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Vorwort

Nur zOgernd und eigentlich nur wiederholten Anregungen des unermfid-

lichen Forderers der Wissenschaft des neuen Continentes, Sr. Exzellenz des

Herzogs von Loubat, folgond, habe ich mich entschlossen , die in zahl-

reicheu Einzelabhandlungen niedergelegten, in verschiedenen Zeitschriften

zerstreuten Ergebnisse meiner Studien fiber die Spracben und die alte

Kultur der Stamme Amerikas gesammelt meinen Fachgenossen vorzulegen.

Wor da weiss, wie sehr ich in dem Gang meiner Studien selber gelernt

habe, wie oft ich frflher fQr zweifellos Gehaltenes als irrthflmlich habe

erkennen mflssen, wird mein Zdgern berechtigt finden. Immerhin glaube

ich, dass gerado der Fortgang in der Entwickelung meiner eigenen Kennt-

nisse geeignet sein wird, neu Herantretende in die Wissenschaft einzu-

fuhren. Denn nicht durch Aufnahme fertiger llesultate, sondern durch

eigene Arbeit und Mitarbeit, durch ein Prfifen, Kontrolliren und ein Nach-

schaffen des Geschaffenen lernt man wirklich. Ich habe, um den Gebrauch

des Buches zu erleichtern, dio ihrem Inhalt nach zusammengehSrigen

Abhandlungen zusammengebracht, innerhalb dieser Abschnitte aber die

zeitliche Folge innegehalteu und bei jedem Stflcke den Ort des ersten

Abdruckes genau bezeichnet. Der vorliegende erste Band enthftlt das

Sprachliche im engeren Siune, Bilderschrifterklarungen und meine Unter-

suchungen fiber den mexikanisch-mittelamerikanischen Kalender und die

Versuche zur Hieroglyphonentzifterung. Der zweite Band, der im n&chsten

Herbste erschoinen soil, wird das eigentlich Archaologische, Geschicht-

liches u. 8. w. bringen. Ich habe naturlich die verschiedenen Abhandlungen

nicht unverandert zum Abdruck bringen konnen. Wo frflher Behauptetes

zu dem von mir jetzt Erkannten in Widerspruch stand, habe ich, so gut

es gieng, eine Umanderung vornehmen mflssen. Es ist das nicht ganz
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ohne Ungleichheiten mdglich gewesen. Ich hoffe aber, dass meine Leser

dafor eine Entschuldigung linden werden. Die Um&nderungen haben viel-

fach eine betrfichtliche Erweiterung zur Folge gehabt. Insbesondere ist

die Zahl der Abbildungen erheblich vermehrt worden. Eine Anzahl

ge8icherter Ergobnisse glaube ich, als Frucht meiner langj&hrigen Studien,

in diesem Buche vorlegen zu konnen. Dass ich dabei mir bewusst bin,

dass, trotz Umanderungen und Erweiterungen, auch der Neuabdruck, den

ich hier biete, noch gar sehr an den Unvollkommenheiten menschlicher

Erkonntni8s leidet, werden meine Leser mir glauben.

Steglitz, September 1902.

Eduard Seler.
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Erster Abschnitt.

Spraefiliches.



1

Notizen fiber die Sprache der Colorados Ton Ecuador.

Originalmitthcilangeu tm der Ethnologischen Abtheilung der Kfiniglichen Museen.

Nr. I. Berlin 1885. S. 44-56.

Die alten Chronisten erzfthlen uns, dass die kriegerischen Inka, nach-

dem sie ihre Eroberuugen auf dem Hochlande bis in das Gebiet der

Quillasencu („Monduasen", von dem mondformigen Metallschrauck, den sie

in der Nase trugen) von Pasto ausgedehnt, auch in das dem westlichen

Abhang der Cordilleren vorgelagerte Tiefland hinabstiegen und hier langs

der Kfiste, ubor die den grosaen Smaragd umina verehrenden Manta hinaus,

bis in die Gegend des C. Passaos 1

) vordrangeu. Hier seien aber die Be-

wohner so sclimutzig und barbarisch gewesen, dass der Inka den Rilckzug

befohlen habe, denn „diese Leute verdienten nicht, dass er ihr Herr sei
44

*).

Die Wahrheit ist wohl, dass dnrch diese von Feuchtigkeit triefenden pfad-

losen Urwalder sich einen Weg zu bahnen zwar einem Pedro de Alvarado

und seinen eisenherzigen Genossen mdglich war, die erobernden Inka aber

hier ebenso wenig vorwarts kamen, wie an den iihnliche Yerhaltnisse auf-

weiaendcn ostlichen Abdachuugen der Anden. Fur die Conquistadoren batten

diese Gegenden Interesse, denn hier irgendwo in derNahe von Manta und des

von den Spaniern gegrflndeten Santiago de Puerto Viejo wurden die schdnsten

und grosston Smaragden gegraben, die iiberhaupt je in der neuen Welt

angetroflen worden sind. Auch an Gold und Silber wareu diese Indianer

reich, wie die Geuossen Alvarados erfuhren, von deneu freilich die

moisten ihre erbeuteten Schatze wieder weg warfen, da sie in deni oden

Hochgebirg, von Hunger und K&lte erschopft, kaum ihre Leiber raehr

weiter schleppen konnten. Die dauernde Ansiedelung der Spanier hatte

1) [So nennt es Cieza de Leon, der die Lage dieses Vorgebirges uls rait der

Aequatoriallinie zusammenfalleml angibt. Auf der Wolf schen Rarte von Ecuador

ist es uls Cabo Posada bezcichnet.]

2) Garcilasso I, 9, 8

1*
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die Christianisiruug der Eingeboreneii zur Folge. Spater maehten hier,

wie uberall in dem dor Kultur erschlossenen tropischen Amerika, die

Neger dem einheimisehen Element erfolgreich Konkurrenz. So sind von

den urapriinglichen Yerhaltnissen nur noch sehwache Keste anzutreffen.

Cieza de Leon unterscheidet in den Territorien von Puerto Viejo

uud Guayaquil zwei Arten von Eingeborenen. Die einen, die am C. Passaos

und am Fluss von Santiago und weitor sfldwiirts, also in der heutigen

Provinz Manabu Wohneuden seien dadurch unterschieden, dass sie ihr

Gesicht zeichneten, und zwar giengeii die Striehe von der Ohrwurzel bis

zum Kinn 1
). Die anderon nennt er nicht; aus dem ganzen Zusammenhang

aber geht hervor, dass er den ersteren die Huancavillca von Guayaquil

gegenuberstellt, deren Stammbesouderheit war, dass den Kindern schon

im frahen Alter drei Zahne jeder Kinnlade ausgebroehen wurden"), was

Gareilasso als eino ihnen vom Inka filr ruchlose Emporung auforlegte

gnadige Strafe darstellt'). In der Xahe der betriebsamen Hafenstadt sind

die alten Stammeseigenthumlichkeiten langst dahin gesehwunden. Uud
so auch fast in dem gesammten sieh nordwarts erstreckenden Kiistengebiet.

Aber in dem von Urwald bedeekten uud von zahlreichen Wasseradern durch-

zogenen Berggewirr, dem Quellgebiet der Flflsse Daule, Palenque und Toacbi,

wo zahlreiche Querriegel die westliehe Hauptcordillere mit den Kilsten-

ketten verbinden, findeu sicb noch ein paar Dorfer, die von Indianern be-

wohut werden, welche die echten unverfalschten Nachkommen der alten

Bowohner von Manabi zu sein scheinen. Es sind dies die Ddrfer Santo

Domingo, San Miguel und Cocaniguas, deren Bewohner unter dem Namen
Colorados bekannt sind, so genannt, weil sie sieh das Gesicht*), oder, wie

Herr de Wiener angibt, der sie im Jahre 1880 besuchte, von Kopf zu

Fuss ziegelroth aiistriehen *). Sie werden in Ecuador mit den anderen

nicht llochland bewohnenden Indianern unter dem Generalnamen Yumbo
zusammengefasst 8

), welcher hier statt des alten .Namen Yunca gebraucht

wird, uud sind, neben den ('ayapa, die einzigen Indianer der Westseite

Ecuadors, die noch cine eigene Sprache bewahrt haben.

Im Uebrigeu wusste man von ihnen wenig. Halbwegs nach Latacunga

zweigt sieh von der grosson, von Quito nach (iuayaquil fuhrenden Land-

strasse ein Pfad ab, der, zwischon den Yulkanen Corazon und lliniza

hindurch, nach Santo Domingo de los Colorados fuhrt 7
). Ks ist ein Fuss-

pfad, der durch den Urwald geht und die zahlreichen Kinnsale auf einzelnen

1) Cieza I, 4l>.

2) Cieza I. 49.

3) Garci lasso 1, 9, 3.

4) Manuel V ilia vicencio, Geoj-r. Rop. Ecuador, S. 295 u. 296.

5) Globus 47, S. 274.

0) Vil la vicencio, 1. c. S. 16s.

7) Brief liche Mittheilung des Bischofs Thiel von Costa Rica.
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daruber gelegten Baumstammen iiberschreitet. Als ausgezeichnete Wald-

laufer helfen die Colorados don Weissen und Negern bei der (lewinnung

des Kautschuk. Sie bringen nach Quito Waclis, Kautschuk, Erdnilsse und

getrockneten rothen Pfeffer. Yon Santo Domingo aus kommen sie bis-

weilen an den Charapoto hinab nach den Hauptorten der Provinz Ma-

liabi. Von San Miguel aus gehen sie im Kami nach Balzar am Rio

Daule und bis nach Guayaquil. Die Leute von Cocaniguas steigen im

Thai des Toaehi nach Esmeraldas hinab. FQr gewohulich leben sie zer-

streut in den \\ jildern und sammeln sich nur in ihren Dorfern, wenn an

hohen Festtagen ein Pfarrgeistlicher zu ilinen kommt 1

). Wegen Mangels

an Priestem ist es indes bisher fast unmoglich gcwesen, sie gehorig zu

pastoriren. Ein im .lahre 1874 vertriebener deutscher Priester, welcher

in Quito wohnte, entschloss sich im .lahre 1H80, diese verlassenen lndianer

aufzusucheu und blieb vier Monate unter ihnen. Im .lahre 1 S8'J gieng er

zu ihnen zurflck. Als Dolmetscher diente ihm anfangs der Gobernador,

ein Colorado, welcher das Spanische gut versteht. letzt versteht der be-

treffende Priester das Colorado so ziemlich

und ist auch des Quechua tnachtig. Er hat

ein kleines Vocabular der Sprache der Colo-

rados und eine l ebersetzung der Frageu

des kleinen Katechismus angefertigt, die im

Folgenden zum Abdruck gelangen. Ich er-

hielt dieses Material durch gutige Ver-

mittelung ties Herrn Bischof Thiol von Costa

Rica, dessen Eifer fur die Wissenschaft wir

eine schOne Sammlung von Wortern der Costa

Rica-Sprachen verdanken.

Die Notizen, die mir der Herr Bischof ausserdem fiber das Aeussere

der Colorados und fiber ihre Sitten gibt, stimmen im Wesentlichen rait

dem iiberein, was Herr do Wiener, der, wie «'rwahnt, irn Jatare 1XH0

in S. Miguel war und seine lnformationen dort von domselben Priester

erhielt, vor Kurzera veroffentlieht hat 9
). Die Colorados sind hellgelb

(von der Farbe des gelblichen Klfenbeins, sagt Herr de Wiener). Unter

den f)00. welche gesehen wurden, batten drei langes blondes Haar und

rdthliche Augen. (Herr de Wiener gibt noch an, dass sie Gesicht und

Arrae manchmal durch Zeichnungen entstellen, und gibt eine nach einer

Pbotographie angefertigte Zeichnung eines Colorado, wo Paare von Strich-

baudern Qber Stirn, Xaso und von der Ohrwurzel zum Kinn gezogen sind,

an die Beschreibung erinuernd, die Cieza de Leon*) von der bei don

1) Villavicencio, I. c. S. 295.

2) Globus 47, S. 274.

3) — „y cotnicnza la labor dcsde el nacimiento de la oreja y superior del,

y decicnde hasta la barba, del anchor que cada uno quit-re*.
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alten Bewohnern von Puerto Viejo ublicheu Bemaluug gibt.) Ygl. die

uinstehende Abbilduug. Die Colorados gehen nackt umber, baben nur eine

kleine Schurze urn die Lendeu. (Nach Herrn do Wiener tragen sie Feder-

kronen. metallene Armb&nder unci kleine Ponchos, ganz ahnlich donen, wie

sie in peruaniscben Grabern gefunden werden; ausserdem Halsbander aus

Kornern, Vogelknochen und europaischen Glasperleu.) Sie leben ein fried-

liches, unschuldiges Leben in ihren Waldern. KigcnthGmlich ist ein Brauch,

den sie bei der Bestattung ttbon. Sie begraben ihre Todteu unter einem

grossen Baume. Una den Leib des Todten wird eine Schnur gebunden,

die aus dem Grabe herauskommt und lang genug sein muss, um oben an

einem Aste befestigt zu werden. Tflglieh bosucheu sie ibre Todten, setzen

Mais und Chicha bin. So lange die Schnur nocb nicht verfault ist, glaubeu

sie, bleibe die Seele des Todten in der Umgegend. Wenn die Scbinir

zerreisst, hat die Seele ihren Weg zum Grossen Geiste gefunden 1

).

Ich lasse nun die Worter und Phrasen in der Form und Ordnung

folgen, wie sie mir iiberliefert sind, meine Bemerkungen mir zum Schluss

sparend. Die Zahleu fiber fiinf und einige andere Worter sind dem

Quechua entnommeu. wie ich das in den beigesetzten Klammern gleich

bemerkt habe (.Mi wird wie im Spanischen, also wie ts; ah wie im

Englischen, also wie s, ausgesprochen.

1. eins manga. •JO. zehnmal chungane.

2. zwei paluga. 21. der erste caque.

3. drei paiman. 22. der zweite venetdldle.

4. vier humbd tuld. *>H der dritte nunc pete.

'}. fiinf mania. 24. der vierte neanaca.

6. sechs uta (quech. soyta). 25. der ffinfte naneand.

7. sieben canehi (quech. canchis). 2G. der sechste nanean beneche.

8. acbt poza (quech. pu&ax). 27. ich la.

9. neun ishco (quech. iskori). 28. du nu.

10. zehn chunga (quech. chunca). 29. er ne.

11. hundert patza (quoch. pachay). 30. wir lache.

12. zweihundert palupdtza. 31. ibr nuchL

13. tausend mil (span.). 32. sie nuche.

14. zweitausend palu mil. 33. mein Vater lachi dpa.

l.">. einmal mdnerS. 34. dein Vater nuchi dpa.

lf>. zweimal palune. 35. sein Vater chitichi dpa.

17. dreimal paimane. 3G. Bruder aco.

IK. viermal humpalulone. 37. meine Bruder hanlachi aco.

19. fiinfmal mantane. 3H. deine Bruder hannuchi aco.

U. 8. w. 39. seine Bruder hanchiticki acd.

1) Briefliche Mittheilung des Bischofs Thiel. Vgl. die Darstellung de
Wiener's im Globus, die nur in unwesentlichcn Details abweicht.
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ML Kirche pampa.

41. unsere Kirche cocina pampa.

(? cocina span. „Kttcheu .)

42. ich habe tdgdc.

43. du hast nutde.

4jL er hat yatde.

liL wir hubon chiquilla tdgdc.

Ml ihr habt llatdgoe.

aie ha hen #a tfdte.

48. er ist chiquilla.

42. ihr seid numanga.

i^L Regen chvdptana.

oL Hinimel idquido oder

lochincho.

iiL Sonne w>.

M. Mond pe.

hlL Stern tea&o.

5fL Donner cunta.

hi* Blitz pinda.

h&± Hitze chibage oder

5iL lo balbd hoc.

tiLL Kiilte hidage.

61. Tag ma.

ti2- Morgen ayuna (span.).

ti3. Mittag id te.

fi4. Abend <^/<? bina.

6.'). Xacht fem^ Awa oder

60. quepe.

iiL Woche domingo (span.).

6*. eine Woche ma domingo.

(iiL Monat mampe.

I£L Jahr icaid (quech. huata).

7_L Kopf muchu (quech. muchu

Nacken).

72. Auge card.

13. Hand #cfe.

74. Bein n«&.

IiL Finger tbrnichu.

TiL Mund fiquiford.

TL Nase quinfu.

18. Bauch picolo.

12. Herz ton// «i.

8iL Haar apichu.

81. Armschmuck caldtatichili.

&L Kopfschmuck michu chili.

8JL HalsHchmuck cJiulu/uvi oder

84. chululu.

8JL Nasenschmuck zocpe.

86. K5rper chilatzatze" pded.

82. Seole, Geist puianco.

88. Blut assang.

SiL Leben chiquilla sondnu.

!KL klein, kurz nachine* sinanu.

91. lang odnga sdnanit.

22. Gift c/m«7/a.

2iL krank quiangpu oder

94. quievipo.

95. gesund mosait ndio.

litL gesund nexemba.

22. todt puana.

28. Schmerz quianguu

22. der Tod puiang pu.

100. Mann unilla.

101. Weib adna #ana.

102. Vater apd.

IDA Mutter a^a.

104- Sohn nao.

105. Bruder acd.

10ti. Schwester soque.

107. Onkel mampi.

108. Tante mdmpeso.

109 Tochter namd.

110. J Angling mangar mozo (halb

Hpan.).

111, alt unica.

1 1*2. Fieher hieddepara.

113. roth chachila.

114. weiss fibaga.

I lo. schwarz fabdga.

I

I

(>'. Haus id.

1 1 7. Thilr famo pongo (quech. tampu

puncu Herbergsthur?)

118. Dach mridpa.

119. Kflche narfa.

120. Ochs ua/d.

12L Pferd 9u<?/d.
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22. Schwein cutchi (span.). 163. viel Ugari.

2:i Huhn ualpa (vgl. quech. ata- 164. wonig nasine.

'huallpd). 165. niehts ittda.

24. Hiihuchen ualpana. 166. gross avd chue.

25. Halm ualpa unila. 167. klein ndgao.

26. nou pipoca. 168. schon, hubsch sehtu.

27. Fleisch tachiga. 169. hasslich diceto.

28. Hund chuchi (aztek. span. am. 170. wild papo.

chicht). 171. Wachs chinapa.
*

21). Wasser, Fluss pi. 172. immer quinac.
*

30. Salz pima. 173. raein Una.

31. em Thaler Salz mah'baira pima. 174. ja aha oder

32. Milch zabebe. 175. hod.

33. Brod bibii. 176. der grosse Solin andn nun.

34. Brennholz ft?. 177. unverheiratliet mangare hunla.

35. Gras eWri. 178. verheirathet unilatang.

36. Feuer ni. 179. wer? moat

37. Teller rtftanufo (?). 180. schreiben chitide.

38. Gefass garro (span. /'afro Krug). 181. offnen forode.

39. Stuck mdmbite. 182. schliessen ddde.

40. Stein c/m. 183. verkaufen oside.

41. Fisch oaed. 184. kaufen ozuina.

42. Angel forw. 185. gebon toa oe.

43. Deeke loazd. 186. regnen clwdgena.

44. Vogel ptcAo (quech. pichiu,pi*cu). 187. schlagen olaga.

45. (iold laqucgala. 188. kochen fade.

46. Silber £«fti. 189. essen fide.

47. Mosser cuchillo (span.). 190. weinen oarinu.

48. Baum chitue. 191. sich verbrenuen nienu.

49. Berg foft ;
. 192. knien teUide.

.50. Blatt papa. 193. gewiunen gande (span, ganar).

51. hart ptoto Aoa. 194. bezahlen calaquade.

52. Stock chue. 195. lachen cacdride.

53. Hand <?. 196. sterben podchi tu 0?.

54. Pastor pdtiie. 197. leben sonrade.

55. Weg minid. 198. begraben mendde.

.56. Boden to. 199. 8chueiden pttrede.

57. weit cntfernt bard. 200. graben tdade.

58. nahe /taft\ 201. saen woa quide.

59. reich tang. 202. todton udlpato tide.

60. leicht txw. 203. besteigen chvdide.

61. langsam jucang. 204. sich setzen chudide.

62. viel patagenu odor 205. laufen chmde.
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J06. rufeii, laut otide.

'101. verzeihen qmti oe.

208. streiten quicdlagine.

*209. wegwerfen tobiqtuhvde.

210. trinken cuchide oder

211. cuchizd oder

212. cuchillacede.

213. lugen nene pami.

214. stehlen tarimpo.

215. sundigen queca aldgina.

216. sich waschen pipi achd.

217. kammen paranguizd.

218. schweigen mozanh':

219. anrworten ^cd £<wn<*.

220. sich auf die Erdo werfen rodizd.

221. sich erheben ewpade.

222. arbeiten vita.

223. easen filaino

224. weinen c//tw<i.

225. gehen mailaind.

226. sehlafen catzozd

227. Wie heisst dn? rtmu muna?

228. Wie oft hast du gefehlt? niriant falta icdto? {falta span ).

220. Warum hast du gefehlt? riridito hatutof

280. Niemals liabe icli gefehlt numare manta.

231. Guten Tag cimd hua

232 Gute Nacht ora quibina.

233. Geduld lampo.

234. Sunde ozdtang.

235. Zorn pdmque.

236. Liebe Gott, so gehst du zu Gott. zum Himmel Dios chiminechd

ioquidd minechd.

237. Bekenne deine Fehler zing confesa quinesa (confesa span. ..beiehte,

bekenne u
).

238. Klage an deine Fehler nozdtela Idriza.

230. Bete jeden Morgen und Abend quepena lechdquina telale quebi rezagi

hdginu (rezar span, beten).

240. Hast du den Zauborer gernfen? pon/'labe farinu?

241. Wider8prich8t du dem Vator? apaga ticho mecopdto?

242. Widersprichst du der Mutter? ayanga tichi mecopdto?

243. Widerspricbst du dem Gatten? unillaga teqni chomecnpdtoi

244. Ilabe Geduld sequema sdnate.

245. Streite nicht tinango areque cdtuna.

246. Sei nicht zornig tinang paituna.

247. Hast du Streit gehabt in it dem Yater? apdga qm'mil

248. Hast du Streit gehabt mit der Mutter? ayanga quemif

249. Hast du Streit gehabt mit den Kindern? naoga quemif

250. Hast du Streit gohabt mit den Colorados? tachillaga quemif

251. Hast du Branntwein getruuken? aguardvnte cuchimif

252. Trinke nur ein Glas Una cuchi tudna.

253. Wirf ea fort tobi querede.

254. Hast du Chicha getruuken? mala cuchimif

255. Bist du betrunken gewesen? manina vingangf

256. Das ist bdse ow'm hoza.
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257. Time es uicht mehr tine cdtu de.

258. (Vom MaDne) Hie Ehe brechen manequiza tinu.

259. (Von der Frau) die Ehe brechen mangazdchi tensa mayo.

260. (Von einem jungen Manne) die Ehe brechen mangarin zachi.

261. (Von einem jungen Miidchen) die Ehe brechen mangarin zona.

262. Mit Weibern nicht scherzen sondlabe tensdtana.

263. Mit Mannern nicht scherzen unillabe tensdtana.

264. I)u hast gestohlen nu tarimayo.

265. Du mu8st zurfickgeben nelohotd pagan'' queU: (pagar span. Jjezahlen 4
-).

2(56. Du lilgst nu nenc pdmayo.

267. Schleeht vom Xachsten sprechen uianld pdtinu, oder

268. huanla meco patinu.

261). Hass oder Rache haben lachi haga quiremoqueto.

270. Fleisch essen tachica finu.

271. Oott verzeiht dir Dios telega perdonui (span.).

272. Sundige nicht mehr tinangoza cdtude.

273. Es gibt [nur] einen Gott mangarin Dios

274. Gott ist im Himmel Dios idquidobc.

275. Gott ist uberall Dios chitelate tihele.

276. Gott hat keineu Korper Dios tepO cdito.

ill. Gott weiss Alles Dios telale mi.

278. Gott hort Alles Dios merd oil

279. Gott sieht Alles Dios quidd oil

280. gut, biis mini o<", jucdng.

281. Die Sonne ist nicht Gott io Dios chite.

282. Der Mond ist nicht Gott pe Dios chue.

283. Gott hat die Sonne, Mond, Korper und Seele gemacht Dios queca

io, pe, lachitzachi, puangoco.

284. In Gott sind drei Personen Dios chi paimun.

285. Jesus Christus ist SoUn Gottes J. C. Dios chi nao.

286. Jesus Christus ist Gott und Mensch J. C. Dios i unilta.

287. Maria ist Mutter Jesu Christi Maria ./. Oristochi aya.

288. Jesus Christus hat keine Sflnde J. C. tiuzd itd.

289. Jesus Christus starb am Kreuz J. C. chiquilla chitengchi pud.

290. Jesus Christus wurde begrabon fiir drei Tage J. C. paiman mamenaco.

291. Jesus Christus erhob sich vom Grabe J. C. paiman mdtemangson oder

292. ./. C. ichundto binemenarami.

293. Jesus Christus ist im Himmel mit KSrper und Seele J. C. amannd

ciehbi puca (span, cielo Himmel).

294. Die Seele stirbt nicht tenga puatumi.

295. Der Korper stirbt tenga puan mi.

296. Der Hund hat keine Seele chucku titenga ito.

297. Die Seele ist mehr als der Kdrper chila chi tenga iimila puatumd.
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•298. Die Seele geht zu Gott chilla chi tenga Dim hemi.

•299. Der Korper geht zur Erde chilla chi chazi cato purard hemi.

300. Der Mensch hat eine Seele unilla zachi pudmi.

301. Das Weib hat eine Seele sonrila pudmi.

302. lm Himmel sterben sie nicht ioquidobi pudti chuno.

303. Im Himmel sind sie nicht krauk quid hi chumi

Kinige Personennamen dor Colorados:

Biturr, Cembalo, Gende, Orazona, Jusana, Jchung, Cala-

ciin, Zango, Zaragai, Avaveli. Alope. Machin, La-

cjuinchi, Lotche.

Meist haben sie spanische und Queehua-Namen.

Bemerkungen.

Eine genauere Durchsicht des oben gegebenen Yocabulars zeigt, dass

mehrere der deutschen Ucbersetzungen nur im Allgomeinen deu Sinn der

indianiscben Phrase wiedergeben, stellenwoise vielleicht geradezu irrthilmlich

sind. Ich will im Folgenden versuchen, die Sache richtig zu stellen, so

weit es nacli dem sparlichen Material moglich ist; zuvor aber dasjenigo,

was sich von grammatischen Beziehungen erkennen lasst, zusammenstellen.

Das Genitivverhaltnisa wird in der Sprache der Colorados dureh

die Partikel chi ausgedrilckt, die zwischen den Besitzer und den ihm zu-

gehdrigen Gogenstand tritt:

la ich, tachi mein, nu du, nuchi deiu

J. C. Dios chi nao, J. Chr. (ist) Gottes Sohn

Maria J. Cristochi aya Maria ist J. Christi Mutter.

Von andereu Verhaltnisssuffixen ist zu erwahnen:

Die Partikel be oder W, die wie die gleichklingende Quechua pi den

Locativ bezeichnet. aber auch deu Illativ, wofflr im Quechua eine

andere Partikel eintritt.

Dios idquidobe Gott ist im Himmel

J. C. amannd cielobi puca J. Chr. ist im Himmel mit Korper und Seele

ioquidobi pudti chund im I limine] sterben sie nicht

to bi querede wirf es weg (auf den Boden)

[unillabe tensdtana mit Mannern nicht sclierzen].

Gemeinsehaft und Gegenaatz wird ausgedruckt durch die Partikel ga:

apaga ticho mecopdtof widersprichst du dem Vater?

apdga quemif hast du Streit gehabt mit dem Vater?

Der Quechua-Partikel i/ok entspricht die Partikel tang, den Besitzer

des betreffendeu Gegenstandes bezeichnend:

unilla tang (wdrtlich „einen Mann liabend") =* verheirathet

ozdtang ist angegeben als „Sundew
, bedeutet aber „s0ndenbehafter,

deun „Sfinde u heisst oza. vgl. tinang oza cdttide „sundige nicht melir"

.

Dies tang hangt vielleiclit mit tang „roich* und tag Jtabon" zusammen.
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Kin Yorbum substantivum scheint niclit zu existiren:

J. ('. Dim i unilla J. Ohr. ist Gott mid (span y) Menscli.

Dagegen kommt eine Art copula privativa dadurch zu Stando. dass

das mit dem Suffix itd bohaftete Wort durch vorgesotztes ti einom anderen

angefilgt wird, aussagend, dass das durcli das letztere bezeichneto Subjekt

die Eigensehaft odor doti Gogenstand niclit bositzt, den das erstere Wort

bezeicbnet.

chuchu titenga itd dor Hund hat koino Seele oder ist ohne Socle (tenga)

./. C. tiuzditd Jesus Christus hat koine Siinde (oza)

JMon trpdcditd Gott hat keinen Korpor {pica).

Dor negirte Satz wird sonst durcli tina, tinang gebildet, das auch

absolut in dor Bedoutung „nein" angeffihrt ist:

tine cdtude thuo es nicht mehr

tinang oza cdtude sflndige nicht mehr

tinang oareque cdtuna streito nicht

tinang paituna sei nicht zornig.

Danebon aber Bind durcli Negativsatze oin paar Phrason iibersetzt in

doneu die Silbe chu oine Rolle spiolt:

i<i Dios chne dio Sonne ist nicht Gott

pe Dios chite tier Mond ist nicht Gott

ioquidobi pwiti chund im Himniel sterben sie nicht

Yielleicht ist das oigentlieh eino Fragopartikol, entsprochend dor gleich-

lautondon dos Quechiia.

Eine Pluralbozeichnnng tritt nur in den Personalpronomen lacfie

wir, nuchi- ihr. [necht'J sie und in don Beispielen:

han lachi acd meine Brudor, han nuchi acd deino Bnlder,

han chitichi aco seine Brttder

hervor, wo han ein vorgesetztes Demonstrativum Pluralis zu soin scheint.

Von Verbalsuffixen ist ein Imporativsuffix de deutlich erkenubar:

tobi quftedc wirf es weg (auf den Boden)

tine cdtude time es nicht mehr

tinang oza cdtude silndige nicht mehr.

Da88elbe Suffix haben auch eine grosse Zahl der in der Liste als Infinitive

aufgefflhrten Verben (180—83, 1*8, 189, 192. 194, 19'», 197-206, 210,

212, 218, 221).

Eine ahnliche Bedeutung scheint auch dem Suffix za oder m inne-

zuwohnen

:

nozdtelaliriza bekenne <leino Siinden {ozd) alle {telale).

Auch dies Suffix weisen mehrere Verba der Liste auf, z. B.:

trinken cuchi-de odor cuchi-za.

Danebon scheint auch eine Art Prohibitiv auf tana, tuna zn existiren:

son-ilabe temdtana mit Weibern nicht scherzen

unillobe tensdtana mit Mannern nicht schorzen
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tinang paituna sei nioht zornig

Una cuchi tw'ma trinke nur ein (J las.

Das Suffix mi tritt in einigeu Phrasen auf. die us zweifelhaft raachen,

oh man es als Suffix der zweiten Person oder als Fragepartikel an-

sohen soil:

mala cuchimif hast du Chichu getrunken?

aguardiente cuchimif hast du Branutwoin getrunken?

apaga quemif hast du Streit gehabt mit dem Yater?

Andere Male wieder tritt das mi in Phrasen auf, die in der Ueber-

Betzung oftenbar ungenau wiedergegeben sind und wo man es bald als

Fragepartikel, bald als Affirniativpartikel der dritten Person, vergleiehbar

dem Quechua mi ansehen mochte. Diese sind:

tenga jmatumi, ienga puanmi,

die ubersetzt werden: »Die Seele stirbt nicht, der Korper stirbt", in denen

aber das AVort „Ki>rper" gar nicht vorkommt, uud die mir beide die

Wiedergabo dor Frage: „Ist die Seele (tenga) sterblieh (/*«?)?" zu sein

acheinen. — Ferner

unilla zuchi pthimi,

jfondla pudmu

die ubersetzt werden: „I)or Mensch hat eine Seele. das Weib hat eine

Seele", wo aber wiuderum von Seele niehts vorkommt, die mir vielmehr

die Antwort auf die vorigen Fragen zu enthalten scheinen, bedeutend:

„der KSrper (zachi) dos Mamies stirbt"

„das Weib (d. s. der Korper dos Weibes) stirbt".

Verwandt erscheint das Suffix mayo, bei dein aber eine Fragebeziehung

aus der lebersetzung nicht erkonubar ist.

nu tanmayo du hast gestohlen

nil nene pamayo du lugst

manga zuchi tensdmayo mit einem Maune Unzucht treiben, Ehe

brechen (von der Frau gesagt).

Mit pu oder co werden Verbaluomina gebildet:

pud, Radikal fur „sterben*, puiangpu der Todto

puiangco der Geist des Abgoschiedenen, die Seele

quiung-pu oder quiem-pu krank

tarimpo ist mit „stehlen" ubersetzt. soheiut aber vielmehr ge-

stohleues Gut zu bedeutcn.

0>", was hei mehreren der in der Liste aufgefuhrten Verben uud auch

unter den Phrasen auftritt, scheint nur eine Bekriiftigungspartikel und

vielleicht wie in polo hod „harf\ se hue Jnibsclr, lo balbd he* Hitze, cimd

hua guteu Tag, leme hua Nacht. Vgl. 174 ahd oder ho<t „ja".

Zweifelhaft erscheint nu, das vielleicht eine Causativpartikel dar-

stellt:

ni Feuer, nienu sich verbrennen.



14 Erster Absehnitt: Sprachlicbes.

Personalprouomina sind:

la ich, nu du, ne oder ya er,

hxehe wir, nttche ihr, [neche] 1

)^ ya (oder Aan?) sie,

nnd davon werden die Possessive

lachi raein, nuchi dein, chitichi sein

mittels der Genitivpartikel cfo gebildet.

Von anderen Pronominibus ist nur das Interrogativum moa wer?

angefOhrt.

Die Grundzahlen sind nur bis fflnf vorhanden. Sie lauten:

manga eins, palugd zwei, paiman drei, humbdluU vier, manta fflnf.

Ueber die ursprflngliche Bedeutung derselben weiss ich nichts an-

zugeben.

manga ist interessant, weil sich hier aus dem Begriff der Einheit,

des Alleinseins, der von ^jung, unverheirathet" herauagebildet hat:

mangarin Dio* es ist nur ein Gott

mangarin zachi ein junger Mann

mangarin zona ein junges Madchen

mangar mozo (span ) ein Jfmgling

mangare hunla unverheirathet.

Die Grundform der Zwei ist offonbar palu, und dieselbe Form ist

auch in der Vier deutlich zu erkennen.

Fflr die Zahlen 6—10 treten die Quechuabezeichnungen ein, ebenso

fiir 100, wahrond 1000 durch das spanische mil gegeben wird.

Aus den Gmndzahlen werden Multiplicati va durch Anh&ngung der

Silbe ne gebildet.

Ganz abweichond gebildet und dunkel sind die Ordnungszahlen.
[Vielleicht sind das vielmehr die Nainen der einzelnen Finger.]

Von syntaktischen Verhftltnissen ist, ausser der Genitivbildung m it chi
y

noch zu erwahnen, dass das Attribut vor seinem Nomen stent, ttber-

oinstimniend mit dem Quechua, Aymara und dem Dialekt von Moche und

Eten an der Kilste von Peru, aber abweichend vom Chibchii, Guarani und

den CoHta-rica-Sprachen.

Tch konime nun zu dem lexicographischen Theil. Hier will ieh

zuniich8t eiuen Punkt erortem. der mir auffallig gewesen ist. Herr

•le Wiener, der, wie ich uach den mir zugegangenen Mittheilungen an-

zunehmen berechtigt bin, seine Informationen fiber die Colorados dem-

selben deutschen Priester verdankt, welcher fins oben abgedruckte Vocabular

gesammelt, gibt an, dass die Colorado* sich selbHt Sacchas nennen. Unter

den Phrasen oben finden wir:

Hast du Streit gehabt mit den Colorado*? tachillaga quemif

Dieses Wort taehUla erinnert an zwei Worte. Einmal finden wir da.s

1) [32. nuchi „sie
u scheint verschrieben fUr vechi.]
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Wort zachi oiler tzachi, auch tzatze. Dasselbe erscheint in der Bedeutunjr

„K6rper~, z. B.:

Dios queca id pe lachitzachi pudngoco Gott hat Sonne, Mond. (unseren)

Kdrper und Seele gemacht,

aber auch in der Bedeutung ..Mensch, Mann":

mangarin zachi ein junker Mann

manga zachi tensdmayo mit einem Manne Unzucht treiben, Ehe

brechen.

Dancben kommt aber auch das Wort chilla in der Bedeutung „Mensch u vor:

chilla chi tenga Dios h&mi die Seele (des Mensehen) geht zu Gott

chilla chi tenga timila puatumo die Seele (des Menschen) ist mehr

als der Kdrper

chilla chi chazi cato purard hemi der Korper des Menschen geht

zur Erde

chila tzatze pocd Kdrper.

Das Wort zachi ist offenbar dasselbe wie Wiener's Saccha, und zachi

sowohl wie chilla konnten beide aus einer vollereu Form tzachUla (= deni

obigen tachilla) hervorgegangen sein. Das tzachilla wiederum erinnert an

chachila „roth u
. Demnach ware der von de Wiener angegebene Stamm-

name, wie die in den Phrasen auftretenden Bezeiehnungen fQr Mensch,

Uebersetzungen des Namens Colorado „roth-\ den sie auch im

Spanisclien tragen.

Was im Einzelnen die Worter des Vocabulars angeht, so habe ieh

fiber die Zahlen und die Pronomina sehon gesprochen.

Nr. 41. cocina pampa „Unsere Kirche (pampay verstehe ich nicht.

hn Manuscript findet sich die Bemerkung: ^carina sicher aus dem Spanischen

Kuche u
.

4K. chiquilla ..er ist* und 45. chiquilla tdgoe ^wir haben\ Dazu

89. chiquilla sondnu „Leben u und ./. C. chiquilla chi tengchi pud „J. Chr.

starb am Kreuz". — Sollte chiquilla mit chilla ..Mensch" zusammenhfingen?

49. numanga ,.ihr seid?" dem Wortsinn nach witrdc man ubersetzen

„du allcin".

69. mampe „Monat u
ist vielleicht v ein (manga) Mond (pe)*. Vgl. mam-

bite .ein Stuck".

75. temichu „Finger* ist vielleicht „Handapitze" {tMe Hand, muchu

Kopf, Ende?).

76. fiquiforo „Mund u
ist zu vergleicheu mit foro-de offncn.

79. tengca ..Herz" und das in den Katechismusfragen vorkommende

tenga „Seole u sind offenbar ideutisch.

85. zocpe „>»
T

asen8chmuck a
. Vielleicht von pe ,.Mond~. Vgl. Quillasenea.

86. chilatzatze pocd „Korper*. Offenbar zwei Synonyme: chilatzatze"

„Menseh, Menschenleib, Korper" und pocd („das Sterbliehe"?) der „Korper\

Vgl. -276. Dios tepocditd „Uott hat keinen Korper" und 373.



16 Ereter Abschnitt: Spracbliches.

89. chiquilla sondnu „Lebeu", vgl. Bemerkung zu 48.

90. nachine rinanu kloin, kurz"*, heisst offenbar: „kurzes Leben~
(vgl. 164. nasine „wenig-).

1)1. odnga sdnanii Jang", offenbar ebenfalls Janges Lebeir.

98. quianguu „ Sohmerz", scheint verschrieben fur quiangcu oder

quiang pu.

99. puiangpu „derTod% soil wohl heixsen „derTodte", vgl. 87 puianco

,.Seele, (Joist
1- (des Abgesehiedenen) und 283.

101. sdna sdna „Woilr i»t wohl eiue Plurulform durch Verdoppeluug.

In den Katechismusfragen ist mehrfach aonala flbcrsetzt.

108. mampeso „Tante", wohl von mampi „Onkel" und no = *ond.

110. mangar mozo ...Tungling", s. oben bei manga.

Ill', hieddcpara „Fieber~, vgl. 00. hidage Kalte.

134. te ,.Brennholz" ist wohl eigentlich „Ast, Zweig% vgl. tide Ami,

temichu Finger, tichili Annschmuck.

161. jucang Jangsam", unter 280. audi als „bose, sehlecht" angegoben.

Vgl. aucli 256 und 267, 2(18.

166. avfi chue ,-gross", vielleicht „grosser Stock* (chue).

107. ndgao „ kloin", vgl. nasine ..weuig", nao „Sohn" und das Diminutiv

na in ualpana lluhnehen.

168. sehue Jiubseh" ist vielleicht ne-hw oder se-oe, und

161). diceto Jiasslich". vielleicht ti-se-itd. Vgl. obeu die copula privativa,

180 ff. Die Verba sind meist in der Imperativform auf de angegeben.

202. udlpatotede „tddten", heisst „ein Hubn (ualpa) todten".

209. tobujuerede ..wegwerfen", heisst wdrtlieh: „wirf auf deu Boden"

(to und Loeativsuffix In).

213. nenepami Jiigen", eigentlich wohl Jiigst du?", vgl. „redeu,

sagen" in 241—245. 267 und 268 und pdtiU Pastor.

Inter den Phrased 227 ft', sind mir einige nicht ganz klar geworden.

234. ozalang „Sflnde u
, heisst wohl eigentlich ^sundebehaftef*.

236. ? Sollte tmnechd init minid ..Weg" zusammenhangen.

239. rezagi offenbar span, reza, rezo Gobet und hdginu = span, hagaf

244. sdnate linperativ Jobe".

278. Dim merd oe „<iott hort Alios" und 280. vitro oi- .,gut
u

, lassen

sich schwor veroiuigen. ausser durch die Annahuie, dass das Erstere nicht

zutretfend ubersetzt ist uud eigentlich bedeutet: „Gott ist gutu .

289. ist mir ganz un klar.

290. J. ( '. paiman ma menaco. Siehe ma -Tag" und mena-de ^begrabe".

Ueber 294 u. 295 und 300 u. 301 babe ich schon oben gesprochen.

Was nun die Stellung der Sprache der Colorados betrifft, so ist es

mir bisher noch nicht rnoglieh geweseu. deutliche Zusaminenhaugc mit

irgond oinoin der bekannton Dialekte aufzuweiseu. aya -Mutter" hat
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Mohl nur zufallige Aehnlichkoit mit arowakisch uyu. fide „is8~ und tachica

finu „Fleif*rh essen*4 erinnert an pftenno ^essen" dor Sprache dor Yunea

von Eten 1
). Im Uebrigen ist diose Sprache, an die man ja zunachet

• lenken mochte, vollstandig verschieden von der der Colorado^. Audi

Cieza gibt an, dass die lndier des Distrikts von Puerto Viejo eine andere

Sprache redeten ale die Huancavillcas und die Leuto von Tumbez und

Trujillo. Aufscblusse liessen sicb vielleicht aus der Sprache der Cayapa

p'winnen, die nach Villaviceucio: „conservan su primitivo idioma que en

algo gutural u
"), wenn von dieser Sprache noch etwas zu retten ist. Doeh

schreibt mir Bischof Thiel: „Meines Wissens wind die Colorados die

einzigen Indianer der Westseite Eeuadors, welehe ilire Sprache behalten

haben. Ln Esmeralda* und (Juayas sucht man vergebens naeb Spraehresten.*4-

1) A. Bastian. Culturliinder des alien Amerika I, S. 1G9-17.S.

2) 1. c. p. MS.

8«ler, Gewunmelte Abhandlungen I. •1
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Nachtra«>- A.

Die verwandten Sprachen der Cayapa und der Colorados

von Ecuador.

Meinen Aufsatz fiber die Spraehe der Colorados von Ecuador voni

.lahre 1885 hatte ich mit der Bemorkung geschlossen. dass sich fur diese

Spraehe vielleicht aus der Spraehe der Cayapa Aufschlflsse gewinneii

liessen, die, wie Villuvieencio 1

) versichert, „conservan su primitiv<i

idioma que es algo guturaK Diese Yermuthung hat sich bestatigt. Wie
ein Hlick auf das Vokabular lehrt. das Herr H. Wilczyiiski in San

Lorenzo (Ecuador) auf Veranlassung Adolf Bastian's gesammelt und

der anthropologischen Gesellschaft zugesandr hat"), hahen wir in cler

Spraehe der Cayapa in der That ein Idiom vor uns. das* dem der Colo-

rados ganz nahe steht. So erkliirt denn audi Th. Wolf) die Spraehe dor

Colorados nur fur einen Dialekt der Cayapa-Sprache. Cud Brinton 4
) ffihrt

die Caysipa und Colorados. zusammen mit einigen Bruehtheilen von Stammen

des Rio Patia Gobietes, in seinom „Barbacoas Linguistic Stock" auf.

Das (rebiet der Cayapa ist der nach ihnen benannte Fluss, der den

nordlichsten Theil der ecuadorianischcu Provinz Esineraldas in der Richtung

von Siidcn nach Norden durehfliesst und, mit dem Rio Santiago vereinigt.

in einein Netz von seeuartigen Erwoiterungen und halben Meeresarmen

endet, die das waldbodeckto flache Alluvialland der Kiiste von La Tola

in verschiedenen Richtungen durchschneideu.

Die ersten eingehenden Nachrichten fiber diese Indianer verdanken

wir dem verdienten Erforscher der geographischen und geologisehen Ver-

haltnisse der Kcpublik Ecuador, Theodor Wolf. In seiner „Memoria

sobre la (Jeografia y (ieologia de la Provincia de Esmeraldas**, die ini

.lahre 1 87!* in Guayaquil gedruekt wurde. beschrcibt er am Schluss des

geographischen Theils (S. 51 ff.) die Indianer dieses Cehietes. und dieser

Absehnitt ist fast ganz den Cayapa gewidmet. Er sagt von ihnen Folgeudes:

1) Geografia de la Republica del Ecuador. New-York 1858. p. 16*.

2) Verhandl. der Berliner Anthropologischen Gcscllschuft. 19. November 18-S7

(Zeitschrift fur Ethnologic XIX) S. (597)—(599).

3) Geografia y Geolo-ia del Ecuador. Leipzig 1892. p. 527.

4) The American Race (New-York 1891). p. 196—199.
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„\Vir kennen bereits das Gebiet. das diese Indianer einnehmen, und

das sie als ihr aussehliessliches Eigenthum in Ansprueh nehmen. Sie leben

}in den Ufern dos Rio Cayapas und seiner Zufliis.se, von der Einmunduug

des Rio <>nzole (aufwarts) bis an den Puss der holien ( 'ordillerenauslaufer,

und nur wenige Faniilien finden sich noeb weiter liinten. in den Walderu

des oberen Rio Santiago, in deni Pueblo viejo de los Cayapas. Ihr

Land ist eines der schonsten des westlichen Abhanges der Anden. Der

fiusserst fruchtbare Boden bringt in Ffllle und fast ohno Arbeit Bananeu,

<iuineos. Yukkas und andere esshare Wurzeln und Frflchte hervor, von

denen die Indianer leben. Die Flfisse sind voll guter Fischo, und die

M'ftlder voll Wild, dns Klima ist ausgezeichnet, und die Temperatur

gemassigr. In diesein irdiscben Paradiese leben die Indianer ein zu-

friedenes, rubiges und bis zu einem gewisseii Grade gluckliehes Leben.

Ungesellig. wie alle wilden Stamme des sudamerikanischen Kontinents, ver-

vinigen sie sich nicht in Dorfern, ausser wenn sie ein Fest feiern. und so

sind die Dorfer, die ich auf der Karte eingetragen babe, nur kleine

Gruppen verlas8ener Hftuser, die nur fur wenige Tage ini Jab re als

Wohnungen dienen. Die Faniilien leben getrennt von einander und sehr

zerstrout und bauen ihre Hiiuser fast inuner am Ufer eines Flusses, nur

liochst selten weiter drin im Walde. Ausserdem pflegen sie sehr h&ufig

den Platz zu wechseln, nanientlieb wenn das Haupt der Faniilie oder eine

andere angesehene Person stirbt. In diesein Falle begraben sie den

Toren unter dem Boden des Ilauses und verlassen es. um weit entfernt

von der Ungliicksstatte ein anderes zu bauen. Natiirlich gibt es noeb

keinen Zensus von diesen Indianern. Alier wenn man die bowohnte.ii

Hauser iiberschlagt. die icb auf meiner Reise an deni Hauprflusse an-

getroffen habe, und die Beriebte iiber die Bewohner der Seitenflusse.

s<»weit diese zuverlassig erscbeinen, in Betraebt zieht, so glaube ieh, dass

man ihre Zahl auf 'J— 3000 veranschlagen kanu. Der gleiehen Ansicht ist

der Pfarrer von Esmerahlas, Dr. M. Eeheverria. dor in den Jahren, als er

Pfarrer von Rio Verde und La Tola war, diese Indianer wiederholt besuchte.

„I)er phvsische Charakter dieser Indianer ist der gleiche wie der, den

die gauze sQdamerikanische Rasse an sich bat. Sie sind von mittlerer

Statur und robuster Konstitution. Hire Farbe ist ein belles, ein wenig

ins Gelbliehe fallendes Kupferbraun. line Gcsichtsbildung ist nicht un-

angenohni, trotz der ziemlich vorstehenden Backenknoeben, und unter den

jungen Leuten sieht man viele hilbsche Burschen („huenos mozos"). Aber

sie entstellen sich dadurch, dass sie Streifen rother, blauer, schwarzer

Farbe auf das Gesicht, die Arme, Beino, die Bnist u. s w. malen. gleich

den Indianern des Napo. Vor allem scheint ihnen das feurige Roth zu

gefallen, das sie aus der Frucht des Achiote (Bixa Orellana) bereiten. Ich

habe einige Individuen gesehen, die sich den ganzen Korper mit dieser

Substanz angestrichen batten. Ich weiss nicht. oh diese Beinalung nur

•2'
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der Yorschonerung dienen, oder ol» sie irgend einem anderen Zwecke

dienen soil, z. B. die Mosquitos und andere Insekten abzuhalten. in diesem

Falle warde sie in gewisser Woise die Kleidung ersotzen, die in der That

in diesem milden Klima beinahe iiberfliissig erscheint.

Die Manner tragen eine Art kurzer Hosen, von der Grosso uud Form

von Schwimmhosen, und einige ziehen bisweilen ein kurzes fmuellose*

llerad an, das bis zuin Nabel reicht. Die Weiber wickeln sich in ein

Stuck Stotf, das ihren Korper voni Nabel bis zu don Knien bedeckt. Die*e

einfachen Kleider sind aus Zeug gefertigt, das sie in den Kramladen von La

Tola kaufen, oder aus einem Baunibast, der oben unter dem Xamen tamajaguu

bescbrieben worden ist. Beide Geschleehter gehen stets unbedeckten Kopfes

und lassen ilir langes and schonos Haupthaar frei herabfallen.

Ausser der Bemalung brauchen sie wenig Schniuek. Der ganze Luxus

der Weiber besteht in einem Halsband aus durchlocherten Silberinunzen.

und dies seheint die einzige Verwendung zu sein, die bei ilmeu das Silber

hat, denn ihr gauzer Handel besteht im Austausch von Naturprodukten

(Kautsehuk, Aehiote, Frttehten) oder indnstriellen Erzeugnisscn (Booten.

Hudern, Korben). Doeh kennen sie, in Folge ihrer Berilhrung init den

Bewohnern von La Tola, den Werth des Silbers und pflegen einige Pesos^

far den jahrlicben Besuch des Pfarrgeistliehen aufzuheben. Fflr die Hal>-

ketten ziehen sie die alten und grossen Pesos vor, die man „Godosu neniu.

und ieh habo Weiber gesehen, die mit grossem Stolz gegeu zwanzig

solcher Pesos aufgereiht trugen, uud ganz kleine Kinder mit einem Gewicht

von fflnf bis sechs Pesos am Halse. Von Goldgegenstanden habe ich bei

ihnen nieht ein einziges Stuck gesehen. Die Goldwaschen, die sich in

ihrem Gebiefe betinden, beaten sie nicht aus, und gestatten auch Fremden

nieht, sie auszubeuten. Was Vi llaviceucio (iber den Handel, den die

Cayapa mit Feingold treiben, sagt, ist falsch. Ieh zweitie auch, dass in

fruheren Zeiten bei ihnen ein solcher Handel bestanden hat. Denn ich

habe nirgends Spuren davon angetroffen, dass die goldhaltigen Bftnke auf-

gegraben worden seien. Sie sind alle noch unberiihrt.

Ihre Hauser sind gut, aus Pambil — Staminen und Balken einer

Palmenart der Gattung Iriartea — erbaut, geriiumig uud im Allgemeinen

reinlieh. Von Hausthieren halten sie nur Huhner, Sehweine und Hunde.

Bire Beschaftigung besteht fast einzig in der Beschaffung des taglichen

Lnterhalte mittels .lagd und Fischfangs, denn der Anbau der wenigen

Vegetabilien, die sie zur Speise verwenden, erfordert keine Arbeit. Zu
gewissen Zeiten steigen sie mit ihren Familien an den Strand des Meere*

herunter, uin sich mit Yorrathen von Fischen, Austern, Miesmuscheln und

anderen Seemust helu zu versehen. Ieh bin manchmal verwundert geweseu

Qber die gewaltigen Haufen von Schalen von Seemuschelu, die man ueben

den Hausern autrifl't, und /.war oft weit von der KQste, bis an den Oberlauf

des Rio Cayapas. Jm Flusse selbst leben essbare Mollusken (Ampullaria,
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Tichogonia); essbaro Landsehnoeken findet man ini Walde (die grossen

Arten Bulimus).

Sehr beschrankt ist die Industrie dioser Indianer, da sie koine hoheren

Ziele kenneu. auch kein Yerlangen naeh Reiehthumern tragen — der

Yater vererbt niehts auf den Sohn, der Gatte nichts auf die Gattin —

.

N'ur, wenn sie genothigt sind. irgend etwas in La Tola zu kanfen, z. B.

Salz. Zeugo, Aoxte. Buschmesser, versehen sie sich mit einigen Tauseh-

artikeln. Als solche dienen ihnen, nelien den gewohnlichen Friichten.

hesonders Tamajagua (der Bast einer Bombacee), die rothen Farbstoff ent-

lialtenden Sainen der Bixa Orollana. geflochtene KSrbehen, Pita (die

Faser einer Bromeliacee). gute Kanue ttnd elegante Ruder.

Einige besitzen schon Feuerwaft'en, nber ihre ursprungliche unci ge-

brAuchlichste Waffe ist das Blasrohr, das sie jnehura nennen, und das sie

mit bemerkenswerther Gesehicklirhkeit zu linndhaben verstehen. Zum
Vergiften der Blasrohrpfeile hedienen sir sich eines sehr vrirksamon Giftes,

das sie aus der Frueht der „venenilh> tt genanuten PHanze gewinnen. Teh

habe niir dieso Pflanze angesehen, es ist cine Solanaeee. (lit- in jeder

P.eziehung der .naranjilhr (= Solanuiu ipiitonso) gleioht. Nur ist die

Frucht nieht rimd, sondern langlich bimfOrmig und von prAchtiger, An-

fangs gelber, spAter oraugefarbener Farbo und ohne die rauhe haarige

Sohale. die die „naraiijilla" hat. Die Pflanzo waohst in Menge an den

Utern des Rio Cavapas und Rio Santiago, mit Yorliebe in der Nahe

nienschlichor Behausungen. Es ist moglieh. dass sie eine neue Art der

uinfangreiehen (iattung Solanuiu darstellt. Denn ieh besinne niich nicht,

ihre Beschreibung in irgend einer Botauik gefunden zu habon. In diesem

Falle wird sie passonderWeise Solanum Cayapense benannt werden konnen 1
).

Meine Reise war zu kurz. als dass ieh die angeborenen Sitten and den

Charakter dieser Indianer zur Gemige hatte studiren konnen. Im allgemeinen

seheint es mir. dnss sie von sanfter (iemtithsart sind. naehgiebig, hdflich und

gastlich gegeiriiber den Reisenden. dio sie nieht holastigon. Mit einem kleinen

Geschonk, insbesondere einem Sehluck Branntwein erlangt man Alios von

ihnen. Von den Weisseii von La Tola habe icli ihre Ehrliehkeit rnhinen

horen. Man sagt, dass Piebstahl bei ihnen unbokannt ist. Nur darf man

nieht zu ihnen gehen, mit der Absieht dort zu bloiben, — das ist das

erste. wonach sie fragen — . weil claim sogleich ihr angeborenes Misstrauen

erwaeht. Sie waehen sehr eifrig fiber ihre Freilieit und I'nabhangigkeit

und lassen in ihrem Gebiet koine Bewohner anderer Rasse zu. Eine

.•inzige Xegerfamilie traf ieh an der Mundung des Rio Telembi. und dieso

hatto die Erlaubniss in ihrem Gebiet zu wohnen, von den Cayiipa nur als

ein ihnen gestnttotes Privileg erlangt, naehdom sie ihnen viele Beweise einer

[I) P. Sodiro, Professor der Kotanik in Quito, deni ieh cine cingehende Be-

schn-ihung zusandte, vermuthet darin das Solatium melaneholicuin.J

Digitized by Google



22 Erster Abschuitt: Sprachliches.

uneigenntttzigen Freundsehaft gegebeu. und audi nur unter der ausdruok-

lichen Bedingung, kein Uold zu waschen. Ich weiss nicht, ob die Vor-

rechte und die Sondorstellung, die sie beanspruchen, gesetzlich bcgrundot

sind, odor oh sie nur in ilirer Vorstellung existiren, alter Thatsaeho isr.

dass sie sie bis heute aufrecht zu erhalten wusston, und es erreicht babon.

sich frei von frenider Boimischung zu erhalten.

Wenn sie nach La Tola lierunterkommen, uehmen sie iin Kanu ihre

gauze Familie mit, aber sie bleiben in dem Ort uieht lander, als ihre

(ieschiifte unbodingt erfordern, und verbringeu solten die Nacht in ihm.

Wenn sie in ganzen Trupps herunterkoinnion, erv> ahlen sic eineii, der als

(joneralbevollmachtigter mit den Weissen verhandclt und alle (.ieschaftc

absehliesst, wahrend die anderen als stummo Zuschauer daneben sitzeii.

Das politische Band, dass sie mit den anderen Bewohnem der Pruviuz

verbindet, ist sehr looker. Sie stehen unter dem (iouvorneur von Esme-

raldas, erkennen aber keine andere uninittelbare Automat als die ihres

eigenen Hauptlings an, den sie ebenfalls ^jobernador" nennen. Ieh hatte

die Ehre, in dem Hause dieses respektablen indianisehen (iouvenietirs zu

Oast zu sein, der in der Xahe des unteren Pueblo de Cayapas wolmr

und sich in nichts von seinen Lnndsleuten unterschoidet, ausser dureh

einen gewissen wurdigon und patriarchalischen Zug seines gomalten (iesiehts.

der ohue Zweifel zu seiner Wiirde gehort und die Khrfurcht, die ihni die

anderen Indianer enveiseti. erhdht haben wird. Der Sohn des ( robernadors

scheint ein Fortsehrittsmanu zu sein, da or der einzige unter der maun-

lichen Bevolkerting dieses Stammes ist. den ieh llosen aus sehwarzein

Tuch habe anlogen sehon, und dor audi leiillioh gut spauiseh sprit-lit.

Deshalb bogleitete or mich gern und mit einer gewissen Ostentation auf

moiner Keiso, mit einigen anderen jungen Burschen, indein or inir ills

Dolmetsch und gekgentlich aueh als Bosehiitzer dionte.

Die (.'ay apa sind auch Christen. Der Pfarrer von Bio Verde besuchr

sie gewohnlieh ein .Mai im .lahre. um die Kinder zu taufeii und die neuen

Ebon einzusegnen. Auf viol mehr wird sioh sein A nit nicht erstreoken

konneu, da or die Sprache nicht kennt. Aus demselbon (Jrunde ist rs

schwer zu erfahren, welches die Vorstellungen sind, die sich diese Indianer

von dem hochstcn Weson, von der Seele des Menschen und im Allgeinoinen

von geistlichcn und religiosen Dingon machen. fell glauho, dass ihre

Begriffe nicht sehr hoch sind, und dass sie nicht fiber die einfachsten Vor-

stellungen hinausgehon, die die Veruunft odor eino Xaturreligion ibiieii

lohrte. Ebenso glaube ieh, dass sie sich mehr durch die naturlicheii sitf-

lichen Emprindungon, als dureh die christlicho Sittenlelm* loiton lasseti,

die sie fast niemals horen, odor nur in einer Sprache, die sie nicht verstohon,

Die Pietat. die den Toten gegoniiber beobachtet. wird. ist ein Zug.

der der ganzen oingeborenen ainerikanisohon Rasse oigen zu sein scheint.

und alter als das Christenthum ist, wie die Alterthiimor diesor Xationou
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beweisen. Diese Piotitt ist mit dor Ausrottung der (rotzcndienerei nicht

versehwunden, aber sie aussert sich in anderen Foraieii, da man beobaehtet,

dass alle Indianer an don Totonmesseii, an den sogenannten ^rosponsos'1

unci an alien gottesdienstlichen Zarimonien, die in irgend einer Weise auf

die Toten sich beziehen, besonders hftngen, and es ist fast unnioglich,

ilmen gewisse alte aberglaubisehe Gebrauche /a nehmen. die sio mit dom

kirchlichen Knltus vonnengen. So bosteht audi die hochsto Aeussorung

roligioson Gefiihls bei den Cayapa darin. dem Pfarrer eine Messe fiir ibre

Toten zu bezahlon, and wenn sie ihren Zweek an der Krtste nicht er-

reichen. kommen sie biswoilen mit ibrein Held zu den Pfarreien der Berg-

region von Ibarra and Otavalo, und gehen nicht fort von der Kirche, als

sie nicht alle bezahlten Messen haben feiern sehen. Icb bin iiberzeugt,

dass sie die besondere Bedeutung dieser Messen nicht verstohen, aber sie

begnilgen sich mit der allgemeinen reberzeugung, ibren Toten etwas (lutes

angethan zu haben.

Die Cayapa scheinen Millie zu haben. das Spanisohe zu erlerneu.

Obgleich beinahe alle Manner einige Worte verstehen. konneu es doeh

nur weuige spreehen, and von dom Zoitwort gebrauchen sio nur das

(ierundium. Don Woibern verbieten sio, die Spracbe dor Weissen zu

orlernen. Xach Yillavicencio ..spreehen alio das idioma general" (d. b.

das Quechua), aber das ist ein Irrthum. Icb glaubo. dass nur sohr wenige

os verstehen, und dass niemand es spricht. Unter sich bodieuen sie

sich ausschliosslich ihrer eigenen Sprache, die nicht* mit dom (juochua

gemein hat."

Zinn liewois fiir das letztero gibt Th. Wolf eine kleine Liste von

Cayapa-'Worten mit ihren Queehua-Entsprechungeu, die i eh mir orspareu

kann bier zu reproduziren. Von dem Idiom dor Cayapa selbst urtheilt

'Ph. Wolf, dass es die Aufmerksamkoit der Linguisten vordiene, da os

die einzige und lotzte der Spraclien dos westlichen Ecuador sei, die sich

rein und unvermischt mit spanischcu und Queehua-Worten erhalten babe.

Er erklart die Sprache der Cayapa fiir sanft und volltonend und viol

weniger eine Kehllautsprache als das Quechua. Er ist dor Meinung, dass

das spanische Alphabet zur Wiedergabe ihrer haute genflge, unter Zu-

fiigung des englischen sh fur den (lurch diosen Doppelbuchstaben be-

zeiclineten Laut, fur den es in dem inodernen spanischen Alphabet an

einem Ausdruck fehlt.

Til. Wolf hat auch ein kleines Vokabular dor Sprache dor Cayapa

aufgenommen, das er in soinom 1 SDi? veroffontliohten Werke „Geogratia y

Geologia del Ecuador" reproduzirt. Mir war, als ich den Plan gefasst

hattc, meine in verschiedenen Zoitschriften zerstreuten kloinen Abhand-

lungen in dem gegenwartigon Rande zu vereinen, der Wunsch rege go-

worden, dem Abdruck nioines Aufsatzes vom Jahro 18N"i noch das neuer-

dings iibor die Spraclien dieser Stamme bekannt gewordene odor sonst
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noch vou ihnen zu errcichende Material hinzuzufflgerr. Ich wanrfte oiich

deahalb an Th. Wolf, und dieser war so liebenswiirdig, nicht hot da*

genanute von ihm aufgenommeue Cayapa -Vokabular, sondern aucli allesi

flbrige in seinem Besitz befindliche Material fiber die eingeborenen Spracben

Ecuador's mir zur Verffigung zu stellen. Ich besitze deshalb jetzt fiber

die Sprache der Colorados

1. Das Yokabular des ungeuannten (ieistlichen. dan ich in nieinem

Aufsatz vom Jahre 1K85 zum Abdruck gebracht habe. Die ihm ent-

nommenen Worte und Satze sind in der folgenden Zusammenstellung

durch den Buohstaben (A) bezeichnet

2. Ein von Herrn X. A. Martinez in Quito aufgenoinmenes Vokabular.

Die Worto dieser Liste sind unten durch den Buchstaben (M) gekenn-

zeichnet.

Ueber die Sprache der Cayapa besitze ich:

1. Das von Th. Wolf aiifgenonimene Vokabular. in der Zusammen-

stellung uuten durch den Buchstaben (W) bezeichnet.

'2. Das von II. Wilezynski in San Lorenzo der Berliner Anthropo-

logischen Uesellschaft eiugesandte Vokabular, das in Band XIX der ,.Zeit-

schrift fflr Ethnologic abgedruckt ist Es ist in der unten folgenden

Zusammenstellung durch die Buchstaben (Wi) gekennzeichnet.

3. Ein von Herrn Gutierrez, der Angestellter des Herrn Wilezynski

in Pailon war, anfgenoininenes Vokabular. Dasselbe ist unten durch den

Buchstaben (0) gekennzeichnet. Th. Wolf vennuthet. dass das von

Wilczynski eingesandte Vokabular von demselbeu Herrn Gutierrez

zusammeugestellt wurde.

4. Ein Vokabular, das Th. Wolf von Herrn Pallares in Esmeraldas

erhielt, bei dessen Zusammeustellnng eine Xichte des Pfarrers von Esme-

ralda*, der, wie oben schon erwalmt, eine Zeit lang Pfarrgeistlicher in

Rio verde und La Tola war. die Hauptbetheiligte gewesen zu sein scheint.

Die Worte dieses Vokabulars. das Th. Wolf fur minder zuverl&ssig

erkllirr als das (i uticrrez'sche. sind unten durch den Buchstaben (P)

gekennzeichnet.

Ich habe diese verschiedenon Vokabulare in der hier folgenden Zu-

saniiueustellung vereinigt, inich dabei aber begniigt, die Worte und Satze

nach Materien zu ordnen, ohne inich in eine Diskussion einzulassen oder

don Zusammenhangen von Worten und Formen nachzugehen. Lin bei

sokher Lntersuehung zu brauchbaren Resultaten zu gelangen, ist das

Material doch noch zu durftig und zu uusicher. I nd Vergleiche in grosserer

Ausdehnung vorzunehnien. dazu gebricht es mir an Zeit. Die Orthographie

dieser Vokabulare ist. wie oben schon angegeben. die spanische. uuter

Zufilgung des englischen ah fflr den unserem sch eiitsprechenden Laut,

fur den aber der ungenannte (ieistliche |AJ liberal! eft zu schreiben scheint.
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Colorado*. L'ayupa.

ALs Ausdrucke for „Mensch" konunen

folgende Satx<> des ungenannten Geistlichcn (A.)

in Betracht, die vielleicht don Stamronamen

tznchila - rharhUa ,rothu der Colorados ent-

halten (vgl. oben S. 15).

iurhilla-gu ipu'mi — hast du Streit gehabt

mit den Colorados '*

fhilla rhi tini/a l>io* himi — die Seele (des

Menschen] gcht zu Gott.

rlii/fa rhi tfntftt timila puatumo — die Seele

|des MenschenJ ist. mehr als der K5rper.

rliilln rhi rhazi cata pnrard hniii — der

Korper des Menschen geht zur Erde.

chilla tzatzt port! — Kdrper.

./. ('. cliiijuiila rhi tmij rhi pud — J. Chr.

starb am Kreuz [eig. „.I. Chr. des Menschen

Seele starb* |.

rhiipu'lla .son finn [Menschen| Leben.

rhiipiiftn or ist (Mensch].

rhiuiiilta tag or wir [MenschenJ haben.

wntujurin zarhi ein junger Mann. (A.)

imiugu ziirhi ffiinii indijo — (von der Frau)

die Ehe brechcn. (A )

chichi gcnte. (G.)

chichi jumli tsmi - viene gente. (G.)

annliches

«n,tla Mann. (A. \V.>

fiijHi unila Hahn. (A.) [eig. „m
Huhn". uaipa Quichua Huhn].

muni/an huiiln unverheiratliet. (A.)

<ni>llu-l„ Uhvh tana mit Mannern nicht

scherzeo. (A.)

J. ('. hios i unit/a — J. Ch. ist Gott nnd

Mensch. A.)

unit/a :,!rhi piu'nni der Mensch |Maun) hat

eine Scelc. (A.» [eig. „der Mann stirbt"

vgl. S. ISO
umUa-ga tripti rhoimco pato widersprichst du

dem Garten? (A.)

-ni/a-tang verheirathet [von dor Frau]. (A.)

Uupnla hombre. (Wi.)

omhrtfa (span.) hombre. (W.)

itmbvrr (span.) hombre. (P.)

inina/u hermoso, soltero. (Wi

)

si'oia muger. (W.)

h.'oio Mthia Weib. (A.)

*nmn csposa. (M.)

munjiarin zona ein jungcs Madcben. (A.)

Momi/a jii'iami das Weib hat eine Seele [eig.

.das Weib stirbf vgl. S. 3|. (A.i

»

xomitnbr ti nsdtana mit Weibeni nicht scherzen.

(A.)

xi'ifiiilii muger. (G.I

supi'ila inuger. (W. Wi.)

ttucula muger. (P.)

in-supu csposa. (P.)

supiilii-iiiiii casado. (Wi.) [eig. .meine Fra

mit dem spanischen Pronomen „mcinu

biidet?]

man mipula juiuit tsna una muger viene va.



•_><; Erster Abschnitt: Sprachliches.

Colorados. Cayapa.

Kniurma Hunrttr habe Gcduld |mit derFran|. (A.) lluba siipula muger bouita. (G.I

pindf/u siipula muger olorosa. (G.)

xupultirhi itmi la aguja de la muger G.

supuldchi panatciiijdiw el fuego de la mn^er.

<G.)

opd Vater, padre. (A. W. M.) dpa padre. (W.)

laehi t/prl mein Vatcr. (A.) apa padre. (Wi.)

uuchi dpd dein Vater. (A.) ;/apa padre. (P.)

chitichi ,\pu sein Vater. (A.)

ftpa-f/a qurmi hast du Streit gehabt mit dem
Vater? (A.)

apa-r/a ticha merop.ito widersprichst du dem
Vater? (A.)

a i/a Mutter, madre. (A. W.)

tut/a madre. (P.)

Maria ./. Crista chi ai/u Maria ist J. Cbristi

Mutter. (A.)

aifu-mju tpu:nii hast du Streit gehabt mit der

Mutter? (A.i

aad-nya tiriti mtcopxlo widersprichst du der

Mutter?

mama span.?) madre. (W. Wi.)

I/ana madre. (P.)

ndu Sohn, hijo. (A. W. M.)

./. ('. Was chi »ao J. Ob. Gottes Sohn. (A.)

tiao-fja qutmi hast du Streit gehabt mit den

Kindem? (A)

audn nan der grosse Sohn. (A.)

namd Tochter, bija. (A. W. M.)

tdtd abuelo. (M.j

mdmd abuela. (M.)

aco Bruder, hermano. (A W. M.)

hau lachi aco mein Bruder. {A.I

hau nurhi aco dein Bruder. (A.)

hau chichichi aco sein Bruder. (A
)

soipu- Schwester. (A.)

Koipo hermana. (W.)

x<>i/ui hermana. (Wi.)

uad hijo. (P.i

iijaa hijo (W
)

cana nifio. (Wi )

aiiiian(/ayi muchacho. (G.l

siijiii-itama niiia. (Wi.)

pa<jita muchacha. (G.)

„pn,,ai/a I? apai/apaj abuolo. (Wi.) [Vat. rs

Vater.]

apamama abuela. (Wi.) [Vaters Mutter.;

iiatala bennano (Wi

)

iyiialfdla bcrmano. (W.)

maiiffo - natula pariente. (Wi.) [eig. „ein

Bruder-
.]

i/u-socki hermana. Wi.)

<it-zd<pu hermana. (W.)

ma >npi Onkel. (A.;

uidmbi tio (M.)

mdmjn-su Tante. i

v
A.)

inomhi-aca primo (M ) ijiiaychina sobrino. (Wi.)

icitij ca Herz. (A.)

puian co Seele, Geist. (A.) [eig. „der Tote".l Umhdca alma. (Wi

)

chilla chi teiiya IHos hemi — die Seele [des

MenschenJ geht zu Gott. (A.)
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Colorado^. Cn.yapa.

rhltlu chi Unaa timila puatumo die Seele [des

Menschen] ist mehr als der KOrper. (A.)

[eig. „stirbt durchaus nicht".]

tmi/a puntumi die Seele stirbt nicht. (A.)

rhuchu ti tnnja - ito der Hund hat keine

Seele. (A

)

hunt u-pocfi-itn Gott hat keinen KSrper. (A.I

[eig. „hat keinen Geisf.J

./. C uinamiu ciilo-bi pura J. <Jh. ist im

Himmel rait Korper und Seele. (A.)

,-hilu t;at;e poni (des Menschen] Kurper |und

Geist). A.)

iHos i/urcu iu pt fachi tzachi puiimjuco — Gott

hat Sonne, Mond, [meinen] Korpcr und

Seele gemacht. (A.)

uitillu znchi purfmi der Meusch hat cine

Seele. (A) [? „der Korper des Mannes
stirbt er?*]

rhilla chi rhn:i cuto purani Itrtiii der Korper

g<-ht zur Krde. (A )

mu.hu Kopf. (A.)

mishu cabeza. (W. M )

upiflni Haar. (A.)

npiithu polo. (W. M.)

«•«»•« Auge. (A.)

m,;i ojo (M.)

•/// itifii Naso. (A.)

I«ifit nariz (M.)

ti'piiforo Mnud. (A. W ) [eig. „Ess«">ffnung"

vgl. oben S. 15 Nr. 76.J

•piiforu boca. (M.)

tfsi! barbs. (M.)

ufii dicntc. (M.)

punhi oreja (M.)

fwl-tlii cucllo <M.)

<-«. k-u pecho. (W. M.)

\k'cuU» Bauch. (A. W.)

tu,,ui, taki brazo. (W. M.)

1>:<U, t. Hand. (A.)

(nil! mano. (M.)

i*-miehu Fiuger. (A)

k'tt-mixhin dedo. (M.)

tuffuoijun una. (M.)

minhu cabeza. (P.)

mishhura cabeza. (W.)

mishpura cabeza. (Wi.)

arhou pelo. (W.t

urhufi pelo. (Wi.)

cujuni cara. I P.)

h'rhi frente. (W. Wi.)

rupiira ojti. (W.)

riipuruu ojo. (Wi.)

rapu pijo cejas y pestanas. iWi

}

tptijo nariz. (W.»

/.•//» nariz. (Wi).

uh'hcu nariz. (I'.)

fUmipti boca. (W.)

tywyM/ boca. (Wi

)

t<?/u quijada (Wi.":

two dientes. (Wi.)

iiiffru lengua. (Wi.)

puutfui oreja. (Wi.)

roto audio. (W) — Th. Wolf 1. c. p. 58

vergleicht Qucchua croto „enfennedad del

cuello".

tiuilmpu pecho. (W.)

f'luhnpo pecho. (Wi.)

tijeu barriga. (W. Wi.)

prj,ui brazo. : W.)

fiumilia brazos. (Wi.)

fiupupti manos. (Wi.)

yumipu manos. (P.)

1<imshu mano. (W.)

fiumixho iledos. (Wi

)

fiu<P<i unas. (Wi).

Digitized by Google
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»<de Bein. (A.)

hotda pierna. (M.)

nrboptt pi6. (M.)

iirfjoloMfja rodilla. (M.)

tnchign Fleisch. (A.)

tar/n'ra fiuu Fleisch

tituning Blut. (A.)

tizatim sangre. (M.)

(A)

in Sonne. (A.)

I/O sol. (M.)

pi Mond, lana. (,A. M.)

/.v/A» Stern. (A.) (Tgl. Esmeraldas mu-rhuhlu

cstrellas
)

macam estrella. ^M.)

iiUfuirfo Himmel. (A.)

luchincho Himmcl. (A.)

i<> IHon chut, pr />/«* ,-hur die Sonne ist

nicht Gott. der Mond ist nicht Gott. (A).

JHog ipteru io, /«r/i/' tzurhi putfntjoco Gott

hat die Sonne, Mond, |rncincn] Korper
nnd Seole gemacht. (A.)

IHoh ioquitlo-hr Gott ist im Himmcl. (A.)

ii'muiilohi putiti chunii, (ptiiihi chunti im
Himmel stcrben sie nicht, sind sic nicht

krank. (A.)

l>iog chi miitrchd itit/uido minrchti liebe Gott,

so gehst dn zu Gott, zwn Himmcl.
ma Tag. (A.)

mua dia. (M.j

nifunn (span.) Morgen (A.i

t'6 in Mittag. (A )

onMitt a Abend. (A. I

iptt hi tarde. iM.)

ipupt', lenuhuu Narlit. (A.)

tptrpr nocho. (M l

Dominyo Wochc. (A.) |span. - „Sonntagu
.|

nut domimjo einc Wochc. (A.)

Zona pr mess. (M.)

mum pr |oin) Monai. fA.)

until, ifnut tf (Quichua) Jahr, afio. (A.M.)

• i-mu htm giiten Tag. {A

)

./. ('. pa

i

oki ii urn mcnttro — J. Ch. wurde fur

drei Tagc begraben. iA.)

./.
(

'. piiimmi out timttnif son — J. 01). crhob

sich |nach drci Tagcn] vom Grabc (A.I

ortt ipirhiun Kutc Nacht. (A)
•pit pr oil d chti tptinit tililh ipithi ft zilifi hiiaiiiil

— bete jftden Morgen mid Abend. A.;

iii Feuer, fucgo. A. M.)

Cay lip a.

tmho piernaa. (Wi.)

nepu pierna. (W

)

nrpapa pies. (Wi.)

untjett pie. (W ) feig. rBauch, des Bt-ins?*j

nrhoio rodilla. (Wi

)

hagaralla came. (Wi.)

ffflu carne. (W.)

pajti, sol. (W.;

partu sol. (Wi.)

pupdjtu lnna. (W.) -

morain luna, (Wi."

miiriim estrella. (W;

|ostrcll;i

chdtuigh dia. ;Wi.;

ihrhuhi dia. ^W.;

tpitpi noche. (Wi.)

i/iupito noche. (W.) — Th. Wolf 1. c. p. f»S

orkliirt „luz muerta"

ni i candela. (Pi

niUo luz. (Wi.)
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Nachtrag A. Die vcrwandten Spracheu dcr Cayapa und der Colorados von Ecuador.

Colorado*.

Hi-tut sich verhrennen. (A.)

fhibafp-
\

lo hallo hut \

Hitxe. (A.)

hidagr Kalte. (A)

fn'rddrpara Kicber. (A.)

pi Wasser, agua. (A.M.*

pi Fluss. (A.)

pipiachd sich waschcn. (A.)

piinar pucnte. (M.)

pipap. lodo. (M

)

quiithi aire. (M.)

guotold vicnto. (M.)

nhtui Hover, y liuvia. (SI.)

rhudpttma, tthudptana Regan. (A.W.)

rhodfftfta rcgnen. (A.)

cunta Donner. (A.)

pindn Blitz. (A
)
[vgL piui „culebra".|

layupa.

)th>(/6iiKi fuego. (W.)

niuguma fuego. (Wi.)

iiii/uishea humo (Wi.)

pana tt ni/dno fuego. (G.)

mtpuldehi pana tengdno el fuego de la mugcr.

(G.)

lomoff tnirfim calor. (Wi

)

frtufuiiiuh calcntura. (P.)

i/Mhtenftti frio. (Wi

)

/>/ agua. (Wi. G. P.)

pi agua, rio. (W.)

piitdf/it pi agua olorosa (G.)

pi jut* rio |„agua corre u
|. (G.)

amnpi rio. (W.)

af/iumbi rio. (Wi

)

pi-ru*h-Ho beber [aguaj. (Wi.)

Imutt pi shunda mar. (P.)

trrtmhd mar (G.)

ishuu aire, viento. (W.)

sluUt liuvia. (W.)

ntlla trueno y rayo. (W )

tu tierra. (W. M.)

to Boden. (A.)

tobi ipterrdr wcgwerfeo. (A.) |„wirf es auf den

Boden".]

eh ilia ehi chaci ea to paraid hemi der K5rper

Ides Mcnschen] geht aur Krde. (A.)

./. ('. iehuud tobi ne-mnui-rti-mi J. Ch. erhob

sich vom Grabe. (A.) |„blieh nicht in der

Erde begraben".]

trntdr graben. (A.)

Me Berg. (A

)

^r'monte. (M

)

(A.)frios ehi tetate ti hele Gott ist uberall.

<-hu Stein. (A)

xhu piedra. (W.)

minio NY eg. (A.)

muikui camino. (M

)

ptld Silber. (A.)

raid plata. (M )

iaquegaJa Gold. (A.)

laquegald oro. (M.)

colatd serrano. (II

)

tori peso. (M.)

tu tierra.

fu tierra.

(W.)

(Wi.)

arm'/ cerro. (Wi

)

f/ai/uiiffit mongon. (P.) [inpelartig aiifragend. r

bcwaldeter Hogel.|

xhu puyu piedra. i.W.)

lashi plata, peso. |P)
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Colorado*.

pinia Salz. (A
)

malibuna pima ein Thaler Salz. (A.) [eig.

mat) libra (spau ),
pima ,ein Pfund Salz" )

aaid Ochsc. (A.)

ijuuld vaca. (M.)

ijitala-ud ternero. (M.)

sttUbr Milch. (A.)

i/ueld Pferd. (A.)

nttchi span.) Schwein. {A.)

rhucha, rhuchi (aztokisch Hund. (A.)

Mtmnfiu perro. (31.)

chucha ti lenga ita der Hund hat keine

Seele. (A.)

in ami gato. (M.)

tfiifla tigrillo. (M.)

i/ua iiiu la tigro.

pirhn Vogel. (A.:
| ril .

.

,
[yuechua: pirlnn, pis,-n.\

na/pa iQuechua) Huhn. (A.I

ualpa to trd? [ein Huhn] tdten (A.

ualpa-anila Hahll. (A.)

iia/pa-iiii Huhnchen. (A.i

t/itatii loro. iM.)

pini culobra. (M
)

ipia-piui cnlelira grandc. (M.)

oazd Eisch. (A.)

ijuatzii pescado. (M.)

fnfi'i mosquito. (M.l

rhhiapa Wachs. (A.)

rhitm' Haum. (A.}

nhida arbol. (M.)

char Stock. (A.)

ti- Krcnnholz. (A.)

pupd Blatt. 1A.1

€nyapa.

da slit a, t unfit u peso. {G)

wan dutshtu [1. peso -| ocho reales. (G.)

wan d itahtu mil 1 peso y 1 real. (G.)

pal tushtn dos pesos.

mail rale waiicha lura tushi 20 pesos por cada

una [canoaj. (G.)

ina-milin (halher Peso] cuatro reales. (G.)

mamilin rat cinco reales. (G.)

ullu sal. (P.)

ritr/ia perro. (W

)

ipir/a tigre (P.)

h aanh u mono negro.

la-pin/in pajaro. (W.)

i/iial/apa (Quechua) gallina. (P.)

ataram gallo. (P)

r/iupipi' polio. (P.) | in Guatemala c/iompipr

=- IVuthahn ]

uapipu hucvo. (W. P.)

rlr pava (P.)

piin culebra. (P.)

< nihil lagarto. (P.)

rhanifitco pescado. (W.)

hnujalpoij poscado. (Wi.) (vgl. ringuln .an-

zuelo".)

chimlntza mojarra. (P.)

at/iiil, sabalo. (P.)

ost ino (span.) ostion. (Wi.)

chi arbol. (W.Wi )

pit irluia piquigua. [0. [bejueo, l.iaiie — Wort

dor Indianor von Esmeraldas!]
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Nachtrag A. Die verwandten Sprachen der Cayapa nnd der Colorados von Ecuador. 31

Colorados.

>K >shn hoja. (M.) |eig. _Haar", .s. oben.]

:>f'i Gras. (A.)

/».<» maix. (M.)

«Ht'> platano. iM.) |Musa paradisiaca und Musa

sapient ium.|

p.-lu batata. (M.)
'

L
Convnivulus Batatas.]

(M.i [Manihot utilissima.]

f" aji. M.) {Capsicum sp.]

rfmiilti pina. (M) [Ananas.]

achiote. (M.) |Samen der Biia orellana.|

j.irhatt guaba. (M.) (essbare Frfichte von Arten

der Gattung Inga
|

>sh]wmln> palma.

»<ffi> chonta. (M.) [Bactris- und Iriartea-

Artcn.J

ptufuicii cana guadua. (M.) [-Bambusa angusti-

folia, 15—20 nn hohe Grashalme.|

li,h,< Brot. i A.I

mala guaiapo jgiibrender Zuckerrohr-Saft). (I*.)

>,«da cuchi mi hast dn Chicha gotrunken? (A.)

Cayapa.

pisha maiz. (Wi.)

panda platano. (P. Wi.) (vgl. Esmeraldas:

pafita, paanta platano.)

panda!hi platanos maduros. (P.)

panda-lute platano molido. (P.)

panda-finop&n. (W.i [eig.„ich esse Banancn.**]

panda fino comer. (Wi.)

thnbaca tagua. (Wi.) |Sfcinnuss - PhyUlopbas

macrocarpa.l

sahhi caucbo. (Wi.)

nilio caucbo. (W.)

tawpii, dfohqui tamajagua. ;P. G.) [Baunibast,

dor als Klcidcrstoff verwendet wird =

Ochroma sp., Fam. Bombaceae.j

nana pita. I G.) |Fascr von Brom*liacc»n.|

t/shcala aguardiente. (Wi.i

il/cala aguardiente. (P.)

ttipi-tapi ponchito. (M.)

•.••rhn-rfiili Kopfscbmuck. (A.)

nushn-m'ti tendama. (M.I (vgl. michu, wish a

cabeza, chili soga.)

./..//«/(/, chalalnci Halsscliumck. (A.)

</"> collar. (M.)

roldta te chili Ohrschmuck. (A.) |eig. „8ilber-

band4
\j

chidi-nh pulsera. (M.)

'/.iv-j-w N'atenschmuck. (A.) [vgl. pc „Moud'\|

-"' Hans. (A.)

casa. (M.)

tamo poiu/o Thur. (A.) | vgl. Quechua: tampu

pnncn .jH^rbergs-Tbiir*'.!

tuiiiftld pucrta. (M.)

•'irttipa Dach. (A.I

h 'dn Kuche. (A.)

/•rnnpa Kirche. (A.)

<-<>ciun pampu unsere Kirche. (A.)

ixni, iJefass. (A)
|

span. jarro?|

<vmxii,i olln. (M.)

tja casa. (W.Wi.l

pirama olla. (P.)



H2 Erster Abschuitt: Sprachliches.

Coloredor.

ribaiudo Teller. (A.)

louzii Dccke. (A.)

chili soga. (M.I

ilapatola bolsa. (M.'

carhilla Messer. (A.) (span.)

Cayapa.

ihlapua escopeta. (M.)

hud Angel. I A.)

tea- oder >/na- „grossu .

rgl. gua-garla tigre |graude]. (M.j

ft«<t-pini culebra grande. (M.)

ard chut- [or ist| gross. (A.)

audit nao dcr grosse Sohn. (A.)

odnga m'manu laog [es I.ebcn|. (A )

onan hozu das ist btfsv. (A.) Jftig. ,.grosse

Sonde 1

].

/*« .,klein'\

vgl. ualpa-na Huhnclich. (A.I

gaala-na ternero. (M.)

hijo (A.W. M.)

namd hija. (A.W. M.)

iia-Kiiir wenig. 'A.)

narhin,' sinan d klein, kuri |es Lebeii) (A.)

tfttiff reich. (A)

aniUa-lang vcrheirathet. (A.) (eig.„einen Mann

habend'.|

nzd-lang Sunde. (A.) (eig. „niit Sunde b»'-

haftet'* oder „reich an Sunde'*.
|

pata<tt>tiu vicl. (A.)

Ir'gari viel. (A.)

Male alles. (A.)

IHoh telaU mi Gott weisa alles. (A.)

IHok rhi trial* ti heir Gott ist uberall. (A.)

<pirpt na hchd qnina Male qurhi rrzatji hdginu

— bete jeden Morgen and Abend. (A.)

n-uzd-Mal-driza klago deine Fehler [alio] an.

(A.)

irtua nichts. (A)

hair weit, entferot, (A.)

hale' nahe. (A.)

ipiinac imraer. (A.)

Hitman mania niemals habe icli gefehlt. (A.)

Had aguja. (G.)

Hupuhichi Had la aguja dc la nmger. (G.

, dh canoa. (W. G. P.)

cult canoa. (Wi.)

i/amapa, i/amhopa canalete. (G. P.)

tailrhitora palanca.

i/liapan escopeta. (G.I |- Quechua Ulapa,.\ rut n

j relanipago"; illapag ,,volver ;i n-splau

decer, Urar con polvora".)

pirhura bodoquera. (W.) [Blaarohr.l

rrngula aniuelo. (W.)

riant/air anzuelo. (G.)

annanga-gi muchacho. (G.I

nad hijo. (P.) »///»« hijo. (W.)

rana nino. (Wi.)

ttapu-iiama nifia. (Wi

)

jaifitifa chico. J\l



Nachtrag A. Die verwandten Sprachen der Cayapa and der Colorados von Ecuador.

Colorados.

unira alt. (A.)

pipora neu. (A.)

im'rd of gut. (A.)

l>iox merit of Gott hort alles. (A.) |„Gott ist

gat"!)

jura/if/ b6se, langsam. (A.)

ozii-tann Sunde. (A.) |eig. .,voller Sunde".|

»uih» hozu das ist bfise. (A.) |eig. „grosso

Sundc".l

J. ('. ti-tuii-iti) J. Ch. ist obue Sundc. (A.)

tiiuni;/ ozu ratu-ftf sundige nicht mehr. (A/

>«' Um h&bsch. (A.)

r;-,„t: hita guten Tag. (A.)

lii-n -to hfisslich. (A )

stxrmha gesnnd. (A.)

mosait ittiio gesund. (A.J

'/umiif/-pu, ijuinn-po krank. (A.)

<jumug- tin Scbmerz. (A.)

luHjuiiio-bi] ijuia-hi rhunrf im Himmcl sind

«.ic nicht krank. (A.)

pub'i-huu, ptolu hod hurt. (A.)

rrr< leicht. (A.)

L impo ladron. (M.)

rarari rey. (M.)

miau gobcrnador. (H.)

puiielubr fan-mi hast du den Zauberer go-

rufen? (A.)

chachi rojo. (M.)

rlutrhilu roth. (A

)

un'i bianco. (M.)

fibatfn weiss. (A.)

pntanro negro. (M.)

(ahagu schwarz. (A.)

rhi.piilla er ist. (A.)

Cayapa.

rtictiln viejo. (Wi.) |= Quech.ua men,]

m-dba bueno. (W.)

ifiiju unlhr si ea bonito. (G.)

t'u-ubf si. (G.) (eig. ,,bueno"!|

mad raba como estas? (F.) |eig. .,estas

bueno?-*|

furziiu malo. (W.)

Ihiha stiptila muger bonita. G.)

jairhuitibn- saludes! (G.) (al encontrarse con

alguno.)

prnyuiHu enfenno. (W.)

pi nhainn enfermo. (Wi.)

pitidi/it oloroso. (G.)

pitidi/it-pi agua olorosa. (G.)

pindtpi Hitpula muger olorosa. (G.)

ipijura pindfpi que oloroso! (G.)

pidm- hediondo. (P.)

jidi ligero. (P.)

hint picaro. (P.)

luumo ladron. (P.)

uni/idafa Colorado. (Wi.)

fit* bianco. (Wi.)

ipupiitut/u negro. (Wi.)

diuu jaipt hay comida? (G.)

jitifu-ii-ijdca dame de lo que hay. (G.)

tnij-o? ich habe. (A.)

,i„.td-r du bast. (A.) ttinfd> tienes? (P.)

ifit.td-f er hat. (A.)

rhiipiilfa tdif-of wir haben. (A.)

Ilit-tdji-of ihr habt. (A.)

gu lld-t-t sie haben. (A.)

giini audar. (Wi.)
S«ler, Gesammolto AbhandluiiRen I.
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Erstcr Abschnitt: Sprachliches.

Colorados.

mai-faino gehen. (A)

chilla rhi tnitjft Dion hnni die Seele geht zu

Gott. (A.)

chillu rhi chad ca to puraiii hemi dcr Korper

geht zur Erdc. (A.)

Dion chi mi ntchd ioqiiido mi urchii liebe Gott,

so gehst da za Gott, zum Himmel. (A.)

cluii.de laufen. ^A.)

tfraqui-vd bailar. (M.)

cHpn-dt sich erhebcn. (A.)

J. ('. paiman md trmanason J. Ch. erhob sich

[am drittcn TageJ torn Grabc. (A.)

rhiidi-de besteigen, aich setzen. (A.)

t'lridc knicn. (A.)

rudi.zd sich auf die Krde werfen. (A.)

iud-or geben. (A.)

osi de verkaufrn. (A.)

oddna kaufen. (A.)

cala-ipiu-de bczahlen. (A.) (vgl. cald rplata".)

tarim-pu stehlen. (A I

ii u tari-mai/o du hast gestohlen. (A.)

fi.di', fi-lfiino esaen. (A.)

fi-shd coiner. (M.)

tachica fi-im Fleiach ossen. (A
)

curhi-dr rurhi-zd ciichi-lla-ce-de trinken. (A.)

cuchi-nhd beber. (M.)

aguanlinde etichi-mi main cuchi-mi hast du

Bramitwein, hast da Ohicha getrunkeo? (A.)

tiiiu ciichi iiidna trinke our ein Glas. (A.)

|eig. „trinke nicht mebr!u
|

ma iiimi riiii/aiiif bist du bctrunken gewesen?

(A)

rhusd humcar. (M.)

ratzo'zd schlafen. (AO

cat'ho-ad dormir. (M.t

Cayapa.

inoca-jindo doade te vas? (P.)

ji.de ligero. (P.)

mi.de vayase, liotla te. (P.)

nha vamonos. (P.)

jdndetaua vicue, o vienen. (G.)

chechi jdiidrtmia viene gente. (G.)

man Kiipulajandettsna una inuger Yiene ya. (G.)

pi-jiilr agua corre. iG.)

hflaiii.shai/ hailar. (Wi.)

h-Mi-df hincarse. (P.)

mis/in ijuatjiupu haz seiia con la cabeza. (P.

I

taja-de trae! (P.)

tin tajd-inii/u que has traido? (G.)

rule taja-tju has traido canoas? (G.)

nan ndtaja-jfu cuantas canoas has traido? (G.)

ffum da me (G.I [rgl. Esmeraldas y««w

da me.

|

jatfii-n-giica da me de lo que hay. (G.)

ffiVM/ vendes? (P.)

r«rf//» quiero. (G.)

cachi quiercs. (G

)

i/nodtiea yende me. (G )

ini-cid* inod-tica Yendeme tus canoas. (G.)

fi-nu comer. (P.)

panda fi-no comer [platano]. (Wi.)

panda fino pan. (W )

din u comida. (G.)

dintt jaifii hay comida? (G )

pi-ctiah-no beber |agua|. (Wi.)

casta dormir. (Wi.)

ipicasahrsiisait suciio. ;W>.)

nirianr fa/tai cdtti wic oft hast du gefrhlt? (A.)

ririaifo hat u to — varum hast du gefohltV (A.)

ti'in catn-df thue es nicht mehr! (A."
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Colorado*. Cayapa.

thtomj ourc que rdtu-na streite nicht! (A.)

i,tin»fj oza ratu-de sundigc nicht mehr! (A.)

I'Hos t/tie'rti io pe lachi tzachi pudngo eo Gott

hat Sonne, Mond, |meinen| KSrper nnd

Seele gcmacht. (A.)

rihi arbcitcn. (A.)

t/,a-d> graben. (A.)

>n,ti qut-df s&en. (A.)

to/,, ipier,-de wirf es fort. (A.)

luti-di moler. (P.)

panda lute plntano molido. (P.)

olaaa schlagen. (A.)

pun-dt sehneiden. (A.)

milpa to te-de |cin Hnhn) tSten. (A.)

foro-di offnen (A.)

do-df schliessen. (A.)

tit-d.- kochen. (A.)

rhiti-di schrciben. (A.)

paramjni-zd kammen. (A.)

pipiachd sich wascheu. (A.)

ufemi sich verbrennen. (A.)

m'mradr leben. (A.)

fhhptiUa sond-iiu [Menschen) Lebcn (A.)

nachiite xina-mi klein, kurz (ist das Leben|.

(A.J

<n'tt«ja Ht'ma-iiti lang (ist das LebenJ. (A.)

pod rhitu oP stprben.

J.C. chinuilla chi tent] chi pud J. Ch. starb

am Krenz. (A.) [eig. „J. Ch. als Mensch,

seine Seek- ist sterblich".)

itnpiido hi pud-ti chund im fliinmel sterben

sic nicht. (A.)

Ut»ja pua-tu-mi die Seele stirbt nicht. (A.)

fei<r. „die Seele stirbt sic"'?]

t>nr/a pua-u-iui der KOrpcr stirbt. (A.) [eig.

„die Sei le stirbt sic"?)

rhdu chi tent/a timila pua tti mu die Seele ist

mehr als der KSrper. (A.) [eig. „die Seele

•les Monschen stirbt durcbaus nicht".]

uitilla ;achi pudmi der Mensch hat eine Seele.

(A) [eig. „der Maun stirbt erM ?]

toitafa pud-,>ii das Weib hat einc Seele. A.)

[das Weib stirbt sie?j

pun-nil tot. (A.)

]in>a,uj.pu der Tod. (A.)

Seele, deist [dcr Abgeschiedenen]. (A.)

t,„„d-d'- begraben. (A.)

J. C pa iman ma mnia-co J. Ohr. wurde be-

graben fur drei Tage. (A.)

•/. ('. ichund to -hi lie menu ra mi J. Chr.

crhob sich Tom Grabc. (A.) |_blieb nicht

in der Erde begraben".

|

sunchachi vivir. (Wi.)

urate vivo. (W.)

putui se acabo. (P.)

pt'to muerto. (W.)

lueino muerto. t\Vi.)
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36 Enter Abachnitt: Sprachliches.

Cotoradoa.

Dioa (ftiidd oe Gott aieht alles. (A.)

IKoh mcrtf of Gott h6rt alles. (A.) (:

ist gat-?]

( ajapa.

„Gott

neue'pa-mi lugen. (A.)

nit nene'-pd-mago du lfigat. (A.)

uiauld-pd-tiim, hiian-la merit pa-tiim scblecht

vom Nfichsten aprechen. (A.)

upa-ga tirho mero-pa-to widersprichst du dem
Vater?

uga-nga tfrho meni-pi-to widersprichst du dcr

Mutter?

unilla-ga teqiti rho mrro pfi-to widersprichst

du dem Gatten?

mocar-de achweigen. (A.)

hero homo antworten. (A.)

oti-de laut rufen. (A.)

oari-nu weinen. (A.)

chini wcinen. (A.)

cardride lachen. (A.I

qtiepe na lerhd quina, telule quehi rezagi hd-

ginu — bete jeden Morgan and Abend.

(A.) [span, rezar.]

pon/lahe fari-nu hast du den Zauberer ge-

rufen? (A.)

n-o:d-tclal-ari-;d klage deine Fehler |allc|

an. (A.)

zing confesa quine-au bekenne deine Fehler.

(A.) [span, confeaar.)

// mu muna wic heiast duY (A.)

quiti or vcrzeihen. (A.)

(pii cdlaglne streiten. (A.)

que caaldgina sundigen. (A.)

tinaug oair que edtu-uo streite nicht. (A.)

apa-ga que-mi, aga-nga que'-mi nao-ga que-in i,

tarhillu-ga que-mi hast du Streit gehabt

mit dem Vater, der Mutter, den Kindcru,

den Colorados? (A.)

Keque-ma sona te habe Geduld fmit der

Fran]. (A.)

lampo Geduld. (A.)

pdmque Zom. (A.)

pa-po wild. (A.)

tinaug pai fit tin sei nicht zornig. (A.)

lurhi hagtt qttireinwpieto Haas oder Hache

haben. (A).

uiii'labe tensdtaiia rait Mannern nicht scherzeu.

(A.)

pa-de hablar.

pado hablar.

(IV

(Wi.)

huato llorar. Wi.)

ucagto reir. t,Wi.)

rec»v cantar. (Wi.)

utifiqurno rezar. (Wi.)

// mini mujtu como llamas?

ti mumii como te llama*? (

jamhurendo ?l querer. (P.)

ujdruga cilera, bravo. (P.)
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Colorado*. Cajapa.

mn'Uohr t, nmUn,ut mitWeibcrn nichtscherzen.

a:

H,ini<iu zarhi lri>*a mai/o |von der Fran] die

Khe brcchen. (A.)

uaim'ifuiza Una [vom Manne| die Ehe brechen.

A.j

Pcrsonalpronomina.

Saimntlicho Beispielc nach dem Vokabular

des ungcnannten Geistlichen (A.): —
hi ich la-rhr Trir

hh .la Hu-che ihr

u, .r Itip-rhrf (verbessert far nu-rhf) sie.

In-rhi <ipa inein Vater.

nu -rlii iipa dein Vater.

rliit>-rhi iipa sein Vater.

han In-rhi ara meine Brflder.

hau nnchi aro deine Briider.

him ehitirhi acn seine Brftder.

too- «" ich habe.

mt-fii-i du hast.

!tti~ttir er hat.

chiifuilla tiitj or wir haben.

Iln tita or ihr habt.

ffa tr sie haben.

mi mmifti, ihr seid (? „du allein"!l ww-™/* .W//W/ vi'ndc me tus canoas. (G.)

nn tiiri'-iuai/o du hast gestohlen.

nu in< ni-pa-maifO du l&gst.

ii-iizti-frlal-arizu klage deine Fehler falle] an.

Genitivsuffix chi.

Sammtliche Beispiele nach dem Yokabular

des ungenanmVn Geistlichen (A): —

ta-r/ii .ipii inein Vater.

iiH-chi iijui dein Vater.

rhm-rhi apt! scin Vater.

ho a In-chi nrd meine Briider.

ha a uit-rli! aro deine Briider.

hnn rhUi-r/ii an'i seine BrQdcr.

./. ('. JHos-rhi iiiio J. Ch. ist Gottes Sohn.

Mima ./. Cristo-rhi at/a Maria ist J. Cbristi

Matter.

Ii,,,* ,hi p„n,ian in Gott sind droi Personen.

rhilla chi tmna IHoh hum die Seele |des

MenschenJ geht zu Uott.

chilla chi rhazi raio parai-d heini der Kdrper

[des Menschen] geht zar Erdc.

*upulii-chi it a ii la aguja de la muger. (G.)

Htipulii-rhi pana tnujano el faego de la

muger. (G.)

nan-rhi caanto vale? (G.)

rvl-rhi, man ral-rhi cuesta un real. (G.)

paf-rhi, pal-rai-rhi cuesta dos reales. (G.)

man dishmal-lushtiin rhi caesta seis pesos. (G).



38 Erster Abschnitt: Sprachlichcs.

Colorado. Cajrapa.

Lokativsuffix: - -be, -hi.

Samrotliche Beispiele nach dem Vokabular

ties ungenannten Geistlichen (A): —

Dion iiufuido'l/r Gott ist im Himmel.

J. ('. atnan lid cirlo-bi puea J. Obr. ist ill)

Himmel mit Korper und Seelo.

ioquido-/» pud-ti chund im Himmel sterben

sie nicht.

to-bi uue>v-dr wirf es fort [auf don Boden).

utufla - bf tnisa - tana mit Maunera nicht

scherzen

mnalu-hr tenm-tana mit Weibern nicht

scherxcn.

Sozialsuffix: •/«•

Beispiele nach dem Vokabular dcs unge-

nannten Geistlichen (A): —

apa-ga <pte-mi hast du Streit gehabt mit dem

Vater?

aija-nga qur'mi hast du Streit gehabt mit der

Mutter?

nao-ga qunni hast du Streit gehabt mit den

Kindern?

tachilla-ga qur'mi hast du Streit gehabt mit

den Colorados?

apa-ga tirho miro-pd-tit widersprichst du dem

Vater?

uga-nga tichi nurn pa-to widersprichst du

der Mutter?

nuilla-ga tf quichu him', pa to widersprichst

du dem Gattcn?

Bckriiftigung.

aha hud ja. (A.)

ha-ha 81. (M.)

Die ubrigen Beispiele alio nach dem
Vokabular des ungenannten Geistlichen

(A): -

mini or gut.

thus nu rd or Gott hort alles
f
? „Gott ist gut!"|

Dion qui dd or Gott sicht alles.

sr-hur hiibsch.

ci-md hua guten Tag.

te-mr hua Nacht.

polo-Ima hart.

(a bdlhd hue Hitze.

inu-fui si quiero. (P.)

urah-f si. (G.) foig. bien esta.)

urah,, dtichi si. (G.)

Ifuju urabr si, es bonito. (Gj

ifuju-ra pindtfu que olorosol (G.)

tag-m" ich habe.

nu-td-r du hast.



Nachtrag A. Die venvandten Sprachen der Cayapa und der Colorados ron Ecuador. 39

Colorados. Cayapa.

ifa-id-i: er hat.

chiquillu tdg-oe wir haben.

Ua-tag-of ihr habt

ga lla-i-4 sic haben.
•

imi w geben.

ipirti-or verzeiheu.

jkk'i-rh it u or sterben.

Verneinun g.

Una uein, no! (A.M.)

Die fibrigen Beispiele sammtlich nach

dem Yokabular dcs ungenanntcn Geist-

lichen (A
1

!: —
tine catu-de thnc es nicht molir.

tinang oca cdtu-dc sundige nicht mchr.

tinang oarr cdtu-na streite nicht

timing jmituiui sei nicht zornig.

tina cuchi tunna trinkc nor cin Glaa [„trinkc

nicht mehr!*).

unillabc tenna-tana mit Miinnern niclit

scherien.

soHulalte tcnsa - tana mit Wciborn nicht

scherien.

rhuchu ti-trtigu-ito dor Hund hat keine Seele.

./. <'. ti-uzu-itu J. Chr. ist ohne Sunde.

Jh'us te'-jxieti-itd Gott hat kcincn Korper.

tii.rr.tu hasslich (vgl. si-hue ^hubsch").

hi Dion rfnie die bonne ist nicht Gott.

pe Ih'os chile der Mond ist nicht Gott.

i(njuido-bi pud ti chutui im Himmel sterben

sie nicht

io(/uido hi quid-hi chutui im Himinol sind sie

nicht krank.

ictua nichts.

miman manto niemals habe ich gefehlt.

muj-tio no! (G )

inuH-tur no quiero. P.)

mi cdj tna no hay. (G.)

ana que no no quiero fcontestando con so-

berbia y dosobedicimiento". (P.) {spanisth:

quo no!" ?]

Frage.

Sainmtliche Beispiele nach dem Yokabular

des ungenanntcn Geistlichen (A): —
moa war? mu-qittngiu, mu-qucutc ijuieres? (P.)

aguartlimte cuchi-mi hast du Brauntwein ge-

trunken?

mala cuchi-mi hast du Ciiicha getrunken

?

ap<i-ga que-mi hast da Streit gehabt mit dem
Vater?

aga-nga que-mi hast du Streit gehabt mit der

Mutter?
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(ayapa.

uniila zdchi pud-mi der Mensch hat eine Seele

|eig. „der Mann, stirbt er?"].

sondla pud -mi das Weib hat eine Seele

[eig. .das Weib, stirbt sie?«].

tenga pud-tu-mi die Seele stirbt nicht |eig.

.die Seeie, stirbt sie?"l.

tenga pud-n-mi der Kdrper stirbt |cig. „die

Seele, stirbt sie? **
).

>i u lari-maifo da hast gestohlen [eig. .hast

da gestohlen?"].

mm nenc'-pd-mago da lOgst [eig. „hast du ge-

logen?*|.

manga zdchi tenua mdi/o (von der Frau) die

Ehe brechen (eig. „hast (da) mit

Manne Unzucht getrieben" ?].

timu muna wie heisst du?

nirianc faltai cdto trie oft hast dn gefehlt?

riria it6 hatu to warum hast du gefehlt?

timu-mii como te Hamas? (P.)

timu -n mujtu como llamas? (G.)

dinu ja-gu hay comida? (G.)

tin taja ifit gu que has traido? (G.)

cute taja i/ti has traido canoas? (G.)

nun cut taja gu caaotas canoas has traido ? G.)

nan *hi cuanto Talc? (G.)

inoea jindo donde te vas? (P
)

Imperativ.

Als Endnng desselben scheinen, wie ich

in meiner ersten Ahhandlung (oben 8. 12)

anseinandergcserzt habe, die bei den Zfit-

wdrtern der Listen haufig angegebenen Suftizc

-d< und -z» -nha zu foogiren: —

Vgl. die von dem ungenaonton Geistlichen

(A) angegebenen Satze: —
tobi qucre-dr wirf cs fort! tuja-dr trae. (P.)

tine edtu-dr thue es nicht mehr! mi-d< vayase, anda te. (P.)

tinting oza cattt-dt sundige nicht mehr! nha vamonos. (P.)

n-ozd-ttM-dri-za klage deineFehler |alle| an!

Zahlwortcr.

(A.) IM.J 'G s

1. manga mancari mail main

2. paiugd pained palhi pa/lo

3. pa ima

n

pnna prmtt pi ma
4. h iimini luln umhd It In tatpallit talpallo

5. mania mania igd man tin manda

6. sla sota
|

- Quechua ttoytu manditthmalli mandatanuin

7. ranch! ranch is canchid mand-inh-palltt mandattpaUn

8. poza poza />"*"/. mand-ish -pent it mandanpema

9. inhcn tsheit >t ink-on mand-ish-fttlpallit mandatttulpaUo

10. chum/a chnnca chitnca/ pallia pa ilta

11. paltiu mail.



Nachtrag A. Die verwandten Sprachen der Cajapa und der Colorados von Ecuador. 41

Colorados. Cayapa.

Zahlworter.

(A.) (M.) (G) (P.)

12. paltia pallu.

18. paltia pemu

u. s. f

'20. man chainra main lladora.

21. manchalura man.

22. manchalura pallu

U. S. f.

30. pen chunga

(vgl. Qucchua chuttca „zehn").

40. talpal chunga.

"»0. maa tig chunga.

«;'». mandish mailt chunga.

TO. mandish pal chunga.

80. mandish pen chunga.

90. mandiith tul pal chunga.

100. pntza patzac mail buttiti.

(vgl. Qucchua pacha% Jrandert")

200. pulu patza pal batsd.

30ll. pen batsd

u. s. t

1000. mil fspan.) guarangu paltia butmi.

(- Qucchua hnrtranca)

1878. paltia mandish pemtt hatad.

mundiah pal chunga mandish pemn.

(A.)

mti (tomingo eine Woche.

want jie [eiuj Monat.

mam bite fein| Stuck.

maliharra pima eill Thaler Sail |eig. man
libra oin PfundJ.

mangurin IHo* es ist nur ein Gott.

maiiifare h unlit unverheirathct.

mangar moza JQnglillg.

mnnipariti zttchi junger Mann.

inangarin zona junpcs Madchcn.

manga zdchi trnna mdijit (von der Frau) die

the brechen [eig. „hat oin unverheiratheter

Mann ,mit dir Uniucht getrieben?*].

IHoh rht paiman in Gott sind drei Personen.

J. ('. paiman md mena-co J. Ch. wurde fiir

drci Tage begraben.

./. f. paiman nut temang aim J. Ch. erhob

sicli [nach dr«*i TagenJ vom Grabc.

munir- ein Mai.

paltine iwei Mai

pa ima tie drei Mai.

hnmpalulone vier Mai

wanttme fiinf Mai.

rhangaiie zehn Mai.

(0.)

man ni'ipulu jandrtaua una muger vienc.

pal cuh, pen cult dos, tres canoas.

pen nil tres roales.

mail culr manchalura luahi 20 pesos por cada

una (canoaj.



A'l Evster Abschnitt: Sprachlicbes.

Colorados. Cnjapa.

Zablworter.

(A.) (<T.)

»««y< r ,l nn real.

yf/rt7 «/>/ cuesta un real.

pal chi, pal ml chi cuesta dos reales.

]»n rul tres reales

mamilht euatro reales |cig. „ein halberPeso*|.

mamilni ml cinco reales.

mamilhi p-'d scis reales.

Hianuliii pni ml siete reales

Mi«H i/iishtu un peso.

dug/itu ml un peso un real.

( asl>tu dos pesos.

tus/idi tres posos.

t ilpal-lunfitu cuatro pesos.

//»</«»// /m*/i/m cinco pesos.

inamtinfimal-lus/ilu scis pesos

U. B. f.

ititntrhaluru tuxhi veintc pesos.

rhungn hmhi treinta pesos.

«#«« cien posos.

f««/«/ der ersto [Wochent*g ?|

nnitttlnl* der zweite

Mihvp-U' der dritte

manara der vierto

nam ana der funftc

Imuran fanche der secbste _

In don Bemerkunijeih die Thoodor Wolf <lem kleinon spaniseh-

(^lyaipa-Queclma Yokabular anfilgt, (laser in <U'in obcn angefiihrten Berioht

liber die Provinz Esmeraldas veraffentlichto. maelit or darauf aut'merksani.

dass die Silbe die im Cayapa und in der Spraelie der Colorados „\Va»Bor-

und ^Fluss- bedeutet, in einer ganzen Keilie von Flussnainen dos nord-

liehen Theils der Provinz Ksmeraldas vorkommt. wie Cacha-bi. Uim-bi,

Tulul-bi, Pala-bi, Telem-bi, Camim-bi u. a. w., and in all
7

diesen M orten von

den Indianern eigentlieh anch mit eineni harten p gesproclion wird. Er

sehliesKt damns, dass Stannne dieser Spraelie in alter Zeit weit nach

Norden bis zmn Rio Patia verbreitet gewesen sein tnfiason. In der That

spreehen nianehe Umstando dafi'ir, dass die einst maehtigen Stannne dor

Barbaeoas, der Isouandes und dor Telembies, die die Walder und

die Ufer der Strome des Pati'a-liebietes in ibren oberen, sehon doni

Abfall der Cordillere angehftrigen Thoilen bewohnten. eine einzige grosse

Sprachgruppe gebildet haben. und dass die Cayapa und Colorados nut-
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Unterabtheilungen dieser Sprach- und Yolkorgruppe darstellen. Einen

Rest dieser St&mme traf der franzosische Reisende Ed. Andre an deni

Ufer des Rio Cuaiquer, der dem dem Pati'a paralleled aber siidlich von

der Bahia de Tumaco in das Meer milndenden Rio Mira zustroiut. Er

beschreibt sie
1
) als eine wenig zuhlreicho, friedliche, durch Sehlankheit

und Eleganz der Formen ausgezeiclmete Menschenrasso.

Die Manner, sagt or, sind von mittlerer (iidsse, wohlgestaltet, von

leicht dnnkelbranner Hantfarbe. Die Haare sind straff nnd fallen ziemlich

tief fiber den Naekcn herab. Von don lndianem des Hochlandes unter-

seheiden sie sieh insbesondere durch die starke. gokriiuunte, fein ahgesctztc

Xasp, die niemals plump und fleischig ist. Sie bemalen sich ganz all-

gcmein das Gesicht init deni Farbstofl" einer Pflanze, die sie vija nennen,

eineni sehdnen Orangeroth, untormisoht mit einigen blauen Striclien, die

mit Indigo gemacht werden. Die Frauen sind klein. Hire Hautfarbe

zoigt einen Orangeton. Die Nase ist adlerartig (uez bourbonien), mit

feinen rundlichen Flugeln. Die Haare lang und iliek. Der Mund von

mittlerer (Irosse, mit schmalen Lippen, die einen dunklen Farhenton nuf-

weisen. Die Stirn ist niedrig, die Augenbrauen wenig sichtbnr. die Lider

stark vorspringend und mit ziemlicli stark entwickelten Wimpern versehen.

Die Augeu sind glanzend, von mittlerer (rrftsse, nicht schriig gestellt und

ziemlioh hubsch. Das Kinn ist klein und gerundet. Gegenilber der be-

tritchtlichen Brustkasten - Entwicklung, die die Hoehland-lndianer auf-

weisen, ist ihre Brust unter den niedrigen und anmuthig gerundeten

Schultern nur wenig geweitet und zeigt ovale Briiste, die. selbst bei jungen

Madchen, mit einem stark entwickelten Hof und feiner Warze versehen

sind. Die Fusse sind klein und wohlgebildet, die Beine ^d une ligne

parfaite", die Huften wenig vorspringend. Arme und Beine ein wenig

schmachtig, aber von tadelloser Form. Die moisten gehen nackt bis zum

Alter von zwolf Jahren, wo sie sieh verheirathen und Mutter werden.

Wenn sie das heirathsfahige Alter erreicht habon, wickeln sie schriig urn

die untere Halfte des Leibes einen Baststreifen oder ein Stiick bayeta

(Flanell) von grober blauer Farbe, das sie zwischen den Beinen aut'heben,

wenn sie auf dem Marsche sind."

Weiterhin 2
) hat Andre auch ein paar Worte ihrer Spraclie auf-

sjezeichnet, die ich hier unter Zufngung der entsprechenden Ausdriicke

der in dem Obigen behandelten beiden verwaudten Dialekte, wiedergebe: —

Colorado. Cayapa. Cuaiquer.

Mann ««»'//« unnnhi hamha
Hit/yitla

Fran *ohh xiijuila uariinnha

1) „Le Tour du Monde". Vol. 38. j». 365, 3C»»;.

2) nLe Tour du Monde". Vol. 46. p. 344, 345.
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Colorado. (ajiipa. Caatqner.

Vlter apd dj>a rticilln

Mutter ai/f! yon (i nrua

Sohn tirio nati, igiut pttijpa

Tochtcr namd supu-nama ittiriamba pttijpa

pagiia

Hatr apirli i'i nehua airhi

Augc raro capi'ica each it

Nase (pi iiifi'i tpiijo tptiinpti

Mund fitpiifoitt fibaqui pit'n

Zahn t< f'i ttnco ulnilhi

Leib, Bauch .... pecoln lijca alum

Ann taqiii j#j pij tinill

Hand ItHf finpapa rh'lo

Bein nrdr, htmtd rmlto, iit'pti piihlmr

Fuss iif/iopii tirpapa mito

Fleisch tathirti dlla ihmi

fiat/arulla tujti i a >'<a n

Hiromcl ioqiiido rhilto

WaSSOr pi pi iiittiri

Erde to, t« tu pill

Silber raid pit/1

Brot pa a i tt'

a

Gras (? bcrbc) . . . pmtt'n

Baus ija iffi >/till

Bett rtntJi

Wie peht cs? . . . mi jaini jani/ni

Gut, dankc ... tjiiatiii-tpiatin tirnhim

Adieu euirhlmnlid

Aus diesem mageren und audi wohl nicht sehr sicher tlberlioferten

Verzeichniss lasst sieh nun allerdings nicht viel schliessen. Doch springen

einzelne Uebereinstimmungen in <lie Augen, auf die audi selion Brinton

in seinem Buche ^American Race" aufmerksam geinacbt hat, wie apichn

achua und aichi r Haar"; card, capitca und cachu „Augeu
; quinfu, quijo und

quimpu BNase*, sowio ya und yull ^Haiis". Am auffalligsten ist die Nicht-

ubereinsthnmung in dem sonst weitverbreiteten Worte fur „Was8er a
. Und

ich habe eigentlich den stillen Verdacht, dass das von Andre mit dor

Bedeutung „Krde" angegebene Wort jnll eigentlich ..Wasser" heisst und

dem pi dor anderen beiden Dialekte entspricht, uml dass das von Andro
far wWasser* angegebene Wort cuarri mit dem Oayapa-Worte acuri „Bergu

zu vergleichen iat.

Nocb weiter hat Brinton in seinem Buehe ^American Race" die hier

angenonnnenen Yerwaudtschaften verfolgt, indem erauch die Muguexs (wie

sie von den Paez genannt werden),, die Guanaca oder Guanibia. unter

welchem Namen sie von den alteren und don spanischen Autoreu auf-

gefilhrt werden, die neben den Paez auf der zentralen Cordillere von
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Columbien, an dem hoheu Paramo tie las Papas wohnen 1
) und die ihnen

benachbarten und spraehverwandten Bewohner der Dorfer Polindara

und Totoro, sowie die Coconuco, die ebenfalls in dem obersten Cauca-

Uebief, am Abhang des Yolcan de Purace wohnen. in diese Sprachgruppe

einschliesst.

Ueber die Coconuco hat der General T. C. Mosquera") interessante

Notizen veroffentlicht, die er rcon mil investigaciones entre los habitantes

<ie las selvaa de Coconucos, Polindaras y Guambias" herauagefunden habe,

und er hat audi einige Worte ihrer Sprache verzeichuet, die „niemals

vorher niedergeschrieben worden" sei.

-Als Herr eines Theils jener Landereien*. sagt er, rhabe ich mit

vieler Mfihe mit einigen verstandigen Maniiern und Fraueu in Verkehr

treteii kouuen, die mir ein wenig von ihrer Sprache beibrachten und mir

von dem erzahlten, was bei ihnen nber die Eroberung und ihre Vorfahren

bekannt ist. Und zwei derselben, Namens Felipe 01 und Mauricio

Melenge, die 181H schon Greise von fiber achtzig Jahre waren, erzahlten

mir, dass die Landereien, die ieh besass, dem Kaziken Mompotes ge-

liorten, und die von Cobalo dem Kaziken Guauaritas, und dass in dieser

Hohe sich die Spuren einer alten aus Erde und Steinen erbauten Festung

von quadratischem Grundriss finden und" ein Zickzackweg, den sie in ihrer

Sprache quingos nennen, ein Wort, das audi im Quechmi vorkommt. . . . Diese

Indianer waren es, welche, urn sich von den Eroberern zu befreien, alle

ihre Saaten zerstorten, dam it Sieger und Besiegte « lurch Nahrungsmangel

zu Grunde gieugen, und in der Hoffnung allerdings, dass, da sie viele

waren, einige von ihnen leben bleiben und das Land wieder warden be-

volkera kOnnen.*4

„Zur Zeit der Conquista wurden die Pubenano und Cocouuco von

«»inem Kaziken Namens Payan, die Paez oder Pijao von einem Namens

Calambas beherrscht."

„Die Coconuco batten einen Oberhiiuptling, den sie ya&yuen nannten.

was so viel ist als „K5nigu
. Die Kaziken waren diejenigen, welche eine

bestimmte Abtheilung von DOrfern beherrschten. Unter ihnen standen die

caschu, was so viel als „Gobernadoru bedeutet. Und mit dem Worte

carabic bezeichneten sie die niederen Behorden, die etwa den Alkalden

(Dorfschulzen) entsprechen.*

„Zum Bebauen des Ackers batten sie Steinwerkzeuge, von denen ich

zwei in meinem Besitz habe. Sie bauten Mais, den sie bum nannten,

Arracacha (eine essbare Wurzeln tragende Umbellifere), die sie huahue

1) P. Rodriguez. El Maranon y Amazonas. Madrid 16«4. p. 72.

2) General T. C. Mosqaera. Memoria sobre la Geografla, Fisica y Politica de

Ja Nueva Granada. Xueva York 1852. p. 43—45.
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nennen. din Knollenfrucht Ullucus tuberosus (Fam. Basellaceao), die sie

niit dem Queohiia-Wort uUuco bezoiehnon, die Oxalis tuborosa [die. wie es

scheint. von ihnon ebenfalls init dem Queehua-AVort oca hezoichnet wird]

in id. die Kartott'el, die sie |wie die Queehua] papa nennen.* — (Mosquera

bemerkt, dass or die Kartoffel in den Bergen von Palotara wild angetroffon

babe, und dass ans diesen wilden, gar koine odor wonig Knollen tragendou

Pflanzen die Kingehorenen gute Ksskartoft'oln zn zQchten vorstehen.) —
Wie ganz allgemein die Bewohner der Hochlander von Bolivien und Peru,

pflegteii auch die Coconuco Blatter dor Coca-Pflanze, gemischt mit Aetz-

kalk. den sie aus einer tboiilialtigen Kalkerde gewinnen und pic oder

inambi nennen. zu kauen.

Die Coeoimoo ztihlten, nacb Mosquera, nur bis sioben, und bedienten

xich fur die hoheren Zahlen der spanischen Ausdrilcke. Gleich den Peru-

anern gebrauclien sie fill* ihre Reehnungen oder Inventare Knotensrhniire.

die mit dem peruanisehen Worte quipu bezeichnet werden.

Weiter gibt Mosquera noch, als der Spraohe der Coconuco an-

gehiirig, die Worte manclte „Geist" „hochstes Wesen": palash „Himmel~:

panng „Toufel (diablo)"; cuai „Damon (demonio)* an.

Obwohl sie beute halbzivilisirt und zum Christenthum bekehrt soien.

hatten sie. als Reste Hires alten Glaubens, noch die Vorstellungen eiues

guten und eines boson Wesens behalten. Das Boso schrieben sie dem
puil, das ist dem Monde zu, und dem panzig. das ist ihr „Damon u

. Das

(Jute erhoffen sie von dem puitchr, das ist der Sonne.

Sie unterscheiden in ihrer Sprache, wie Mosquera sagt, die Fixsterne.

die sie siL und die Planeten, die sie sily oder sill nennen, — [was mir

allerdings kein rechter Unterschied zu sein scheint| , und bezeichneten

das Gestirn der Plejaden mit dem Namen site-si/rj.

Die Ramon anderer Sternbilder bat Mosquera nicht erfahren kounen.

Filr ^Monut*4 gebrauchton sie den Ausdruek cana - puil. d. h. „ein

Mond~.

Endlieb will Mosquera noch ein ilem Englisehen ahnliches Wort bei

den Coconuco angotroffen haben, namlich die Bekraftigungspartikel indt\

das ihn an das englische „indeed u
erinnert.

Von den den Coconuco nahe verwandten und ihnen benachbart

wohnenden Moguexs hat boon Douay in dem Compte rendu de la VII erne

Session du Cougres international des Americanistes, Berlin 18*8. p. 774

bis 781, ein Vokabular veroffentlicht, das er drei Jabre vorher von zwoi

jungon Ziiglingen des Colleges von Popayan, den Herren Carvajal und

Adriano Paz, orhalten hat. In der Einleitung dazu gibt Leon Douay
oinige etbnographiscbe Notizen liber diosen Stamm, die ihm der aus dem

Orte Silvia stammende Pedro Carvajal iibermittelt hat.

Auf Grund dieses Yokabulars und einer Totoro-Wortliste, die von

einem ungenannten Missionar in dem zwolfteu Bantle (.lahrgang 1879) der
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Revue do Linguistique et de Philologie comparee verGttentlieht wordon

ist. hat Brin ton „American Knce~ p. 347 eine vergleichende Liste von

Colorado- und Cayapa-Worten und Moguexs- und Totoro-Worten zu-

stunmengestellt, die in der That einige auffallende Uebereinstimmungen

zt'igt, und die ich zum Schluss hier, mit einigeu Abiinderungen und Ver-

vullstandigungen, reproduzire: —

Colorado. Cayapa. M6guex&- Totoro.

Mann u 11 ilia unnala mm-k nutij, mujvl

Iiupilla

Frau sona mipula schnt ishu

sonala

Kopf mnchn minim puxro puahu

mishpuca

Auge rnct'i capuca cop captclinl

Ohr punki puiiffid calo

Nase ipiinfii i/uijo kind him

Mund ftquiforo fihaipii chidbchub Irictrap

Zahn tefi't tesco tcliia/u/

Zunge ni</cu nilc

Hand tide fiupapa ciki canihil

Fuss itn/r, 111 hopa nrpapa kadziijd

Sonne to pacta pnitchr

pm'zamm
Mond pi pupajta pnil

pnhif

Sterne tzaho muciha mil, nil;/

macaco, *

Feuer ni nii, nillo ipt

niiifjuma

Wasser pi pi pii

Mais ...... pio pitiliit hum
purat

Haus /// i/ti i/aatk in

1 man-i/a man kanrn-do-raskam

2 palu-ga pallit pa-hiiinsham

3 pa iinn 11 pinm puin-hun-shum

4 hiim-hiihi-lu taf-palln pi-pilin -nilam
5 man-la man-da tchaj-pnn-sltam

6 nuiiid-iitli-inalli kunrn-f/uai/a

Fur die Totoro-Zahlwdrter ist dabei zu bemerken, dass bei den Zahlen

2— 5 das bun-sham, pun-sham, buin-sham, puimham eine Proposition ist,

init der Bedeutung „fftr*, die in ganz gleicher Weise bei den Zahlen fiber

sechs, wo die Totoro sich der spanischen Ausdriieke bedienen, geset/t

wird, z. B. diez-bumham „zehn u
(eig. „fur zehn*). Die gleiche Bedeutung

werdeu wir wohl auch dem ovasham der ersten Pernon und zweifellos dein

— ga der Colorado-Zahlwortor zuschreiben inussen. Die Uebereinstimmung

zwischen den beiden Idiomen, auch in den Zahlen, wird man nicht ver-

kennen.
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48 Erster Alachnitt:

FQr die 1. 2. 3. Person des Pronomcus hat das Totoro die Fornien

na~, ni- (oder gni), ni- (oder ^m), die dera ia- ««- n*- des Colorado und

Cay<ipa entsprecben und wie diese pr&figirt werden. Dan Totoro unter-

soheidet aber dabei den Siugular und Plural des Pronoinens durch Hin-

zufiigung von -v'-h und mpf und scheint ausserdem noch beim Verbum.

oder bei gewisseu Verben, eine sekundare Personalbezeichnung durch be-

stimtute Suffixe bewirken zu kdnneu. Diese sind fflr die 1. Person -or

(oder -«•), fur die '2. Person -ego (oder -egue), fflr die 3. Person -in, sodas*

demnach z. B. das Zeitwort ..haben" in folgender Weise abgewandelt wird: —

na-rr poU'-or ich habe

t/iii-rr poU-fijo du hafit

ffiii-rr poik-hi er hftt

tiu-mpr po)'k-->r wir haben

ni-mpr poU -rfjm ihr habt

ni-mpt poU-in sic haben.



Xachtrug B. Die Sprach* der Indianer von Esmeraldas.

Nachtrag* B.

Die Sprache der Indianer von Esmeraldas.

Ueber die ethnographischen Yerh&ltnisse des n5rrllicheii Theils der

Kuste von Ecuador wird von den alten Autoren leider fast nichts be-

riehtet. Cieza de Leon zahlt in dom dritteu Kapitel seiner Cronica del

Peni die Hafen auf, die der westliehe Rand des sudamerikanischen Fest-

landes von Panama sfldwiirts bis an die Grenzen von Peru aufweist. Er

envahnt zunachst den zur heutigen Republik Columbien gehorigen Kflsten-

strich vom Cap Corrientes siidwarts bis zur Insel Gorgona, der die Bahia

del Choco einschliesst. Diese gauze Kuste. sagt er, ist flach, voll von

Mangowaldern und anderein Urwaldbestand. Es mflnden an dieser Kuste

zahlreiche grosse Flusse, darunter der inaehtigste der Rio San Juan,

and an ihm wohnt eine barbarische Yolkerschaft, die ihre Hauser auf

Pfahleu errichtet haben, nach Art von barbacoas, und jedes einzelne

cnthalt zahlreiche Bewohner, da diese ^caneyes* oder Hauser lang und sehr

breit sind. Diese Indianer seien selir reicli an Gold, und das Land, das

sie ihr eigen uennen, sehr fruchtbar, und die Flusse fiihren Mengen des

kostbaren Metalls. Aber das Land sei so waldig und unwegsain, so voller

Sfimpfe und Lagunen, dass es nicht, oder nur unter grossein Kraftaufwand

frobert werden konne. Die Insel Gorgona rage hoeh fiber dem Wasser

finpor, und es blitze und donnere dort fortwiilirend, sodass es scheine, als

ob die Elemente dort miteinander in Kampf stiinden. Die Insel sei ganz

niit Wald bestanden, voller Vdgel, Wildkatzen und Sehlangen und an-

sclieinend niemals bewohnt gewesen.

Weiter verlaufe die Kflste in ahnlicher Weiso bis zur lsla del Gallo,

und dann mit einer Wendung nach SGdwest bis zur Punta deManglares,

d. h. der Mundung des Rio Mini. Die Kuste sei flach und waldbedeckt,

und es mundeten hier zahlreiche Flilsse — diesem Kiistenstrieh gehort

die Mundung des Rio Patia an - und an diesen Flflssen lebten im

Binnenlande dieselbeu Yolkerschaften, die sclion am Rio San Juan genaunt

worden seien, d. h. Pfahlbautenbewohner. In der That hat der Name der

Hauptstadt dieses Distrikts, Barbacoas, noch hi'uto die Erinnerung an

diese Yerh&ltnisse erhaltrn.

Seler, Oesaiiiiiii-ltu Abbautlluugen I.
|
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You Punta Manglaros verlaufo die Kiiste nuch Sildwest zur Bahia do

Santiago und dem Ancon de Sardinas, wo dor grosse und reissende Kio
do Santiago infindo. Das ist dor Fluss von La Tola, an dossen oheren

ZuHussen die Cayapa wohnen.

Weiter erwahnt Cieza de Leon, — seiner Angabo nach, in otwas

fiber 1° nordlieher Breite gelogen, — die Bahia de San Mateo. Das

muss das lieutige Esmeraldas soin.

Von dort vorlaufe die Kfiste 10 Leguas in westliehor Riehtung zu

dem hoeh gelegenen Cabo de San Francisco, in 1° nordlieher Breite.

Auf dem nun folgenden. nach ilim in siidwestlicher Riohtung ver-

laufenden Kflstenstriche bis zu dem unter 0° gelegenen Cabo Pasaos

erwrdmt er die drei Flussmunduugen dor Quiximi'os (die Cojimios der

houtigen Karten) und im Biunenlande die hobo Sierra von Quaque.

Jenseit des Oabo Pasaos nennt er zunachst die Bahia de Caraques

und endlieh den Puerto viejo in 1 ° siidlichor Breite, mit der zwei Leguas

von der Kiiste ontfernt gelegenen Ciudad de Santiago und dem weitere

zwei Leguas nach Siiden gelegenen Monte Cristo.

Die Fingehoreuen dieses Kiistenstriches besehreibt Cieza de Leon 1

)

als von mittlerer Leibesgrosse. Sie seien die Inhaber eines reiehen, frucht-

baren Landes. in dem es Mais, Yiica (Manihot utilissimn). Aji (Capsicum

sp.). Bataton und andere nahrstoft'reicho "VYurzeln in Fillle giibe. Ferner

zwei bis drei Arten (iuajaveu (Psidium sp.). Guanas (Inga sp.), Aguacaten

(Persea gratissima) und Kaktusfeigen vou zwei Arten, von denen eine

weiss und von vorzilgliehem (ieschmack sei, sowie Caimitos (Chrysophyllum

cainito) und eine andere Frueht, die man eereeillas (kleine Kirschen)

nenne. Fndlieh Melonen, einlieimische und importirte, allerlei Gemflse

und B<dineiK Ornn»en. Limas und eine Fiillo von Banauon. Die Wfilder

wimmelten von Wildsehwoinen. deren Fleiseh sohr wohlschmeekend sei.

und von allerhand Vogeln und anderem Gethior. Ks fehle nicht an Bs'iumen,

die zum Hausbau und anderen Dingen nfttzlich soien. und in den Hohl-

rilumon dor Baume gabe es viol Honig. Die Indianer batten auch zahl-

reiebe Fischereien, in denen sio Fisclio in Menge fingen. Don ^Bonitos 1".

die bier gefangen wurden. sagt er aber nach, dass sio Fieber und andere

Krankheiten erzeugten. Auch sei unter den Indianern dieser Kiiste eine

Art War/.enkrankheit weit verbroitet. von der aneh die Kuropaer befallen

wurden. und die man dem Fischgenuss zuschreibo.

Unter <len Indianern dieser Kiiste unterseheidet Cieza de Leon zwei

Arten:

Bei den einen, die vom Cabo de Pasaos und vom Kio de Santiago

(worunter aber hier der Fluss von Puerto viejo, nicht dor von La Tola,

verstanden wird) sudwarts bis Zalango wohnten, tatowirten sieh die Manner

1) Cronica del Peru cap. 46.
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iin (iesieht einen mohr oder minder breiten Streifen von den Ohren oder

den Schlfifen bis herunter zum Kinn. Als die hauptsiichlichsten Ddrfer

dieser Bevolkerung nennt er Pasaos, Xaraniixo. Pimpanguace,
1* eclansemeq lie. das Thai von Xagua, Peehonse, nnd die Leute von

Monte cristo, Apechiquo, Silos, Canilloha. Manta. Zapil, Manavi

and Xaraguaza. Diese Indianer giengen bekleidet und wohnten in

ltolzornen nut Palmblatt gedeekten Hausern. Cieza rilhmt ilir vorztig-

lirhes Maisbrot, sagt ihnen aber unsittlichen Lebenswandel naeh und ins-

besondere, dass sie allgemein dem Easter der Sodomiterei gohuldigt batten.

Sie batten viele Tdole und einen ausgehildeten Kultus uiit Opfern von

Thieren und Kriegsgefaugenen. Als Hauptfotisch wurde in Manta eiu

grosser Smaragd verehrt, der die Kranken heilte und zu dem man von

weither gewalli'ahrtet kam. Von dem Cvrvo de lloja, ostlich von Monte

Cristi, sind neuerdings sehr merkw Online Steinskulpturen. die diesen

Stammen angehSren, Thier- und Menschentiguron und von Thierfiguren

getragene Sessel in die europaisehen Museen gelangt. Xach Cieza de

Leon hiUte in einigen Dorfern dieser (iegeud audi die Sitte bostanden,

die or in Columbien, in dem Valle de Lile unweit Cali ebenfalls beob-

aehtet hatre. die ausgestopften Haute der (leopferten in den Tempoln auf-

zustellen. Dieser Bevolkerung gehorton vermuthlich audi die merkwiirdigen

Alterthflmer an, die George A. Dorsey auf der Islu de la Plata ge-

sammelt und in den Veroffentliehungen des Field Columbian Museums von

Chicago beschrieben bat 1
). Es haben sicb darunter Silbertiguren und

Mefasso von peruanischem Tvpus gefunden, die erkennen lassen, dass der

Hinrluss der Peruaner oder ibr Handel sicb bis bierber orstreckte. Die-

selbe Thatsaehe koinmt audi in den Erzahlungen zum Ausdruck, die von

Kroberungszugeu der Inca bis in diese (legend berichton.

Von dieser tatuirten Bevolkerung unterschieden sicb nacb Cieza die

Caraques und ibre Xachbarn, d. b. also dio nordlich von Puerto viejo an

der Kfiste wohnenden Stiimme, dadurch, dass sie sicb niebt tatnirteu und

in ungeordneten politischen Verhaltnissen lebten, liidem sie bostandig mit-

einander Krieg fiihrten. Von diesen nordlicheron Kustenstammen beriebtet

Cieza die interessante Thatsaehe, dass sie den Kopt' der neiigeborenen

Kinder eindriickten und dann zwiscben Bretter schnurten, sodass im Alter

von vier oder fi'inf Jahren der Kopf eino nirbt mebr sicb verandernde

breite oder lange Form, bei der diis Hinterbaupt nicht mebr deutlich

hervortritt, erlialten babe.

Kndlich erzahlt Cieza de Leon noch, dass die nordwarts von dem
One Colima (abajo del pueblo de Colima ii la parte del Xorte), d. h.

wobl die mehr im Binnenlande auf der Wassorschoide des Rio Daule

und des Esmeraldas, oder an den oberen Zuflussen des Bio Esmeraldas.

1 Field Columbian Museum. Anihropologicnl Series.Yol.II. No.5. (Chicago 190 J.)

4*



52 Erster Abschnitt: Sprachliches.

wohnenden Stamme — uiul dam it konnten die Yorfahreu der heutigen

Colorados gemeint sein — nackt giengen und mit den Stammen der zum

Rio San Juan sich hinziehenden Kiiste, d. h. den Cayapa und den Bar-

bacoas, den Stammen des Patia-Gebietes, Handel trieben.

Wir kOnneu vielleicbt mit einer gewissen Wahrscheiulichkeit au-

nehmen, dass das, was Cieza de Leon you den Caraque sagt, fur die

ganze Kflste nordwarts bis Esmeraldas und bis gegen La Tola hin, Geltung

habe. Denn, wie Theodor Wolf in seinem Buehe ilber Ecuador hervor-

hebt 1

), scheint aus den geographischen Namen, die sich in diesem Gebiet

erhalten haben, hervorzugehen, dass in alter Zeit die gleicbe Sprache von

Esmeraldas bis zum Cap Pasaos und nodi daruber hinaus gesprochen

wurde. Dann ist aber diese Xotiz des Cieza de Leon die einzige zu-

verliissige Nachricht aus alterer Zeit, die wir fiber die Stamme vou Esme-

raldas haben.

Einiger Aufschluss liesse sicli vielleicbt durch cine eingehendere

archiiologische Durchforschung des (iebietes gewinnen. Nach Theodor
Wolf*) soil es namentlich in Atacames (westlieh von Esmeraldas) und

in der Gegend von La Tola zablreiche „Huaca8u geben, in denen man

Thongeftisse und Thierfiguren aus Thon oder Stein, selten aus Metall, ge-

funden hatte, den Hausrath einer armen, aber kunstlerisch nicht ganz un-

gcbildeteu Bevolkerung. In einer Schlucht einige liundert Schritt sudlich

von dein Orte Lagarto (der an der Kflste etwa halbwegs von Esmeraldas

nach La Tola liegt) traf Theodor Wolf eine Huaca, in der eine Menge

zerbrochener Metallgegenstaude, Drahte, Scheibeu, Bleche, KOrner und

BruchstCteke von Finger- und Armringen, Halsketten, Ohrringen, unzweifel-

haft altindianischer Arbeit enthalten waren, die das Erstauuen des

Reisenden wachriefen durch die Verschiedeuartigkeit ihrer Metallzusammen-

setzung. Wolf hat eine Anzahl dieser Stflcke analysirt. Er fand unter

anderem: —
1. Verschiedene Fiiden und Drahte aus l'J— 18 karfttigem Gold, di«»

neben Silber immer noch etwas Kupfer beigemiseht enthielten.

'2. Ein Goldblech dunkler Farbe, das sich zu zwei Drittoln aus Kupfer.

zu einem Drittel aus Gold mit ein wenig Silberbeimischung zu-

sammengesetzt erwies.

3. Ein unbearbeitetes Kornchen Metall bestand aus Platin.

A. Eine dicke, mit Durchbohrungen versehene Scheibe ist Kupfer mit

ein wenig Beimischung von Zink und Eisen.

5. Eine dilnne, aber harte und kaum biegsame Scheibe besteht aus

Zink und ziemlich viel Eisen.

1) Geografla y Geologia del Ecuador, p. 504 u. 52!*.

2) Memoria sobre la Geografia y Geologia de la Provincia de Esmeraldas.

(Guayaquil 1879.) p. 50.
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6. Ein Stuck von der Gross e eines Reals, aber dflnner, das ein platt-

gedrflcktes Stack eines Arniringes zu sein scheint, von der Farbe

otwa des gediegenen Wismuths, und barter, wenig biegsamer Be-

schaffenheit, erwies sich in der Hauptsache als aus Gold und Platin

zusammengesetzt, mit geringer Beimiscbung von Silber. Ein un-

loslicher Rflckstand besteht aus Osmiridium.

Das Rohmateriul fflr diese Stflcke scheint aus deni Gebiet des Cayapa

,'ekommen zu sein, wo z. B. aus den Waschereien von Sapayito Tbeodor
Wolf einen Sand erhielt, der sich ungefahr in dem gleiclien Verh&ltniss

aus Gold- und aus Platinkornehen gemiscbt erwies. Theodor Wolf bebt

aber mit Reeht hervor, dass zuni miudesten die metallurgische Kunst dieser

Stanmie nicht gering gewesen zu sein scheint. da sie e« vcrstanden, das

Platin, das schwierigst schmelzbare Metall, zu verarbeiteu.

Die alto indianische Bevolkerung dieser Gegenden ist heute fast ganz

in der Mulattenbevftlkerung, die die gegenwartigen Bewohner dieses Kflsteu-

striches sind, aufgegangen. Und dnmit sind auch die alten Sprachen ver-

schwunden. Nur in Esmeraldas hat es bis vor Kurzem noch einige alte

Indianer gegeben, die diese Sprache sprachen. Es ist ein grosses Verdienst,

das sich Herr Theodor Wolf uni die ecuadorianische Linguistik erworben

hat, dass er im Jahre 1877 durch Yerhiittlung des Herrn J. M. Pallares

in Esmeraldas diese bislang ganz unbekannt gebliebene Sprache hat auf-

zeichnen lasseu. Die fiber 450 Worte und Phraseu, die der genannte Herr

zusammengebracht hat, stellen wenigstens in lexikalischer Hinsicht ein

zieinlich ansehnliches Material dar. [eh bin Herrn Theodor Wolf zu

liesonderem Danke verpHichtet, dass er mir gestattete. im Anschluss an

die Cayapa-Colorado-Vokabulare, diese Reste der jetzt auch schon als

ausgestorben zu betrachtenden Sprache der Indianer der Kfiste von Esme-

raldas hier zu verottentliehen.

Fflr die Orthographie des folgenden Vokabulars gilt das Gleiche, was

oben (S. 24) bezfiglich der Cayapa- und Colorado -Yokabulare angegeben

ist. Wo der Aufzeichner des Vokabulars eine nasale Aussprache au-

gemerkt hat, habe ich ein Hakchen ~ gesetzt. Verbesserungen und eigene

Deutungen wind durch eckige [ ] Klammern gekennzeichnet. Auf eine Er-

klarung der einzelnen Wortformen habe ich naturgemass verzichten musaeu.

Insbesondere das Verbum ist mir, naeh dem hier vorliegendeo Material,'

nicht gelungen, in befriedigender Weise aufzuhellen. Dagegen habe ich

micb bemilht. wo ich Zusammenhango in den Worteu zu erkennen glaubte,

diese durch Zusammenordnung zum Ausdrtick zu bringen.
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iliiut

Humane \o llonibr** (?].

Hon riranr el hombre [?|.

bituom iloman caniina el hombre.

ilim-iit-sa [mi] hijo varon.

Ho-gnalpa gallo.

naca-Ho vumos con el marido u otrn

hombre.

tin-, Hon-, tiaitn — Frau

tifiTina, tiona muger.

(.,por sonar poco la u de la primera pain-

bra")

tiauna yayuii muger buena.

rigtfr tiuumi muger buena.

bisque tiona muger buena.

itmlhne tionn cirri caminar la muger.

tin-iu-m [mi] hija (d. h [mi] nino hembra).

tin-ir-,i [tu <?)] hija.

iu- Kind.

ir-f, yr-f, ygiii nino, muchacho |dcalguuo].

abate ityitf se raurio su hijito.

ubah yntijiie se murio su hijita.

yu-KH [mi] hijo.

ilim-iu-sa [mi] hijo varon.

tin-iu-m [mi] hija.

tin-ir-ti [tu (?}] hija.

y/tr J-yti'i/plio-Mi polio.

yu-ciichi [kleines machete] cuchillo.

et-i , et-qui-e marido [de alguua].

luu'u-hfti' vamoe cou el marido.

ancd esposa.

dallqui-e concubina jde alguno].

ntmueoli casudo.

in nhiic familia.

M-S padre [de alguno|.

«pi madre.

paup-sti
|
mi] madre.

yar-sii [mi] hermano.

na-ssa (mi) hermana.

tia-na [mi] tio (span.?)

ipit-sa [mi] nieta.

haul-mi [mi) cucrpo.

chitrn Uudl-Hii calor al cucrpo [raio].

cherco Uuul-Hu teugo calor.

mu-rapa cabeza |tronco de la cabcza).

ra-rapo polo (Haupthaar).

ra-rap-sd [mij pelo.

rar cerda.

Innchin rara piojosa |Haar voller Lause).

rap-tan (,Kopf der Fusse) -- dedos dc los pics.

inula cara, ojo.

rhdoris malaa cicgo („la <> casi no suena"

|.der. desseu Augou — sind").

chirhiquilin-Kti mulo-ni te saco los ojos para

hacerlo tuerto.

re-ac-mi |mi] oreja.

rr-ati-xti [mi] nariz.

itna ri-aii-mra ir a besar (kfi.-sen ~ riechen?

„der, welcher wunscht zu kussen").

rH-to-sa | .1

^Qca
Oder baa-no I

ril-tnna labio.

ra-tnna hnrbu.

raha dientes.

a/lqtti ni-ra dolor de mucla |,der, welcher

Schmerz am Zahn hat-|.

man-mi [mi] lengua.

mu-cola pcscuezo [tronco del pescuezo].

ina-prppr espinazo [tronco del espinazo .

mu-ipiii' culo [tronco del culo].

<pti-< mierda jdc alguno).

tpii-ra mierda |eig. llcno de mierda).

ama-qai-sa (micro cagar.

Uxi-qui cagar.

toa-qui-ene qnisqui-gd yn se obra.

in ii -tiin -sa [mi) pecho [tronco de mi pech"|.

rhirbe pcchos dc la muger.

robin -sa (mi] barriga.

robri-ra barriga [? en la barriga].

mil-r corazon [de alguno|.

wil-sa | mi | corazon.

,-e-mil estomago [de alguno).

ta-ipnl-Hii [mi] espalda (Fuss odor hinterer

Thcil meines Nackens?]. <vgl. mii-ipiH-sa

|mi| hueso.)

ta-(H-K*a [mi] brazo (Fuss odor hinterer Theil

meiner Hand).

ili-ra brazo |? en la mano).

rli-tta \n\U] manos.

iii-r dodos |?:
y mano de algunoll

bal ili-m raanco [„der, welcher kcinc Haude
hat-).

mit-ta-sa [mi] pierna Jtrouco de mi piema|.

tubn pie.

tn/iii-sa [mij pie.

nfifiiisb'/i ru-to-na espinado el pie [de mij.

rap-taa dedos de los pies (Kopf der Fussej.

ta-ninqui el cabo dc la hacha (Fuss des Beilsj.

ta-tpuambra horcon |Fuss, Stiitze des Hauses].

ni-iii derecha.
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ri-aesho izquierdo (vgl. rittcsha tempestad).

(fuiffufuexhe n-cul-e cojo, que se ha quebrado

la rodilla.

tim-u piel.

r«/trf cuero, cascara.

eirungutt desnudo

w ii -i/i4 1/-an (mi) huoso [tronco do mi hueso).

{vgl la-q-uel-sa |mi] espalda).

mra sangre.

rnrrr-gar echar sangre.

nhisqui car-ca vomitar sangre.

I

mu-trMe cielo.

mu-cala sol.

shinima macula qaema cl sol.

himr luoa.

mti-rhttbla estrellas (vgl. Colorado tzuhu).

mo-pine dia.

anile mica it-pine nos vcremos otro dia.

itarm noche.

ul-durni esta nocbe.

a/u chilem |> alii c/ntnie] hoy se va.

«/« r/rrt ttHcli-w hoy me voy a trabajar.

aver.

6r*/< a-cJi<--Mc viiio aycr.

minium manana
mimor chtle se va manana.

ilu mimnra pasad0 manana.

i

tmca quia-muca fuego, incendiodo casae (grfien

wir zuin Haas, das in Flammen steht|

.

timih llama de la vela.

mu-chitt candela |Feucr-Holz-' — vgl. chitc

leiia: aguja].

l»'pte niu-chiti atizar <• soplar la candela.

halualc qucmar (quemado].

lulalc, lalahfile hervida.

riUi/iimini <>ncender (no enciendes).

ptt-chauca caliente.

cherco hual-Hii tengo calor.

rhircu hual-Hii calor al [mi] cuerpo.

shiniina miicil/u qaema el sol.

rianih ticbre |esta malo).

Tiiiccotilc calcntura Jesta malo).

pisco lain tengo frio |hace frio].

ipiiscu le'ne hace muclio frio.

riahuli frio.

risholrri enfriar.

musala humo.

mutnil ceuiza.

mii-nihnilc derretir.

mu-nirele manteca.

iiirci, itrri agua. Pallares bemerkt zu dem
Worte: — .por scr la primera i oasi muda,

se pronuncia la segunda voz, siendo imper-

ceptible la ultima / cn ambos caso»."

tic-sa itroi tengo agua.

ta ijnic'pc arrc anda & tracr agua.

do lirrr agua del rio Uagua de la tierra",

vgl. dufa ^tierra"
4

].

rim- intuitu agua de la mar.

nrrr riciilc agua sncia.

unc shactile agna salobre.

n ere caii), urre can'tte agua colorada.

ithasmu corriente, correutadas de la agua.

pm-nhote ospuma.

isholu mar.

c/iinto el nombre antiguo del Rio Esmeraldas.

una aguacero.

iiliiia llovcr.

uacaliona Hover.

uluna agua llovida.

f/if intra vicnto.

riiimha tempestad (schlechtes, widrigesWetter].

hthe rayo

itula ticrra.

ffiil-sd [mi] pais.

tnci'tmulc ilala <i nn'i cutnhd voy j? va!] a traer

barro para hacer una olla.

mtt-doqiic lodo.

ilu chitde fangoso.

tiinild cerro.

iliut taunt hacieuda [„eu la ticrra"
4 „siendo

la tierra"!.

ituta loma.

itstandira arriba en la loma.

qilnpii c mongon (inselartig aufragender Hugel).

i/mitelc qucbrada.

din camino.

dir-ca-sheiic cautar camiiiando.

ilir-cfi-ne, dir-ciiche, diirdn/itk cantar.

tnn-coma piedra, eascBjo.

mugiiisere arena.

uachichilt barro.

ha a 11a plata.

anhi'itile hmina tengo mucha plata.

hnam ftme yo teuia plata.

tiea sal.

cuate, ras-ifttale caballo.

ipiinc perro (Raubthier — vgl. Guarani yuquu).

miito-ipiine tigre [grosses Iiaubthier ,,Erz-

raubthier", vgl. Guarani f/atjua-r-cte'l

iiiinhe gato.

ciichdmpa paerco.

piira saino (— Dicotyles sp.).

f/uide mico.
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guiama venado.

cheque CODCjo.

ehiHca ardilla.

dua murck'lago.

chinch* rata 6 raton.

deect pajaro.

mtt-ndegite gavilan.

<•«/« buitre.

r«r« gallinazo.

<7«7«r//»a gallina (Quichua).

Ho-gUalpa gallo.

ij trj-gilalpho-su polio.

con-gQalp-hu huevo.

tithe cungualpn ticnes huevos?

cotisha pavon.

quit-shr huacbaraca (= Penelope sp.).

<^ifl»r huacamayo (Arara = Sittace maca» .

piama, piamam culebra.

hush* lagarto.

maira iguana.

qui oder time pcscado.

conrora bagre.

sara lisa (nombrc de un pcz).

tufr cazon (junger Haifisch\

nnta sabalo.

ytt-cule ballena.

mu-nchieche oamarron grande.

naca hetr aheche vamos a cogcr camarron

(con cl niarido).

ichacoh oamarron chico.

mu-ntipr avispa.

chiacta zancados.

quiiupie garrapata (Zecke).

nhusha coloradilla (kleine Milbe, Troml.idium

sp.? die auf dcr Haat st»rk juckende rot he

Flecken hervorruft).

nine hormiga.

hiuna lorabriz.

lunchis ram estai piojoso.

cheechr miel.

cu-cheche cera.

ca til-sd arbol (cuando son serabrados; |mis

arbol es].

facte, tdtr palo, arbol.

i/ttru taca palo grueso.

nuts-tatea-ja cargar los puntales para la casa

chite lefia |eig. ^Splitter
-1

? vgl. chite agnjn).

pttpiigua bejuco.

md espina.

utqnitthele cu td-sa espinado el [mi, pio.

mm-bu cite hoja blanca.

mm-pida [hoja- ? J („no distinguen el nombre

generico,sino el espccifico,como mm pida")

'vgL man .lengua"].

mo-topu monte.

nacd matapa vamos al monte.

pet tdlr paja.

ritthd caacara.

rilra maiz.

panta, paattta platano („algunos snenan la n,

pero de una manera imperceptible, i es

muy nasal" — vgLCayapa: panda).

uhul-pauta platano maduro (vgl. twite suave).

alt paanta platano verde (vgl. dali-ahele ddl-

qui crudo).

n uth-pata-ja cargar platanos.

<it.ita yuca |Manihot utilissimaj.

m it ripe frejol.

mtt-danr aji (Capsicum sp.\

iscumbd mtidanr dime el aji:

buh calabazo.

cdnsha tabaco.

n'tupti mrcanar cdnsha tabaco bueuo.

unite caua de atxicar.

cade guayabo (Psidium ap.).

shile guaba (Jnga ap.;

quiffilr aguacate (Persea grarissima;.

chulu pifia.

tilgQr sapote.

guigila mate (Crescentia sp.).

mumitsa naranja.

muitral limon.

cne achiote (Bixa Orellana".

mogttla fojon („Grossblatf? eine Pflanze dieses

Namens?)

:
pilcote coco (Kokospalme).

t ildc/tilr gnalto ; = lriartea sp.).

xhfrr caucho (Kautscbuk).

anf tthtcr toma el caucho.

Hhrciiu caucho macho.

mache chiparo (? ein Baunv.

taqttimile caiia brava.
1 fapdqtte guadua (Bambus).

bigila Ugua, cadi 0>oj» c°n <l
ue ^P*0 ,lus

ca*as) (= Steinnuss, Phytelephas macro-

carpa).

mtt-Hitqttr pita.

cata tamajagua (Bast von Ochroma ap.).

cure algodon.

ta cure hilo.

am brea iPech, Theer'.

quit-t ele masato, bebida fermentada de platauo

maduro.

tairne chicha.

qttidma-m, tptidm-ra, quiatn-bm casa [V en

la casa!).
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tima tiitthf ([uidm-ra esta en la casa.

«»ia>» umu quiam-sd voi a tener casa [?aora

hago mi casa!].

aid tumilin-tiu quian-sd rue-ad me lo llevo

a mi casa, porque es mio.

t,,,i.ijuiuii-aa frcnte [de mi casa|.

putH-tatra-jd cargar los puntal*s para la casa.

ta-qui-ambra horcon (Fuss, Stfitze des Hauses).

mu-dedla escalcra

fhtnmi banco.

hrhdjfh tabla.

/io/oa toldo.

rata tamajagua (Bastvorhang).

tipli rata cama, tender la tamajagua para

donnir.

*lnda frazada ^Wolldecke).

rhihulr cuna.

rosha olla.

tunimule dula amu cutshd \oj | ? vaj a traer

barro para haccr nna olla.

tulhiuina plato (ygl. huana platal.

nharta paleton.

l*jjr abanico (FeuerfRcher).

irjtlv much itc atizar o soplar la randela.

riirhi, machete.

tfit-nichi cuchillo.

omqui hacha,

ta-dhiqui el cabo de la hacha.

iitH.piqti*, ihu-quiplf lanza.

mrini pnja (Stachel am Stock des Vit-h-

treibers, des Picadors) — [eig. .Haar-

Spitze- ?

rhite agnja (eig. „Splitter].

rhijm rallador.

mu.tucHflr escopeta.

Mpoiiiinr bodoquera (Blasrohr).

hiru-te bodoqoe, saheta (Blasrohrpfeil! vgl.

ra-rird pnja).

Uutrudr balsa.

liiala canoa.

iiiH-niflinl, nin-diala cabo de la canoa.

prfr canalete (Ruder).

fteticd bogar (rudern .

moriten* palanca.

pipiidrma embarcar. i

1'iquiriii anzuelo.

rntiqueiif pcscador.

r

ftuea plujuir grande.

inm riled ancho.

tfum taca [palo] grueso.

iMont/uahjui estar gordo.

noHurchrlr e8peso.

in chinraft peqneno.

mrchrrdlr delgado.
I

utiUii, lejos, que se va lejos.

mumbird viejo.

tidal ticso.

quiat tile duro.

dashahnr. llcno.

raladunr cntero [no eata rotoj.

qur-nkelr cntero, no esta roto.

tthrlfur alcgrc.

and shelnir aqui [esta alegre).

yaffitd <1 bisque bueno.

tiauua ifagiid muger buena.

bittqar tiond muger buena.

rinqui ratcunar rdnsha tabaco bueno.

riehi tierno.

birhr/r bonito.

riarlr tiauua muger bnena.

inqiiitima-rd buenos dias [eig. „estas bueno? -
].

incutima-rd como estas?

t/a coctrlr'itr estoi bueno.

!/a ineulilene, iuquilinr estoy buena, como me
voj.

au-bechi-ne que se sane pronto.

suite suave.

xhul paata platano maduro.

satic-xhc'le dnlce.

shatilr esta dulce.

urre chartHe agua salobre.

rhac-sulr, xhar-sule acido, fucrte (so retiere al

acido fucrte en su bebida del „masato" ;.

bitjafp malo.

ata norma bolgur hablar nial de otro.

rirtUr mui fea.

urn- rirdlr agua sucia.

riarrdlr fiebre [esta malo|.

ridrrotilr calentura.

ridcsho izqnierdo.

ride tempestad [schlechtcs widrigos Wetter].

alliptrrr dolor.

allqui rdra dolor de mnela.

allqui i/uahd tengo hambre.

ailltilel enfermo.

anrru larqui-nr cuidar a un enfermo.

arquitrqnr para que so despierta.

daltquiuird lavar una llaga.

maladnir que esta llaco.

bal-quird-ru no tengo fuerzas.

dali-ahih crudo.

ddf-qui esta crudo.

ali paanta platano verde.

dun cajalr podrido.

xhipuli hediondo.

illquih huele.

chinitr hinchado.

auqui-ahr/r escotidido.

i'da bianco.

rara Colorado.
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:>8 Erstcr Abschnitt: Sprachliclics.

itrrc emu, um emi'ih agua colorada.

chmupmir estar palido una persona

chitotv. i-hitontr/f oscuro [vgl. f'hinto nombrc

antiguo del liio Esmeraldas).

chirk? negro.

mm estar | Y aqui ! |.

mm mati-sri aqui est as \ 'i aqui estoy!|.

mnti-cu-ma queda te.

</« r«7' ya esta.

tight thhrlc hay.

tishc um-, ciiuto, puriutn hay agua, yuca,

platano.

tiithr eun-ijuttlpu iicnes huovos?

ajnn tiishc quitiin-ra esta en la easa.

tic-sn lirni tengo agua.

tic-ghn putsani |yo tcngo) fuerza 1

).

httl-Hii no tcngo.

imcuhni andar, ya so van |? yendu!]

uncfi, imcaqu? vamos.

unci ifiita Tamos para alia abajo.

nnrn imitujia vamos para el monto.

narit tu quebitiju vamos a beber.

imrri tu inulnuj vamos a dormir.

name iptimiu-jn vamos a baftaruos.

uacn ntm-rui-tiuju vamos a atarrayar (das

Netz answerfen).

mien tpiitl-mu-cti incendio de casas (gehen

wir mm H-ius, das in Klammeu stchtj.

uncn Ho ir con cl niarido ii otro hombre.

unca hit'- vamos con cl marido.

uncn h>t< stit ch'- vamos con el niarido a coger

camarron

itmilciH tioim ririi caminar la muger.

hitiuun Human camiiia el hoinbre.

ntitii chi-m se fue para arriba.

nfil [verbesscrt fur afu\ ehc-h-m hoy se va.

miiiior rhr-lr se va maiiana.

hiitm chr-ni vino aver.

mm holn tori chili oste inismo el que vino.

rn/iiMinc me voy.

rnhihuc dinl-sn adios, me voy.

hit rrifciic no me quiero ir.

< ri rii-iua vote, andate que no te necesito.

iriamn anda, veto

hu cmi-rn no te v;is.

lititruc lejos, que se va lejos.

|

shtt-iicu-in<t ven aca.

unqui mc-nui ven & comer.

unnje ruimii ven a comer.

upu-nut arrima aqui.

iipu-ra-unjii aqui vamos a llegar.

finafene llegar (vgl. span.: „fln(u
M

?>.

cttl-iptimo entrar (en la casa|.

citli-ma levantate.

unite culm it-pine uos veremos otro dia.

ifnitiinlr gatcar.

a tu!in bajar.

uiixhd-jnle bundirse.

sit/tale caerse.

gti/tufitfile se cayo.

tu (7i/»vm>^'««/^f%rVVqueloempujaronyseca>r<.

ihnctii-jnU COITer.

tf stiajn corramos.

igim'n miiha v cnchini-imi o cusi-chcl-ru aii'U

ligero.

icuh' hair.

ghnmajtt bailar.

gkd hnnjilu bailar (como fae>.

chiiiiiiiuni sontarse.

titti-cii-ma que va a echarse.

ticane mo voy a acostar.

ticonic, tiruja, ticult-iue acostarse.

tirujit echar.

inalfdff dormir.

imimut-gii
\

tengo

immur-HU nialri'uj \ SUefiO.

uncn tu mtiliuif vamos a dormir.

sughirUipif fatigarse.

gushilrilen aire.

cuiigalittr (span.) cansarse.

rattHiighrlrtir estoy cansado.

ehaguc ruhliiic tengo pereza.

qui quit i h dislocar.

cttqui-rn dale vuelta.

quilo-ru endereza.

tuchirumie empujar.

iliacumhu batir.

iimaciiiubuU despertar.

imnii'nui quita de aqui.

cuina-cii-cu trae.

alii rumilitt-sn quimt-gn cnc-gi! me lo Ucvo a

mi casa, porque es mio f? para comerlo!].

tu ci'nnule ilulu itini'i ctltxhd Voy [? Va!) a

traer barro para hacer una olla.

tn ciin-gii amuit-gii voy a traer para hacer.

, tu quiepi um anda a traer agua.

1) Wahrscheinlich vom spanischen .pulso", das oft fur .fuerza" gebraucht wird: — .tengo

pulso" statt .tengo fuerza-. (Th. Wolf.)



Nachtrag B. Die Sprache

tu jntini-rd anda a coger.

Hitfquiui(jur encierro.

iufda dame.

ix rumhti muddnt dame cl aji.

nile Uxnixi dome liccncia para cntrar.

fiixronf* vender [veiideme).

pi*coni* ijiuiljxi vondemc una gallina.

pixcu-sti to toy a vender.

(Hjnilin-xlulf, aroint xh-ic estoy debiendo.

•iftilln shrlttn' si ]e debo.

huditih- robado.

i-ntitr ladron.

mtiril saber robar.

winiiijimeyuc cnganar [span, enganandoj.

(trhhii-sm hacer (yo| (vom span isc hen frcho -

h' cho).

tn rtimtifr dula amu nitshu voy [? va] si tracr

barro, para hacer una olla.

tu ctin-xa tiunui-xti — voy a traer, para hacer.

miKtiif amu quian-sa voy a tcuer casa [ahora

hago mi casa!)

'Hftxca-iie trabajar.

>i'«xocoldn estoy trabajando.

nld linisurli-xii hoy voy a trabajar.

rtichf-sn Be acabo el trabajo en el dia.

ma-dixhi-cd dej:ir.

iiaxho cavar.

mitx-jiatu-jo cargar platanos.

nuts-tat, a-ja cargar los puntales para la casa.

n/ni, limpiar el moutc

rhfiif cortar.

itrjitrtfl rch'i'u cortadas-

ytisha-ra cortar palos.

dors-how'ra cortar.

drarxhdli H cortar (cortado, que se ha cortado].

drftcxhalrnr que se ha cortado ion cuchilb*.

rudaatfite lastimado.

riuxuUnv araiiar.

rtirajanffjf morder.

da it Hi picar

rirhelt iiixitiiia azotar (vgl. Itirhilr ,.bonitou ).

aid rirhrlf ixiimii to voy a pegar.

itim-rixhih-xantale herido con arma.

ptirHtirgtfr ralranc riroaimjiic si no es por mi,

lo hubiera pegado.

xiiHquisuma abrazar.

ntiUi cuc-xd agarrar (yo] de las patas.

hnchaecu$mo amarrar.

tltquinr hilar.

yHiirurrinr tani-sd atarrai/a quicro apreuder

a tejer una atarraya (W urfnetzj

xhartmn xhortil/itr coscr (esta estoy cosiendo\

er Indiauer von Esmcraldas.

chiechiid labrar.

f/or^V/ir/r^or^/i^cociuar^esta i> estoy cocicndo\

allqui i/aul-xd 1 tengo

axquia quiuiil-xa | hambre.

! xupi rhiirxa-sa

XltJXI jotlXU

iniaja, men? comer (comamos, comio].

u ii ifu i eni'-md ven a comer.

tfuujf mi-ma ven a comer.

aid rumi/iii xd qtiian-sd enc-xd mo lo llevo a

mi cosa, porque cs mio [? para comerlo yo!|.

, qutb'utja beber.

intra tu ifHehidja vamos si beber.

quimid qitimilr banarse.

nacar quimiaja vamos a bauaruos.

tuxlanr dcrramar.

parufixfht lavar.

nrpiiii-rd lamer.

pichira caldar (noinbrc usado por estos, desleir

u sacar el sumo en una cantidad de agua

para tomarlo).

imitlaiirin cstoi borracho.

in, aUtile esta borracho.

!
imulirhc/riif.

rhupit-xa fumar [yo].

rhurqiiil, jugar.

x/iitu/i hacer cosquillas.

foo-qtii cagnr (vgl quit, qui™ mierda mu-

qilii Clllo).

asca-qui-xd quiero cagar

|

toa-qui-nir quixqiii-xd j a se obra [schon wirkt

das Abfiibrmittel|.

huaquipil-sd mear.

urnha escupir.

. earrrrftie ochnr sangrc.

!

shixqui cairn vomitar sangre.

I

'<-v~l curar.

I

tit diaritli
)

! mii-didrulc cl moledor de masato (bebida

fermentada de pliitano maduroi.

mtr'mtr pnrir.

iptilc esta pariendo.

apd clinic crecer.

iaixliclr vivo.

hdxtdlr perdido.

hapiah que no ha parecido.

sua)ah ahogado (Pa 11 ores bemcrkt: — Ins

d«>s da sou una larga aspiracionl

f/atih'dr acabado, se acabo.

ijutuh- urn' so acab»> el agua

uhah muerto (vcrbe9scrt fiir gbaU).

uhafi- itqiic se muriu su hijito.

uhah i/utqiir se mnri» su hijita.

uhlr ,iu se quiere inorir.
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<;o Erster Abschnitt: Sprachlich.es.

uiiHcaitf horca [Galgen].

pasarilcut rahra nascone-iiba/e esta ahorcado

sin saber como,

ubanfffue asesino.

imuu muerto.

uris-ma te mato.

musulni epidemia.

shacshtih gotaa (Gicht).

lr«pale entiorro [enterrado].

rin'mxi hablar.

uirama hablar lengua.

mttcd tuburmd porquc me viene a decir [?|

atanormabolgue' hablar rnal de otrn.

shimonord llamar.

shimunard llama a mi hijo.

tilcoma gritar.

motfiirrelftfr Indrar.

bttlcuclirla brnmar el tigre.

erishrh llorar.

dirc/faliene cantar caminando.

tlircdnr, dnn'trhr, dhrdshtlt cantar (vgl. dirr

„camino").

dishumd callar.

rhaffualf risa.

capcaah bostczar [abierto?].

achirijr estornudar (Lautmalend).

rumilrdttr nog aguardan.

anslifsqiic escuchar.

ofi-sa oir yo.

riat'tsoca riechen.

isca riat'tsoca ir a besar [, T
der, welcher den

Wunsch zn riechen, d. h. za knssen hat].

im-ttd qucrer, si quiero.

attt/uia qui atil-ua tengo hambrc [quiero comer].

iura riat'tsoca ir a bcsar [cl que quiere besar].

asca tpti-sd quiero cagar.

tt>ti-<ptif»<- tptisqui-sd ya se obra |ya quiero

cagar].

iivarnia-sd t/camar-sd maleatt tengo sueiio

[quiero dormirj.

ba-shumi-sd no quiero.

sh upi-eli-sd antojo

.

ttupi-chticsa-sa, supa-jou-sa tcngo scd (quiero

bcber].

tit-ilo-sd buscar.

dapanr pcdir.

baisbd cnidado!

tjualiba ahora veras!

ba isic ti md no arrinies!

mintitainajp ensenar.

(nquira i-sd espanto.

ehirimijo tutfuil ttd lo han hecho espantar.

abttrrahne (spanisch) aborrecer (es al marido).

nmlori-sd aborrecer (yo aborrezco].

uniluri-sd tengo rabia.

t

mutuh pelear.

i
mulonichile bata 11a.

mulo mile enemigo (el otro pelea) (trgl. utii

„Hcrz").

mufo mir-sd enemigo [yo soy].

pala brujo.

Personalpronomina.

Als solche dienen, und zwar sowohl als

Possessiva, wie als Pradikatssubjekte, vie

schon von Thcodor Wolf in handschrift-

lichen Bemcrkungcn zu dem Vokabular ganz

richtig angegeben wordcn ist, die Suflixe: —
I. P. Sing, -sd

V. „ „ -id odcr md

* „ ->

Fur die 1. P. Sing, verweise ich auf die

zahlreichcn mit dem Suffix -sd versehenen

Ausdrucke fur Kiirperthcile und Verwandt-

schafts-Namen. Ferner: —
dttl-sa ,.[mi] pais", neben data „tierrau .

tic-sd tirni tengo agua.

icamar-sd aialrdtj tengo sucfio [quiero dormirj.

bal-sd no tengo.

iso-sd si, quiero.

bu-shuim'-Kd no quiero.

rhrrro-baal-sd tengo calor [heiss ist meiu

Korper].

aid cttmilin-sd qitian-sd ene-sd me lo llevo a

mi caaa, porque cs mio [? para comerlo yo}.

J

ttt ctttt-sa fdula) amun-sd (cutaha) voy a

traer (barro) para hacer (una olla)

;

u. a. m. — Und im Objektsverbaltniss: —
I

incd-s da-me.

pisco-cd-s rende-me (gcgenflber pineu-sd te

voy a Tender).

Fiir die 2. P. Sing, ver-gleiche: —
tin-i[rj-rd [tu| bija (neben iin-iu-sd ,.|mij

hija'M.

: chichiquilin-sd imtlo-rd te saeo los ojos (vgl.

inula „ojou chiton's mulga „cicgo").

j

intjuitima-rd j/ncutima-rd como cstas? bucnos

dias! [cig. esta'is bucuo?J.

Ferner scheint in den vcrcchicdcncn Im-

!

perativformcn das Pronomon der zwciten
' Person Singularis bald als Suffix -r«. bald

als Suffix -ma vorzuliegen, wenn man nicht

etwa anzunchmen hat, dass das -ma cin Aus-

druck des imperativischen Modus ist.

cuma-cit-rd trae!

! i-comd-ua quita de aqui!

ret qtti-rd dale vnclta!
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Sachtrag B. Die Sprache der Indianer von EsmeraJdas. 01

ba tvii-rd no te vas!

tuj«tini-cd anda a coger!

pisco-cd-s vonde me!
cm si chel-rd, cu rhini-md oder isinimd-ba

anda ligero.

tjudlibu abora veras!

ba is bii cuidado!

ba isirti-ind no arrinics.

mali en-ma queda te.

mli-ma lcvanta te.

ri rd-ma andate que no te nccesito.

•ipd-ma arrima aqui.

Far die dritte Person Siugularis ver-

gleiche: —
> t-r, rt-<[ni-r marido [de alguna).

daUqui-r concubina [de alguno] (eig. su moza,

su manceba: vgl. dallqui Bcrudo
<4 „(platauo)

verde* d. h. eig Jung*].

,'r-i , 'tgii-r nifio, rauchacho [de alguno].

ntii-e corazon (de alguno] (ueben mil-sd [mi]

corazon).

tii-e dedos [eig .su mano"] (neben '/<-«« manos

[eig. „mi mano"]).

tfiii-e und qtti-ca mierda.

mu-tpti-t culo (neben toa-qui cagar usca-qui-

sa quicro cagar).

Was die mit dem Pronomen der dritten

Person verbundenen Verbalformen betrifft, so

Hchcinen dabei noch gewisse Infixe in Betracbt

gezogen werden zu mussen, die einen Tempus-

unterscbied zum Ausdruck bringen.

Und zwar scheint

oder -fr- das Fnturum

-ten- -teur das Prasens

-n- -ue- das Prateritum zu bezeichncn. —
VgL:

manor che-l-e se Ta manana.

aid ehe-ten-e hoy se va.

butea chi-ne vino ayer.

Nach diesem Schema sind vielleicht die

zahlreichen von Pallares aufgezeichneten

Verbalformen, dercn Liste man oben (S. 58—GO)

findet. zu beurtbeilen, die in der Uebersetzung

bald in der Infinitivform, bald in der dritten

oder gar der erst*n Person des Verbum fini-

tum angegeben sind.

Eine besondere Verbalform stellen die

WSrter auf -ate dar, die den Sinn eincs Parti-

cipii Perfecti Passivi haben. —
VgL:

MamdU ahogado (las dos dd con larga aspi-

racion).

yatfote se acab6.

baptale que no ha parecido.

basidle perdido.

whole muerto.

teapale entierro [entcrrado].

cumucate casado.

diiHcajate podrido.

mecherdle delgado.

tteaeshaten que se ha cortado con cuchillo.

cadaatene lastimado [fuej.

Von pluralen Pronominalformen, scheint

mir die crstc Person des Plurals des Impera-

tivs, die mit einem Suffix -aja oder -tiaja

ausgedruckt wird, deutlich zu sciu.

Vgl:

iiacd tu quebidja vamos a beber.

nacac qiiimidja vamos a baiiarnos.

upu raiuijd aqui vamos a llegar.

testiaja corramo8.

nacd aiarrai-iiaja vamos a atarrayar (das

Netz auswerfen).

enraja comer [? wohl richtiger mit .comamos^

zu iibersetzen].

i

Demonstrativa.

: and este, esta, esto.

ana estar.

ana muli-sd aqui estsis [? aqui estoy!J

una bola tod chile este mismo el que vino.

and shelcHv aqui.

ant sheec toma el caucho.

an* como.

ama titshe quidmra esta en la casa.

amala, ata el, ella.

al-darra esta nochc.

aid cumilin-sd quiun ad ene sd me lo llevo

a mi casa porquc es mio.

ula deasuclisn hoy me voy a trabajar,

alu chrletie hoy se va.

Fragepronomina,

cult umpechcle quien es este?

muca umpishete que es eso?

niucd tubannd porque me vicne a decir [?].

Adverbia.

ustd che-ne se fuc para arriba.

ustandi ca arriba en la loma.

nacd f/dta vamos para alia abajo.

Verhaltnissworter — sind:

1. Das Suffix -m. Es kommt noben den

Pronominalsuffixen -sa und -r in den Worten



<i2 Erster Abschnitt: Sprachlichos.

fur Kfirperthcile vor und scheint „lc.kative*

Bedeutung zu haben: ~
,-obri-ra barriga [en la barriga].

ih'-ra brazo |cn el brazo, cu la manoj.

,/uii'tina-ra, auinm-ra, tfiiiani-hra casa [en la

casa].

ama tush? quidtn-ra est a on la casa

mn'<i-hrn andar, ja so van |eig. „yendo"?|.

tin a la-it hacienda |eig. „en la tierra*

„siendo la tierra
-

].

'1. Das Suffix -i'h. — Dies scheint die

li.'deutung -mit etwas behafter zu haben: —

ijin'.cn „cnierda" [eig. „lleno de mierda 1

*].

hat-qnird-ra no tengo fuorzus.

i,ttl-tii-ea luanco
[ ffdor der kcine Hande hat 1-

!.

,-lniuri.s nutl-ga ciego [,dcr dessen Augen —
sind"|.

<tlh
{
ni ra-ru dolor de inuela [_der der Schmcrz

an den Zfihnen haf|.

x/iitti/ui rar-rn Toinitar sangre.

i*ru rifni-so-ra ir a besar [.dor, welchcr don

Wunsch zu kusscn hat").

naca quid-mii-ru incendio de casas |gehen

wir zum Haus, das in Flatnmen stoht].

liir-ca-tthnir cantar caminando.

Als Negation dient — ha.

ha-t-e no, no hay.

ha-l-m no tengo.

hash ioni-m no quiero.

ha-sahdhx no so [span. „*ahnM Bwisson- 1.

ha vmi-rd no te vas

ha m'lfiii no quioru ir.

ha iftirtima no arrimes.

hat qnird-ra no tengo fuerzas ['( que no tiene

fuerzaj.

ha-l-di-cn mancn [que no tiene mano].

rat-ada-iu entero [no esta roto].

Von Zahlwortern hat I'allares nur

das fur eins crknnden konneu: —
ha#hini uuo.

Als Ordinalzahl „der zweite" kann man
das Wort itn „der andere" auffassen. welches

in zwei Phrasen vorliegt: —
itn iniitiiira pasndo maiiana.

ardtr rutin it-fiinr nos voroinos otro dia.

Uebor die Yerwandtseliaftsverhaltuisse dioser Sj»rat'li<» vormag ieh

nichfs Bestimmtes zu sagen. Ieh habe damn gedacht, sie init dem Yarura

zu vor^]oit li«'ii. dor Spraehe oines Stammes, welcher, zur Zeit seines Bo-

kanntwordons. in den Llanos im Oston der Cordillore von Columbien,

zwisehon den Fliisseii Meta and Cassanare seinen AYolinsitz hatte. Die

Yanira-Spiaeho drfiekt den Porsonenuntorsehiod audi dureli Suffixe. und

/war dureli die Suffix e -que, -tn<\ -rfi fur die 1. 1. 3. Person uus. die in

gewisser Weise sieli den Suffixeii der Fsmoraldas- Spraehe -.va, -va (oder

-ma) -e vergloichen liessen. Den Plural des Prononiens der ersten Person

bezeichnot das Varura mit der besonderen Form -u?id, wfthrend die

Plnrale der Prouoinina der zweiten und dritten Person nur durch Zu-

fiigung von -no an die Suffixe des Singulars gebildot werden. Auch dafiir

biite sieli in dem Fsnioraldus-Suffix -ajii, eine Parallele. Endlieh

dienen, almlieh wie es in der Ksmeraldas-Spraelie der Fall zu sein scheint,

zur Untorseheidung der Tempera in dem Yarura gewisse Silben, die vor

dem Personalpronomen dem Verbalstamnie ungefilgt werden, also er-

weiterfe. abgeleitete Tbematen bilden. Und /.war glaubten die Missionare.

dass die Finfflgung von -/•/- eiu Iinperfektum, die von -au- ein Perfektum,

die der Kombination -ri-au- ein Plusquamperfektuni , endlieh -t- das

Digitized by Google



Nachtrag B. Die Sprarhc der Judianer von Esmernldas.

Kiitiirum bezeichne. Audi dass in tlem Yarura die Lnkativpartikel -re

];uiret und audi dem Yerbum angefiigt wird, gerundivisehe Ausdriicke

hildend — jura-re „esseiid* „indem (ich. du oder) er isst
u — hat, wie

wir gesehen haben, seine direkte Parallele in deni Esmeraldas-Suftixe -ra.

1 in Uebrigeu aher scheint der AVortschatz bcider Sprachen durdiweg ver-

sdiieden. Nur w «Wasser~ vergleiclit sich dem uvci, uvce der Esmeraldas-

Spradie and ado „noch einmah dein it it „der andere" des Esmeralda*.

Yielleieht kann man audi maa Jlerz" und mil, ea „wolleir und iso ver-

gleichen. Doch all das ist so wenig. dass man sich keine ernsthaften

Srhliisse zu machen getraut. Nun liat man ja mehrfach die Ansieht aus-

gesproclieu, dass audi bei diirchgiingiger lexikaliseher Yerschiedenheit eine

ViMwandtschaft zwischen zwei Sprachen angenommen werden konne, falls

imr der Han der betrettenden Sprachen ein gleichartiger sei. Docli audi

miter Zulassung dieses (Jesichtspunktes wird man sich in Betroff der oben

angeregten Parallele doch mit einem non liquet beguiigen unissen. Demi

auffiillig ist wiederum die Uebereinstimmung im Ban zwischen den

Widen oben verglidienen Sprachen nicht. Ich mochte daher das (iesagte

itn Wesentlichen nur als cine Anregung gelten lassen, es zukQnftigen

L'ntersuehungen fiherlassend. bier zu bestimmteren Besultaten zu gelangen.

Anf einen geschiditlichen Zusanunenhang. der moglidier Weise vor-

Hegt, hat Theodor Wolf in einer handschriftlidien Bemerkung zu dem

Ksmerablas-Yokabular aufmerksam gemacht. Er fuhrt caro „colorado w

-rojo- und cara „sangrc" an und bemerkt: — „diese zwei vorstehenden

Wort.', welche in der Esmeraldas-Spraehe „roth" und „Blut" bedeuten

mid jedeiifalls im genauesten etymologisehen Zusamnieuhang stehen, ver-

dieuen grosse Beachtung, da die alteration der Caras sidi mit demselben

Nniuen bezeichnete. bei ihr also cara audi „Mensch" hiess. Dies er-

iiinert lebhaft an die Hebnier, bei denen der erste Mensdi Adam, d. li.

der Itothe, der Kothliche, hiess. Die Caras hiessen also die „rothen

Menscheii*, die „Adamiten"\ — Ich kann dieser Bemerkung noch liinzu-

fiigen, dass dasselbe Wort cara „Mcnsch" moglidier Weise audi in dem

Ortsnamen Laraque enthalten ist, der von Oieza de Leon im Norden

von Puerto viejo angegebeu wird und daselbst sich bis auf den heutigen

Tag erhalten hat'). Ferner. dass der Stammname der eine andere Sprache

spredienden Colorados, wie wir gesehen haben (oben Seite 15) ebenfalls

-lotlr zu bedeuten scheint, und diese lndianer ja audi in der That von

•leu Spaniern „Colorados", d. h. „die rothen u genannt werden.

Es scheint also bier ein Zusammenhang vorzuliegen. der darauf hin-

weist, dass die Nation der Cara, die vor den Inca Herren des Hochlandes

1) Der Ort heisst heute Bahia de Caraques. Eine alte Niederlassung der

Caras in der Provinz Imbabura hiess Caranqui. Das Dorf existirt noch, gleich

neben Ibarra. (Th. Wolf.)
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von Quito waren, von deuen wir aber, ausser fabelhaften Historieu, nur

don Titel ilirer Konige (skin) und einige Eigennamen kennon. desselbeu

Stammes und deraelben Spraehe waren, wie dio Bewohner der Kflste von

Esmeraldas. Darauf deutet ja auch die bekannte Erzahlung, dass die

Car a in Fldssen den Rio Esmeraldas heraufgefahren seien, obgloich ich

weit davon entfernt bin, diese Erzahlung irgendwie wSrtlich zu nohmen.

Nicht aiift dem Meere sind die Vftlker gekommeu. Die grosse Mater gentium

des sudamerikanisehen Festlandes ist das waldbedeokte Innere Brasiliens.

Vergleirhbar in der alteii Welt der arabischen Halbinsel und verniuthlich aus

den gleichen Grfindon. Dio sprachliehen Zusammenhange, die jetzt schon

vielfach nachgewiesen sind, lassen deutlich erkennen, wie die Stamme die

NebenHOsse des Aniazonas hinab den Hauptstrom und die nach der ent-

gegeugesetzten Richtung liegenden Nebenstrome liinauf bis an die Abhanire

der Berge gewandert sind. So mogeii auch die Yarura der Llanos des

Cassanare und die alten Oara de.s Hochlandes von Quito vielleicht nur zwei

Etappen einer Volkerbewegung darstellen, die an der Kflste von Esmeraldas

ihr Ende erreicht hat und jetzt ja nueh, in anderem Sinne, thatsachlich zu

Ende gekonnnen ist.

Steglitz, ilflrz 1!KJ2.

Ed. Seler.
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2.

Das Konjngationssystem der Maya-Sprachen.

Inaugural -Dinsertation. Leipzig, 1887.

Vorbemerkung.

In der nachfolgenden Arbeit habe ich fflr die Maya-Worte die flbliche

Orthographie der yukatekischen Grammatiken und Lexika zu Grunde ge-

legt, nach der die Buchstaben im Allgemeinen denselben Lautwerth haben

wie im Spanischen, nur dass c imraer eiii Guttural ist, dem c vor a, o, u

des Spanischen entsprechend, x ein scharfes * bedeutet, jr = « des Standard-

Alphabets, ch = ist, und h den Lautwerth des heutigen spanischen Jota

besitzt. Von den Letras heridas werden der dem c und k entsprechende

nicht besonders untorechieden, k bezeichnet theils einen tieferen Guttural,

theils die dem c und k entspreohendon Letras heridas, d. i. c' und k\ Der

dem p entsprechende wird durch pp, der dem ch entsprechende wird durch

ckk, der dem t entspreehendo durch fh und der dem tz entsprechende durch

o gegeben.

Fflr die andern Sprachen habe icli ein Alphabet gew&hlt, das sich dem

vorigen nioglichst anschliesst, einschliesslich des h mit dem Lautwerth des

heutigen spanischen Jota. Nur ist, nach dem iu den Sprachen Guatemala's

ublichen Gebrauch, statt des c vor e und i, wie im Spanischen, qu gesetzt.

Die Letras heridas bezeichne ich, nach dem Yorgange von Stoll, durch

die ihnen entsprechenden Konsonanten mit Apostroph, also

g der Orthographie Brasseurs «- £ des Grammatikers F lores, mit k'

q » „ „ = * „ „ „„ c'oderyi/

3-, h „ „ „ „ ch'

Ein Gaumen-n der Ixil, welches Stoll ng sehrcibt, habe ich in der-

selben Weise wiedergegeben.

Die verschiedenen ldiome der Sprachfamilie, die man nach dem hervor-

ragendsten der Stilmme, welche diese Sprache sprcchen, als die Maya-

Familie zusammenfasst, zeiehnen sich — mit Ausnahme nur tier ciit-

Seler. GesammeJte Abhnndlungen I.
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fcrnter wohueudeu. seit lfingerer Zoit von der Hauptmasse der Nation

getrennton und vielloicht auch etwas mit fremdartigen Bestandtheilen ge-

mischton Huaxteca — durch eme grosae lexikographische Gleichforinigkeit,

sowohl in den Wurzeln, als in den Ahleituugssilben aus. Ein Blick auf

daK vergleiehende Vokabnlar der Maya-Spracheii. das Otto S toll in seinem

verdienstlichen Werko „Zur Ethnographic der Republik ( iuatcmahi

-

(Zilrich, 1H84) gegeben, geougt. sich von dieser Thatsaehe zu uberaeugen.

Und noch doutlieher wird man sich doraelben bewusst. wenn man don

Bcdeutuugamodifikatioueu dor einzelnen Wurzeln nacligelit und die laut-

lichen Variationen in Betracht zieht, wolehe die Wurzeln theils innertuilb

desselben Idioms erfahrcn, oder welcho sich. als echte Lautversehiebungon,

zwischeu der einen uud der andern Spraehgruppe geltend macben. Uni

so auffalliger erscheint os, dass die Mittel, deren sich die verschiedonon

Idionio zum Ausdrucke dor vorschiodonen Konjugationsformon hcdieueu.

auscheincnd so verschiedene sind. Man vergleiche z. B. ilie vier Konju-

gationen dor Maya-Grammatiken des P. Gabriel und P. Beltran mit dem

Konjugationsschoma der Quiche- und Cakchiquel - Spracben , dor Dar-

stollung der Konjugationsfomien, die in Stoll's neucatem Werk fiber die

Sprache ' der Ixil- Indianer (Leipzig, Brockhaus. 1887) gegeben ist mid

mit dem verworrenen Bilde, welches Pi mental nach der Grain nmtik des

P. Reynoso fflr die Mam-Konjugation ontwirft. Es lolint deshalb der Milho,

die vorHohiedonen Konjugationsfomien eiuer gonsiueren Analyst* zu unrer-

worfon, denn der Kern dor ganzen Sprache (el bianco de oste idioma) liegt, wie

der Grammatiker Beltran mit Ueclit hemorkt, in dem Verbum. Wcr das

Verbum versteht, versteht die Sprache. I nd eine geuauere Analyse wird

auch, so meine ich, im Stande sein, die anscheiuende Differenz und Viel-

gestaltigkeit auf wenige und einfache Gesetze zu reduziren.

Das Woson des Verbum liegt in der Verbimlung eines Nominal- oder

Yerbalbegriffs mit einer bcstimmtcti Person, und so sind die pradikativen

Verbalaiwdnicke im Gruude vollkommcn ident mit den ein possessives

\ erhaltniss bezeichneuden Nomiualausdruckcu. In verschiedonen Spracben

fritt diese l<leutitiit auch deutlich zu Tage. Man vergleiche z. B. im

Ungarisehen:

|
htizam, ltdz-ud* hdz-a mein, dein, sein llaus.

I vdr-on/, vdr-od, mir-ja ich warte, du wartest, or wartet.

| vdrt-am. tdrt-ad, vdrt-a ich wartote, du wartetest, er wartet*.

j
kez-em, kez-ed, kez-e meine. deiue, seine Hand.

) far-em. b'r-etl, kt'r-i ich bitte, du bittest. er bitter.

Die moisten Spracben indess fiihren eine Diflereiizirung ein, indem sie

den Personalausdruck, zu welcheni ein eine Eigonschaft oder eine Handluug

ausdrfickendes Thema in pradikntivc Beziohimg gesetzt wird. anders ge-
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xfoiten als deD. welcher zum Aiisdruck ernes poasessivon Yerhaltnisses nebeu

i»inem Substantivum stent. So sagt man im Mexikanischen:

no-tri, MO-tfi, i-td: to-to\ amotrf in-td.

mein Vater. dein Vater, Koin Vater: miser Vater. euer Vater, ihr Vater.

ni-nemi ti-nemi. -nemi; ti-nemi, an-nemi -nemi.

ieh lebe, <lu lebst, er lebt: wir leben. ihr lebet, sie leben.

In den Maya-Spraehen werrlen die Personalausdrficke. zu welehen ein
-

Tliema in possessive* Yerhaltniss gesotzt wird. prAfigirt. Sie Iauten

aher versehieden, je nacbdem ein Thema mit einem Yokal oder einem

Konsonanten anfangt: 1

)

Tzeltal. Maya. Ixil. Pokonchi. Uspanteca. Quiche Cakchiqi

A. Yor Ko n so nan ton.

"Sinir- 1. Pers. in ung nu in nu nu
•>

- a a a a a a

z u
•

nt nt u m
Plur. 1.

*

c ca cu ka ka ka ka
•>

*> - • - '1 a e a a
•

i

•

i

v. «i. z n
*

i qui ni qui qui

B. Yor Vokalon.

*Shi£. 1. Pers. c n vu i'H vu V u

; 2. - av an ma avu avu av av

* a. •• V H t r r r

IMur. ]. c e k k k k k

w - •
y>

av au ef avu avu ic io

•*
if y t qui r r c

lch liabo bier naturlich niclit alle Dialekte, sonderu nnr oinige der

bekanntesren nnd hauptsachlichsten aufcefiihrt, am an ilmen die vor-

kominenden Modifikarionen zu zeigon. Das Tzeltal ist miter den vor-

*teheuden der einzige Dialekt. bei web bem in der PerKonalbezeichnung

zwisrhon Singular und Plural gar kein Untersehied stntttindct. Das Maya

1) [Seit ich diese Dissertation schrieb, ist manchos neue Material Uber die

Maya-Sprachen bekannt guworden.- Stoll hat eine Gratiimatik und cin Worter-

verzeichniss der Kekchi-Sprache veroffcntlicht, und durch Dr. Sapper haben wir

sogar hochst interessante Texte dieser Sj>racho kennen gelernt Charencey hat

in den Actes do la Societe philologi(|ue die Mam-Cirammatik des P. Diego de

Heynoso verolTentlicht. Dazu babe ieh nachiriiglich durch Dr. Pcfiafiel ein

Kxemplar von Tapia Centeno's Huaxteca-Grammatik. die niir friiher nicht zu-

giinglich war, erhalten. Ieh wUrde die Sprachcn in der obigen vergleichenden

Tabelle der Possessivprilfixo jetzt etwas anders «rruppiren. Untcr HinzufUgung

^ler Mam-, Kekchi- und Muaxtoca-Spraehc und indem ieh die Partikeln gleich

.v
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and das Uspanteca differenziren die erste Person Siugularis uud Plural U,

lassen aber die zweiten und dritten Personen ununterschieden. Das Ixil

[und da* Kekchi] differenziren die orsten und zweiten Personen und lassen

die dritten ununterschieden. Da* Pokonchi differenzirt die ersteu und

dritten Personen und lftsst die zweiten ununterschieden. Ebouso da«

Tz'utuhil, das ich oben nicht mit aufgefiihrt habe. Und nur das Qu'irht*

dazu schrcibe, die man in verechiedenen Dialekten dem possessiven Ausdrueke

anfiigt, um die Zahl oder die Person noch genauer zu bezeichncn, wttrde die ver-

gleichende Tabelle der Possessivprafixe die folgende Gestult erhalten:

Mam. Ixil. Ou'iche. Cakchiquel. Uspanteca

A. Vor Konsonanten:

Sing. 1. Pers. na-, tie-, «/-, »«»-, nu- m»/7- tin- vu- in-

* *• * ll- . . . •a ti- a- a- a-

ta-, U //-, to- ii- rn- ru-

Plur. 1. „ ka-, fee-, ki-, ko-,ku- Am ...

o

ka- ka- . . . {roh) ka-

„ 2- » qui- . . .
<"

. . . r.r
4

1- i- .

.

('«)

'

a- . . . ok

qui- . , . hit
-

qiti- qui- . . . (rihe) m- . . .nk.

B. Vor Vokalen:

Sing. 1. Pers. w- ic- IV- u- ti-

r»
2. «," rt

<(')- • . . a nm- aic- atc- aw-

i(0-

.

. . hu t- r- r- r-

Plur. 1. „ k-

.

.

.

o k- k- k-. . . (roh) k-

<•>

r> — n • * . & H- ttc- in -
. . .

k
F ItL J

//in. tt lf

•i

r> °- w ?«(')- . . . hu 1- r- c- .
r- di lrr- . . . uk

Pokoncnl. Kekchi. Zo'tzil. Tzeltal. Maya Htiaxteca

A. V.or Konsonanten

Sing. 1. Pers. MM- <»- h- //- </i- «-

- 2. „ U- </- a- u- </- a- (ana-)

•> 3. « rw- .1- •_ x- (:) «- iti-

Plur. 1. „ Aa- /a- //-... tic h- . . . tic f<i- IfO-

(inclusive)

no-

(exclusive)

1 — 7»
a- . . . f</A' f - . .

.

ex a- . . . ic a-.. . ic a- . .

.

ija-

» 3. » qni- J- . . . f/y * — . • • iC x- . . .ic «- . .

.

in-

B. Vor Vokalen:

Sing. 1. Pers. w- cir- c- ti- u-

8 2. „ aw- ocw- atv- ah- ll u- a- (ana )

r- r- y y- r in-

Plur. 1. „ k- k- C- . . . tic c- . . . tic c- ya-

(inclusive)

ua-

(e.xclusive)

au- . . . tak er- OK-., .ic ah- . . . ic au- . ..ex Ha-

* 3 - r>
<- r- . . . f// y ... IC .'/• • • . ic ij- . . .ob iti-}
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ami Cakchiquel [and das Mamlhabon fflr alle drei Personen eine Differenz

zwischen Singular und PlurnWHurchgeftlhrt. Die letztgenannten beiden

Sprachen sind daher auch die einzigen, die ini Stande sind, allein mit dem

Possessivpriifex, s&mmrliche Personen des Singulars nnd Plurals genau und

korrekt zu bezeichnen. Die andern Sprachen helfen sich auf verschiedene

Weise Die einen, indem Hie da, wo das Possessivprafix den Plural einer

Person bezeichnen soil, dem ganzeu Ausdruck eine Kollektiv- oder Plural-

partikel anfftgen. — So das Tzeltal die Partikeln tie oder /c, z. B.:

cuum inein Besitz, cuun-tic unser Besitz,

uvuwn dein Besitz, avuun-ic euer Besitz.

Das Uspanteca die Partikel ak, z. B.

:

avu ech-in was dir bestimmt ist, avu-ech-ak-in was euch bestimmt \*t.

Das Pokomam und das Pokouchi die Partikeln fa oder fair, z. B :

a-tzi dein Hund. a tzi-ta euer Hund.

Das Maya die Partikel «6, z. B.

:

y-otoch sein Haus. y-otoch ob ihr Haus.

Oder aber, es wird, urn den Unterschied zu markircn, wo die Pluralitat

hitler Person gemeint ist, dein ganzeu Ausdruck das betreftende Personal-

pronomen der Person im Plural nachgesetzt, denn bei dem Personalpronomen

ist die Differenzirung zwischen Singular und Plural gewohnlich mehr durch-

irefflhrt als beim Possessivprafix. So geschieht es im Maya in der zweiten

Person Pluralis, z. B.:

au-otoch dein Haus, au otock ex (dein Haus ihr) = euer Haus.

Beide hier angefflhrton Differenzirungsmittel werden iibrigens auch

pleonastisch gebraucht, wo ihre Hilfe zur Unterscheidung der Singular-

und Pluralperson nicht nftthig ware. So z. B. im Pokomam und Pokonchi:

ru-tzi seiu Hund, qui-Ui take ihr Hund
mill im Cakchiquel von S. Juan Zaoatepequez:

mt ach6 mein Haus, k-acho roh (unser Haus wir) = unser Haus,

avu achd dein Haus, icu acho ru- euer Haus,

r-acho sein Haus. e acho rihe ihr Haus. 1

)

Y) [Einen bcsondercn Fall zeigt das Mam. Hier ist innerhalb der Zahl, beides

im lingular and im Plural, zwar die erste Person von der zweiten und driiten,

aber nicht die zweite von der dritten Person geschieden. so dass zur genauen Be-

zeichnung dem possessiven Ausdruck das Personalpronomen. be/.w. das Demon-
strsitivum. angefiigt wird. Z. B.:

i -tun a „durch dich tt

;
— l-nm hi „durch ihn*,

i/iti-kiucomal e .cure Jugend"; — qui-ku.tomul hu „ibre (jener Personen)

Jugend".

Die pleonastische Verwendung des Personalpronomens o in der eraten Person

Pluralis bei den vokalisch anlautenden Slammen:

k-um o „durch uns tt

,

ist vielleicht darauf zurtickzufuhren, dass der tiefere Guttural des Possessivpriinxes

der ersten Person Pluralis (A-) von dem Guttural der zweiten und dritten Person
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Abgesehen von diesen Unterachiedeii. die sich auf die mehr oiler

weniger durchgefuhrte Dift'erenzirung deA Singular- und Pluralpersonen

heziehen, sind die Possessivprafixe in alien den obeu genaimten Dialekteu

ziemlich iibereinstimmend. Das r der Guatemnla-Hprachen in der dritten

Person Singularis, statt des / der Maya, ist eine bekannte Laiitverscliiebiing,

die gchon Brasseur aufgefallen ist, und fflr welche Stoll eine Anzahl Bei-

spiele gibt (Am. Philos. Soc. Febr. (J. 1885). Und das t des Ixil int vielr

leichk auch ein lautliches llomologon. Wenigstens fiuden wir das deiu f

nahe verwandte ch im Mam und Ixil nieht selteu a la Vertreter von Maya

/ und Quiche r z. B. Maya Qu'iche. Cakehiquel rax; Mam, Ixil char

= ^griin" oder „blau tt
.

1

)

- ...
Die Personalausdrrtcke. welche in pradikativen Verbindungen ge-

hraucht wcrden, unteracheiden sich von den Possessivprfifixen dadureh. da**

in ihre Form ein konsonantisches Element, Auslant bildend. ein^rht.

Indem dadureh hei ilinen, in Kezug auf ein nachfolgendes Wort, «ler Hiatus

" _L- ! '_

(</«<-)> der an einer weiter nach vorn gelegenen Artikulationsstelle erzeugt werden

soil, nicht mehr ganz gcschieden wurde. Der Pater Reynoso schreibt in der

That beide Priifixe mit dem besonderen Buchstaben (£,), der in der Grammutik

des Flores fUr den von Stoll als k" bezeiehneten Lnut verwindet win!.]

I) [Das Mam hat die Eigenthtimlichkeit, dass die Praflxe nach dem Vokal

der Wurzel. an die sic treten, vokalisirt werden:

na-banit nmeine Gttte", to chain uu kuh „seinc Spitze mein Baueh"

5= das obere Ende meines Bauchs. meine

Brust,

ne-lep „mein Fischnetz*, tt-h* a „sein Weg das Wasscr" = der Kanal,

vi-u'itz „mein Gesicht", ti wit: chocx „ihr Gesicht die I^rde
14 = das

Gesicht der Krdc,

na-nok
fl
meine Baumwolle*, to-lok ha rsein Fundament das Haus a = das

Fundament des Manses,

tin-rfiu ^meine Mutter", tu-c/m kak „seinc Mutter das Feuer^ die

Mutter des Feucrs, der Feuerstein.

ka-Jiima/nvul ./. ('. „unser Herr Jesus Christus",

kn -chit Santa Ujlemi „unsere Mutter, die heilige Kirche*.

In der dritten Person Singularis hat also das Mam, gleich dem Ixil, ein i-,

das, wic oben angegeben ist, auch auf die zweite Person Singularis ttbertragun

wird. Dieses t- ist gleieh dem r- (und ;/-) ursprunglich wohl demonstration
Ursprungs, wie das e- (</«-) der dritten Person Pluralis eigentlich wohl das

Demonstrativ Pluralis bezeichnet. Das Possessivum rw- der Guatemala -Sprachea

entspricht genau dem lo-, das im Maya Demonstrativum ist, und das t des Mam
hat in verschiedenen Dialekten eine sell>st9tandige Existenz als Demonstrativum

bewahrt. In einigen dieser Sprachen hat sieh a»s dem Demonstrativum auch ein

Artikel entwickelt. So im Tzeltal: -

te winie „der Mann", te ant: „die Frau*,

und im Kekehi:

l-iti-t;\ „mein Hund*; /> ka t:'i „unser Hum!".]
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ausgesehlossen ist so haben sie audi nur eine Form fur nachfolgendeu

kouaonantiscben oder vokalischen Anlaut. Wo sie aber einem vokaliseh

auslautenden Thema suffigirt werden, wird der Hiatus geduldet. Wir be-

zeichnen diese Ausdrflcke, im Uegensatz zu den vorigen, als Personal-

is ronom inn. I lire Formen sind: 1

)

Tzeltal. Maya. rn. Pokoachi. Quiche. Cakchiqael.

Sing. 1. Pers. on en in in in (»«) in

•>
- at evh a.r at at at

Plur. 1. 0 on 0 oh oh oh

•>

n e.e ea- ex at U
Die dritte Person hat keiti besonderes Pronomen. Wenn .lemand

anders als der Kedende oder Angeredete Subjekt eines pradikativen Aus-

dnickes ist, so pflegt or ausdrflcklich genannt zu werden, odor en ist ans

dem ganzen Kontext verst&ndlich, wer gemeint ist, oder srhliesslich es ist

kein personliches Subjekt vorhanden.
. In den ersten beiden Fallen wftre

es uberHussig, im letzteren falsch. die dritte Person noch durch ein be-

sonderes Element zu bezeichnen. 1st trotzdem eine nahere Hindeutuug

wiinselienswerth, so treten die Demonstrativa ein.

Was die flbrigen Personen betrifft, so sieht man, dass die Difterenzhung

der Singular- und Pluralformen hier wetter fortgeschritten ist. als bei den

Possessivprfifixen. Ident sind nur die zweiten Personen des Pokomam

und Pokomhi [und des Zo'tzil], und nahezu ident die ersten Personen des

Zo'tzil, und auch die des Tzeltal.

I'm dem abzuhelfen, treten wieder, wie bei den Possessivpratixen.

Partikeln kollektiver oder pluraler Redeutung. den Siiui priizisirend, ein.

So im Tzeltal die Partikel tic, im Pokomam und Pokonchi die Partikeln

to, tak, tak&.

Alio genannten Spraehen aber wissen, in ahnlicher Weise, eine Unter-

seheiduiig zwisehen den dritten Personen Siugularis und Pluralis lierbei-

/.ufuhren. Das gesohieht im Tzeltal durch die Partikeln He und jac, im

1) [Die pradikativ gebruuchten Personalpronomina sind Suffixe. Ihre

Vokalisation fallt dahcr naturgemass vor den Konsonanten, wo ein solchcr vor-

handen ist. Die durch Hinzufttgung des Mam und des Kekchi vermehrte Tabelle,

in ahnlicher Weise, wie oben in der Aamerkung flir die Possessivpr&fixe aus-

gefuhrt, hat demnach die folgendc Gestalt:

ManI. Ixil.
Qu'iche,

Cakchtquel.
Pokonchi

*

KekcM. Zo'tzil. Tzeltal. Maya

Sing. 1 . Pers. -in -IM -in (-;) -in •in -i -on -m

n 2. - -a -ax -at •at -at -a -at -tch

* 3. „ -hu -i • -a -i

Plur. 1. „ -» {-o-o) •o -oh -oh -n -i . . . ic -i}-tic -on

•) e (-<*) -ex -IX -ill

.

. . tak -ex -a . . . ic -ex -ex

3. . •t . . . -An
•

-i -r(.hr) • * . eh . . . ic IV -vl,}
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Pokomam und Pokonchi darch die Partikel t*ki, im Maya durch die Par-

tikel ob, im Qu'iche und Cakchiquel durch die Partikelo • oder —
nlles Partikeln kollektivor und pluraler Bedeutung, die zum Theil direkt

als Pluralauffixe oder Pluraiprafixe gebraucht worden oder (als Demonstrativ-

pronomen) fur sich allein eine Mehrbeit von Gegenat&uden bezeichnen.

Abgesehen von diesen L'nteraehieden, sind die Formen in den ver-

sehiedenen Sprachen ziemlich ident. Das h der Guatemala - Sprachen in

der eraten Person Pluralis, statt des n des Maya, ist eine bekauntc Laut-

versehiebung, die durch zahlreirhe andere Beispiele belegt ist.

Was alter den Gebrauch dieser Pronomina betrifft, so scheiden sieh

die Maya -Sprachen in zwei Gruppeu, indent die einen — dazu gehort

Tzeltal, Maya, Maine und Ixil — das Pronomen dem Prfidikate suffi-

giren, die anderu — dazu gehort Pokoinam und Pokonchi, Qu'iche,

Cakchiquel und Tz'utuhil daaselbe dem Pradikate pratigiren.
1

)

So heisat es im Maya:

hatah en ich bin Hauptliug, batab ech du hist Hauptling,

utz en ich bin gut,

bay-on (oder b-on) wir siud so wie die . . .

mac ech wer bist du? Pedro en ich bin Peter.

Und diegelbe Stelle erhalt daun auch, wo dieselbe ausdrilcklich ge-

nannt ist, die dritte Person oder Sache, welche das Subjekt eiues prftdi-

kativen Ausdruckes bildet.

utz Pedro Peter ist gut.

Im Quiche dagegen heisst es:

in ahau ich bin der Konig

at ah mac du bist ein Sunder

oh utz wir »ind gut

in va ich bin hier, at va du bist hier

und mit einer dritten Person als Subjekt

Pedro utz Peter ist gut, are utz er ist gut.

1) [In Wirklichkeit ist das Vcrhaltniss viclmehr dies, dass im Mam und im

Ixil, sowie im Tzeltai, Zo'tzil, Maya die Personalpronomina dem Verbum
direkt suffigirt werden, wahrend sic im I'okomnro, Pokonchi und Kckchi,

sowie im Qu iche. Cakchiquel und Tz'utuhil gewisscn, meist auf einen

Konsonanten reduzirten Stammen sich anfiigen, die, wahrscheinlich urspriinglich

demonstrative!! Charakters, oder allgeniein eine Handlung bezeichnend, vor den

Yerbalstamm gesetzt werden und zur Unterscheidung von Temporibus dienen.

In Folge dessen hat sich aber in dieser letzteren Gruppe von Sprachen der Ge-

brauch eimjebiirgert, diese Personalsuffixe auch ohne einen solchen Trager demon-

strativen odor zeitliche Verhaltnisse bezeichnenden Chnrakters vor dem Verbum

oder Nomen zur Bildang pradikativer Aussagen zu verwenden.]
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Doch ist zu bemerken, dags dor stArkere Accent, der uaturgem&ss auf

dem PrSdikat liegt, und die dnrch Aufzahlungen oder adhere Bestimmungen

nicht selten hervorgerufene nngebiihrliche Ausdehnung des Subjekts es mit

sich bringen. dass auch im Qu'iche, wo eine dritte Person Subjekt i«t,

dieselbe nachgestellt wird. So heisst es im Popol Vnh:

nim qui A'tA, nim pitch qui Pad, c*u.rlab

gross ist ihr Glanz, grosw anch ihre Maeht, ihre Kraft.

Der hier hervorgehobene Unterschied ist wichtig, und er wird uns

bei der Konjogation noch zu beschaftigen haben. Zun&chst muss ich

indess eine Eigenthumlichkeit crwfthnen, die aus dieser Versehiedenheit

<ler Konstruktion hervorgeht.

In denjenigen Sprachen namlich, in welchen das Subjekt voransteht,

das Personalpronomen pr&figirt wird, scheint das letztere inebr Korper-

lichkeit, so zu sagen, mehr Selbstst&ndigkeit zu besitzen. Es findet sich

in derselben Form auch allein. als Antwort oder als Anrnf, z. B. im

Cakchiqucl:

ixy alabon ihr da, ihr Knaben

nak cat tuc wer bist du! In ich bin es.

Wo dagegen das Personalpronoiueu suffigirt wird, kann es in der

Kegel nicht allein und obne einen besonderen Tr&ger stehen. Daher

finden wir in den Grammntiken dieser Sprachen die Personalpronomina nicht

in der kurzen, ursprflnglichen Form angegeben, in der sie einem pr&di-

kafiven Ausdruck suffigirt warden, und wie wir sie in der obigen Tabelle

angegeben haben, sondern regelmiissig in Komposition mit einer Demon-

ftrativpartikel. In dieser Verbindung nftmlich werden diese Pronomina

gebraneht, wenn sie allein stehen. Als soldier Trftger des Personal-

pronoinens fungi rt im Maya die Partikel t, te:

ten ich, tech du: toon wir, teex ihr.

im Tzeltal |und Pokonchf] die Partikel h, ha [im Mam a, im Kekchi la\.

hoon ich, haat du; hoon wir, haex ihr.

So wird in dem kleinen Liebeslied, daH Brasseur in seiner Maya

Chrestomathie abdruckt, die Geliebte apoatrophirt:

tech, tulacal in tucul du, ganz mein Uedanke.

Auf die Frage der Hausfrau:

mac ech wer bist du?

antwortet der Dieuer:

ten. co/el ich, Herri n.

Nnr ausnahmsweise, und auch nur nach vorangegangener Demonstrativ-

Kelariv-Komposition, lesen wir z. B. in der Chrouik des Nakuk Pech:

ten cen in Nakuk Pech ich, der ich bin, ich Nakuk Pech.
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Diese mit der Demonstrativpartikel komponirten Personalpronoiuiim

konnen pleonastisch anderen prfidikativen Ausdrucken vorgesetzt werden.

z. B.:

ten batab en ieh bin Hauptling.

Solche Ausdriicke werden gewdhnlich so interpretirt, als oh ten das

Subjekt ware, mit der Bedeutung wich
u

, und batab en das dazu gehorige

Priidikat. Und man wird um so eher zu dieser Auffassnng verleitet. a Is

mit demselben Hecht auch gesagt werden kann:

ten batab ieh bin der Hauptling.

In Wahrheit aber ist ten kein einfaches Personalpronomen, -sondem

an sicli schon ein pradikativor Ausdruck, bedeutend „ich bin deru
: und

t»s heisHt:

ten batab en „ich bin dor, ich bin Hauptling"",

ten batab „ich bin der, der H&uptling". d. i. der Hauptling, das

bin i eli.

I'nd dieselhe Auffassung gilt auch fur die Formen, welcbe Belt ran

fflr das Pritsens der aktiven Verba angibt:

ten cambezic ich lehre ibn, ten tzicie ieh gehorehe ihm. ten cannntic

ich hate en,

die aber in Wahrheit bedeuteu:

,,ich bin der, weleher ibn lehrf, ,,ich bin der. weleher ihm gehorcht* 1

,

„ich bin der, weleher es hutet'\

denn die Formen auf — ic sind eehte gerundivische Formen, die die Be-

deutung eines ganzen Rolativsatzes oder Umstaudssatzes haben.

Anch im (Qu iche und (Jakchiquel werden ill ahulicher Weise, d. h.

prUdikativ mit dem Personalpronomen konstruirt, Demonstrativpartikelu

gcbraucht, und /war die Partikel va, vi oder ri, z. B.:

xax in vi oder xavi in vi fiirwahr ich bin der,

xax at vi oder xavi at ri fiirwahr dn bist der.

Dein Maya-Ausdruok ten batab en eutspricht so im Cakchiquel:

im va in ahau ich bin der, ich bin der Kdnig.

Und wie im zweiten Theil dieses Satzes (Doppelsatzes) im Maya das

Personalpronomen wegbleiben kann, so sagt man auch im Cakchiquel: .

xax in vi tool ivichin fiirwahr (wie zuvon ich bio Freund zu Kueh.

Auf solche Weise gewinnt diese Demonstrativpartikel vollstandig die

Bedeutung eines Verbum substanti vum und wird auch als solches

(als Verbum l geradezu gebraucht, z. B. im Pokomnm, wo wir es mit den

Teinpusprafixen kombinirt verwendet finden:

x-in vi ich war, x-oh vi wir waren.

Wohl zu unteraehoiden von diesem Gebrauch der Demonstrativpartikel

ist der andere, den wir in denselben das Personalpronomen prafigirenden,
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(das Personalpronomen einem vor deru Verbum stehenden. die Zeit be-

zeichnenden defektiveu Stamme anh&ngenden] Sprachen finden, uud der

weiter nicht* ist als eine Nebeneinanderstellung des Demonstrativum und

des Personalpronomens in der Weise eiuer Apposition. So finden wir im

Oakcliiquel von Zacatepequez die Partikel ri verwendet:

r'at du, r-oh wir, r-ir ihr,

ini Qu'ekchi die Partikel la:

la-in ich. Ui-at du, la-6 wir, la-ex ihr,

im Pokonchi die beiden Parti keln re uud ha:

reh-in ich. reh-at du; reh-oh wir, re-takti-h-ut ihr.
1

)

Ein zweiter ant* die Koustruktion pr&dikativer Ausdrficke bezuglicher

Punkt ist hie/ uoch zu erortern, namlich die Konstruktion in Fragesatzeu.

— Dieselbe bat iu denjenigen Sprachen, welche das Subjekt hinter das

Pradikat setzeu, also die Personalpronomiua suffigiren, keine Schwierigkeit.

Man sagt im Maya:

mac ech wer hist du?

hal u kaba wax ist sein Maine? bal u nac welches sind seine Fehler?

bahtuc u caah wie gross ist seine Statur? bit a caah wie ist deiu

Befiuden?

Ebenso im Ixil:

abil a,v wer bist du?

cam a bi was ist dein Name?
Diejenigen Sprachen aber, welche das Subjekt vor das Priidikat

setzen uud die Personalpronomina prafigiren. gerathen in eine gewisse

Verlegenheit, da nach einem den meisten Sprachen gemeinsamen Oesetz

das Fragewort den Satz beginnt. Man findet daher im Qu'iche aller-

dings z. B.:

at achinak wer bist du?

wie man sieht. regelmassig koustruirt. Lieber aber verwendet man zwei

I'ronoinina. Mit dem einen wir<l im Anfang des Satzes die Frage gestellt

and das zweite dann regelrecht mit dem Personalpronomen konstruirt. z. B.:

apa in chinak wer bin ich? apa at chinak wer bist du?

Oder aber. es findet vollstftndige Inversion des Subjektes statt. So sclion

im Qu'iehe, weun eine dritte Person Subjekt ist:

apachinak ri wer ist er?

and allgemein im Cakchiquel:

nak pe ri was ist das?

nak chi at wer bist du?

nak H kalem ri cinak was ist die Stelbmg dieses Mannes?

1) [Meiner jetzigen AaTfassung nach ist dieser Fall ganz der gleiche wie rm

Maya t-rti „ich* t-tch rdu" u. s. f.J
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Beilanfig bemerke ich, dass. wenn das Fragepronomen Objekt ist oder

in Genitivbeziehung zu einem Nomen oder Verhaltnisswort steht, in den

Sprachen beider Oruppen die Inversion nothwendig wird. denn der Kegel

nach 8teht das Objekt unroittelbar hinter seinem Verbum. der Genitiv un-

mittelbar hinter seinem Nomen.

Wenn ich in dem Vorstehenden deu Gebranch dcs Personalpronomens

ah Subjekt eines pradikativen Ausdrucks auseinandergeBetzt habe. so habe

ich dainit audi schon die einfache Form der Konjugatiou beschrieben.

Denn zwischen Ausdrfleken, wie „ich bin ein Konig" und ,,ich herrsche'".

„ieh bin jetzt ein Laufer" und „ich laufe jetzt'% ..ich bin ein Thier-

fftnger'* und Mich fange Thiere" — besteht kein prinzipieller Unterschied.

— Die Mara-Sprachcn haben aber nun die Kigenthftmlichkeit. dass nur

ein Theil unserer Verbalausdrilcke in der beschriehenen Weise gebildet

wird. Im Allgemeinen namlich werden — und das ist dns Hauptgesetz

dieser Hprachen —
nur die absoluten. eines direkten Objekts entbehrendeu

Verbalausdrttcke durch Prftdikatskonstruktion mit dem Per-

sonalpronomen gebildet;

die transitiven Verba diigegen sind wurzelhafte oder ab-

geleitete Nomina, die als solche mit dem Poss essi v prafix ver-

bunden werden.

So hcisst es im Maya:

lub-en ich fiel. lub-ech du fielst u. s. f.

tzic-eti mir wurde gehorcht, tzic-cch dir wurde gehorcht u. s. f.

Dagegen:

in tzicah ich gehorchte ihm, a tzicah du gehorchtest ihm u. s. f.

in cambezah ich lehrte ihn, a cambezah du lehrtest ihn u. s. f.

Kbenso im Tzeltal:

m paz-on ich machte, hildete. schuf. u paz-at du machtest u. a. f.

Dagegen:

u h-paz ich machte es, u-paz du machtest es u. s. f.

Und im Ixil:

cat cltany-in ich ass, cat chany-ax du asst u. s f..

aber:

cat ung-c'ayi-la ich verkaufte es. cat a-cayi-la du verkauftest

es u. s. f.

Das ist jedenfalls auch bier der Unterschied dieser Formen, obwohl

Stoll. dem wir die Aufzeichnung derselben verdanken. eine Unterscheidung

zwischen transitivem und intransitivem Verbum nicht bemerkt haben will.

Dieselbe Differeuz finden wir in den das Personalpronomen pra-

tigirenden Sprachen. Z. B. im Qu iche:

x-in ul ich kaui, .r-at ul du kanist. .r-oh ul wir kamen.
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Dagegen

:

xi-v-oyobeh ich erwartete ihn. jc-av-oyobeh du erwartetest inn.

j>k-oyobeh wir erwarteten ihn.

Kin Blick auf die ohen gegebenen Tabellen zeigt, dass liier im ersteii

Falle das Personalprouomeu, im zweiten das Possessivprafix zur Ver-

wendung komint.

Das Gleiche tinden wir im Cakchiquel und Tz'utuhil. Und ebenso

itn Pokomam uud Pokonohi, z. B.:

x-in Mkonhi ich wurde geliebt, x-o Ufkonhi wir wurden geliebt,

up nu lo'koh ich liebte ihn, ir ca lo'koh wir liebten ihn.

Ich werde im Fulgenden erst dan Verbum absolutum und seine ver-

schiedeuen Formen besprechen und dann das Verbum transitivum und

(lessen eigentliche Bedeutung erortern.

I. Das Terbum absolutum.

Die oben angefflhrten Beispiele zeigen. dass das Verbum absolutum

unter das Schema der piiidikativen Aussage flillt. Die einfachste Form

des Verbum absolutum ist also die pradikative Aussage. Wir haben

gesehen, dass dieselbe zu Stande kommt durch eiiifache Verbinduug des

Nominalausdruck* oder der adverbiellen Bestimmung mit dem Persoual-

pronomen nach dem ftir die betreft'eude Sprache geltenden (Seaetz, d. h.

•lurch Suffigirung oder Prafigirung des Personalpronomens. Wie hierbei

Tempusdifferenzeu zum Ausdruck gelangon, soli spatcr im Zusammenhang

erortert werden. Hier ist zunachst noch die Frage zu beantworten. wie

in dem Falle, wo cine dritte Person (ein anderes Nomen) Subjekt ist, ein

solcher pradikativer Ausdruck von der attributiven Verbinduug eines

Adjektivs mit etnem Nomen untersehieden wird. Die Antwort ist: Es wird

dieser l: nterschied dadurch hergestellt, dass das Pradikat die ursprflng-

liche substantivische Form behalt. wahreud das Attribut adjek-

tivische Form bekommt.

Ks gibt in der Sprache keine urspriinglichen Adjektiva. utz und lob im

Maya heissen nicht ,,gut" und ..schlecht*\ sondern ,.etwas Uutes", .,etwas

Schlechtes"; ek und zak nicht ..schwarz" und ,,weiss*
;

, sondern .,et\vas

Schwarzes", ,,etwas Weisses 1
*. — Zur Bilduug pradikativer Ausdrficke

kdnnen solche Worter direkt verwendet werden:

utz Pedro Peter ist gut; zak na das Hans ist weiss.

Sollen dagegen attributive AusdrOeke gebildet werden. ko- tritt cine

Krweiterung mittels des Suffixes -al -// -of -ul ein, z. B.:

Maya: utz-ul umic-ob die guten Manner; zak-il na das weisse Hau.s.

Das Gleiche findet im Qu'iche und Cakchiquel statt. Xur dass das

Schluas-Z des Suffixes abgefallen ist und die Sufnxvokale a und / die Ober-

band gewonnen haben.
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Man sagt also:

nim a k'ab gross ist dein Arm.

2a£ he qui c'u weisH sind ihre Kleider.

ftbor:

ntma etna£ ein grosser Mann, zaki ha ein weiswes Haus.

Daas dieses a und / der Guatemala-Sprachen aus einem at, it hervor-

gegangen, sielir man an anderen sehr hiiufigen Adjektivbildungen. di«>

ausser diesem dem Mava-Suffix ontsprechenden Suffix noch ein Suffix -ah

enthalten, z. B :

nim gross, nima/ah vuik eine grosse Sfinde,

titz gut utzilah ach ein guter Mann.

cou stark, couilah che ein starker Baum.

Und so werden in lieiden Sprnchgruppen, init Hfllfe dieser Sfiffixe,

audi von anderen unzweifelhaften Substantiven attributivisch verwendbare

Adjektiva gobildet. So heisst im Maya:

.can die zum Dachdecken verwandte Palme, .tanil na ein mil Palm-

blftttern gedeektes Haus.

Und im Oakchiquel:

k'u- der Dorn, ki.ralah bet ein dorniger Pfad.

t-ivan die Sehlueht, civanilah huyu ein schluehteuroicher Berg.

Die beiden Suffixe -at -•/ -// -of -vl und das Suffix -ah werden wir

unteu noch eiugeheuder zu besprechen habeu. Die Urundbedeutung der-

iselben ist offenbar die eines Relativsatzes. Und weil der Relativsatz die

(irundbedeutung des attributivisch gebrauchten Adjektivs ist, finden wir

dnsnelbe anch mitunter mit Suffix -ia versehen. Z. B. Qu iche-Cakchiquel:

hebel-ic irok eine schone Frau'; bolobie hnyu ein runder Berg. '

Ich habe oben sehon erwalmt. dass die Formen mit Suffix -ic die

Bedeutung eines echten genmdivischen Nebensatzes haben. — Soli da*

Attribut einer Mehrheit von Hegenstanden gelten. so treten statt der obigen

die Kollektivsuffixe -ic -tie -ak -tak, die wir schon obeii beim Possessiv-

pnifix hesprochen haben, ein. Z. B. Quiche:

utz-ic va gute Speisen, nimak ha grosse Hauser.

rihi-tak vinak alte Leute.

Die pradikativon Aussagen konnon mehr oder minder umfassend uud

mehr oiler minder hestimmt sein. Die allgemeiuste und farhloseste Aus-

•age wiirde die sein, dass demand an eiuem Orte oder zu einer Zeit oder

iiberhaupt nur vorhanden ist. do allgemeiner und farbloser aber dio eigent-

liche Aussage ist. um ho bestimmter treten die Xebeubestimmungen der

Aitssage in den Vordergrund. und so sinkt die eigentliche Aussage schliegs-

lieh zu einem blossen Yermittler zwischen dem Subjekt und anderen

Xebenhestimmungcit der Aussage herab. Das ist der Prozess, der in den

indogertnaniseheiL Sprachen dem Verbum „sein u seine Rolle geschaffon.
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I nil eineu ahnlichen Prozess konnen wir auch an den Maya-Sprachen

verfolgen, wenn audi die Ausbildung des Verbum substantivum an keiner

Stelle soweit fortgeschritteu ist, dass cs den noth wendigen Vermittler

zwischen dem Subjekt und gewissen anderen Bestimmungen bildete.

Ks ist einerseits die Demonstrativpartikel — /• des Maya, ha des

Tzeltal, a des Mame, va, vi, ri des Qu'iche und ('akchiquel — . welche in

dieser Weise die Bedeutung eines Yerbuni substanti vuin gewinnt. So

irn Maya das oben ansrefflhrte:

ten batab oder ten batab-en icli bin der Hauptling.

I*, (rabriel konjugirt in dieger Weise vollkommen durch. Eh ist

iudesK doch das ie niclit direkt den anderen Yerben vergleichbar. insofern

es zwar die I'ersonalendungen. aber in der Kegel keine Tempuscharaktere

anuimmt. Die letzteren freten an das Xomen an:

ten batab hi en ich war ein Hauptling,

ten batabac en ich werdo ein Hauptling sein.

Nur i in Intperativ und Subjunktiv linden wir das betreffende Suffix

dem te unmittelbar angehfmgt:

teac. teuci oder feci er soil sein.

teac ech, teaci ech oder tea' eck du sollst sein.

teac ob sie solleii sein.

Aehnlich seheint die Sache im Mam zu liegen, denn wenn hier das

Paradigma. z. B. fflr das „Preterito Perfeoto" folgendermaassen gegeben ist:

ain-hi

a-hi-ia

a-hi-ltn

ao-ht-w

ae-hi-ie
•

ae-hi-hu

so nieine ich. dass das hi hier ebenso eineni Pradikatsnomen angofugt zu

denken ist, wie in dem Maya-Paradigma:

ten (batab) hi en

tech hi ech

lay hi lo u. s. w.

Leider bin ich aus Mangel an Material verhindert. diese und manche

andere interessanto Fragen, welche das Mam darbietet, zu l5sen.

lm Qu'iehe und Cakchiquel sind. wie srhon oben erwahnt, als homologe

Konstruktiouen anzusehen solche wie:

.ca.r in vi tool ivichin fiirwahr ich bin Freund zu euch.

Ich liabe ebendnselbst schon erwahnt. dass die Skizze der Pokomam-

(Trjiminatik, welche Thomas Gage seinem Reisewerke angefiigt. die Par-

rikel vi, mit Personalpronomen und Tempusprafi\en hekleidet, geradezu

als Parailigma fflr das Zeitwort „sein" angibt.
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lm Anschluss an diesen Gebraueh der Demonstrativpartikeln wftren

noch die Falle zu betrachten, wo wir dieselben Demonstrativkonsonanten

t and A nicht unmittelbar und far sich mit dem Personalpronomen ver-

bunden, Bondern wie eine Endung dem Pr&dikatsnomeu angefugt linden.

So sagt man im Ixil allgemein:

nim-t-in ich bin gross, nim-t-a* du bist gross, nim-t-o wir aind gro>»,

und im Tzeltal, wenigstens in der zweiten Person Singnlaris:

nim-h-at du bist gross (statt nim-af).

Im Maya geschieht dieselbe Einffigung, wo din pradikative Aussuge

substantivirt wird, d. h. von dem Verbum „sein a mit dem Pradikatsnomen

der Infinitiv gebildet wird, z. B.:

uinic en ich bin ein Mann, uinic ech da bist ein Mann,

uinic-h-al oder uinic-t-al „Mann sein u „zum Mann werden*.

Das h gehdrt vornehmlich der alten Sprache an; die neuere Sprat-he

hat fast flberall t dafur gesetzt. — Und dieselbe EinfQgung erkennen wir

im Prateritum, sowie, bei vokalischem Auslaut des Thema bildenden

Nomons, auch im Futur:

uinic-h-i er war ein Mann, er wurde ein Mann, bin uinic-ac er wird

ein Mann sein.

bakte-h-ob sie kamen zusammeu, bin bajcte-h-ac-ob sie werden zu-

8ammen koiumen.

Es fragt sich, wie diese Einfiigungen aufzufasseu sind. Der Ixil-Gebraueh

legt es nahe, dieselben ebenfalls als Demonstrativa aufzufassen und zu fiber-

setzen

:

nini-t-in gross das bin ich.

Doch ist es mir wahrscheinlicher, dass hier wirkliche Ableitungen

von den zu (Jrunde liegenden Nominibus oder adverbiellen AusdrQckeii

stattfinden, — Ableitungen, die ja vielleicht, oder sogar wahrscheinlieh,

elementaren Zusainmenhang mit den oben erwiihnteu Demonstrativen haben,

die aber doch mit ihrem Thema zu besondern Einheiten verschmolzen

sind. Das letztere zeigt sich vornehmlich darin, dass diese Kompositionm

eine besondere, von der des einfachen Verbum substantivum abweichende

Sinnbegrenzung erhalten. namlich die von Inchoativen. Und da dieso;

Verba flberdies, nach der bei den andern Verbis absolutis flblichen Wei*e.

ihr Prasens zu bilden im Stande sind, so kann man dem Sinue nach unter-

scheiden:

uinic en ich bin ein Mann, uinic ech du bist ein Mann u. s. f.

uinic-h-al in cah ich werde ein Mann, uinic-h-al a. cah du wirst

ein Mann u. s. f.

Durch besondere Infixe wird dabei die Art des Seins oder Werden*

naher bestimmt. Solche Infixe sind p, k', oh, o, die im Allgemeinen be-

deuten, dass etwas zu einer bestimmten Zeit, zui&llig oder plotzlich oder

nur eine Zeitlang ist oder geschieht, und das Infix la, laa, welches b«-
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deutet. dass etwas allgemein ist oder geschieht, dass alle es sind. So

haben win

uinic-h-al oder uinic-t-al ein Mann sein, sich als Mann bewahren.

uinic-chah-al jetzt gerade ein Mann sein, mannbar worden, eine

Stellung erlangen.

hom Loch, Hohlung.

hom-pah-i, honi-k ah-i, hom-chah-i e8 war plfltzlioh ein Loch da, es

sturzte ein.

ek, eek schwarz, ek kal, ek-t-al, eek-h-al, eek-t-al schwarz sein, schwarz

wer<ien.

eek-chah-al schwarz werden.

eek-laah-al dass alle schwarz werden.

Wir werden dieselben Silben pah, k'ah, chah, oah, laah, mit derselben

Bedeutung auch bei den anderen Verbis absolutis verwendet finden.

Hier sind noch einige Verben zu erw&hnen. welche dadurch ausge-

zeichnet sind, dass auch in der alten Sprache dem Stamm bei ihnen ein i

angefflgt ist, wtihrend im Pr&teritum und Futur anscheinend unregelmasaig

eiu / anftritt. z. B.:

cujc-t-al leben, ctur-lah-i er lebte, ciu-l-ac er wird leben,

cah-t-al wohnen, cah-lah-i er wohnte, cah-l-ac er wird wohnen.

Es liegen hier alte Nomina vor. eux, das als solches im heutigen

Maya nicht mehr existirt, eigentlich c'ux zu schreiben, eutspricht dem
Qu'iche-Cakchiquel c'ux und heisst „HerzM

. oah ist „das Gesetzte, Ge-

sjrflndete, die Ansiedlung, das Dorf". Von diesen Xominibus sind nun

inittels der Silbe i, die wir bei der Ableitung passiver Nominalstamme

wieder antreffen werden, und mit dem Suffix al el il ol ul, das wir bei

• leu Partizipialnominibus zu besprechen haben werden. andere Nomina ge-

Lildet, mit der Bedeutung „mit dem und dem begabt, versehen", „das

und das besitzend"; und diese sind nach dem Schema der pradikativen

Aussage mit dem Personalpronoinen und den Tempussuffixen zu Verben

verbunden. — Die beiden oben angefflhrten \
rerba sind prftgnante Bei-

spiele. Aber in ahnlicher Weise lassen sich die Zusammenhange auch

fflr die andern Verba dieser Klasse nachweison.

Die Inchoativa bilden auch in den Sprachen, welche das Personal-

pronomen prafigiren, eine bekannte Vorbalklasse. und es ist gewiss auf-

fallig, dass auch hier die Ableitungssilbe derselben denselben Konsonanteu

enthalt, welcher in diesen Sprachen das Deraonstrativum stellt. r und ri

sind im Qu iche und Oakchiquel die haupts&chlich gebrauchten Demonstrativa,

und ar er /r ur sind die Ableitungssilben, mit welchen von Noininibus

Inchoativa abgeleitet werden. er und /> iiberwiegen. So haben wir:

ahau Herr. ahauar Herr werden, herrschen; — uleu Erde, ulenar

zu Erde werden.

Seler. Uesammelte Abbandlnngen I.
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mem stumm, memer stumm werden; — bak Knochen, baker, bakir

zu Knochen werden, mager werden.

abah Stein, abahir zu Stein werden; — aizam Salz, ateamir salzijj

werden; — zak weiss, zakir weiss werden.

a'kal Kohle, a'kalur zu Kohle werdeu.

Bis hierher babe ich Bildungen und Formen besprochen, denen un-

zweifelhafte Nomina oder als Nomina fungirende Ausdrilcke zu Grande

liegen, und die nach deni Schema der pr&dikativen Aussage mit deni

Personalpronomen verbunden wenlen. Ehe ich nun diese verlasse und

zu den eigentlicheu absolute!! Yerben flbergehe. will ich die andern in

den Grammatikei! fur unser Zeitwort „sein u angegebenen AusdrGcke be-

sprechen. Ich bemerke im Voraus. daas keioer derselben im eigentlicheu

Sinne unserm Worte „sein* entspricht; sondern die einen fallen unter den

Nominalbegriff „gegoben, gesetzt, vorhanden*, die andern haben die b« i-

soudere Bedeutung „an einem bestimmten Orte sich befinden* oder „zu

einer bestimmten Zeit seinu
,
^geschehen". —

Zu den ersteren gehdrt das Maya an oder /an. Die nominate Natur

dieses Worts geht unzweifelhaft aus dem Gebrauch und der Konstruktiou

hervor:

yan cutz es ist ein Truthabu da, yan cuts ob es sind Truthflhner

da, yan en ich bin vorhanden.

yan-h'i thuf es war ein Kaninchen da, man hatte Kaninchen.

bin yanac kahlay ob teex (oder ti teeu} ihr werdet Aufzeichnungen

haben.

und so wird auch der lnfinitiv mit deni KoiiBonunten h oder t gebildet:

yanhaL yantal, antal, ental.

Aehnlich ist ohne Zweifel das entsprechende Ixil-Wort at aufzufassen

at ung-pua mein Geld ist da — ich habe Geld.

at-in tu vu-otzotz ich bin in ineinem liause.

Anders die im Quiche -Cakchiquel gebrauchteii Ausdrueke o'o od»*r

e'oh und ux.

Ersteres. welches wohl dem spater zu erwahnenden Maya-Wort caah,

cah verwandt ist. aber anders konstruirt wird. bedeutet „an einem be-

stimmten Orte sein*- und wird theils unpersOnlieh. theils persOnlich ge-

braucht. So im Qu iche:

co vinak pa ha es sind Leute im Hnuse.

in co r-u'c nu mam ich bin bei meinem Grossvater.

und im Cakchiquel von S. Juan Zacatepequez:

re ha x-coh-e chi k-acho er war in unserm Hause.

Aehnlich sagt man im Maya, aber mit anderer (nominaler) Konstruktiou

des Wortes cah:

in caah oder in caacah yetelo/j ich bin bei ihnen.
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Das Yerbuin ux entspricht vielleieht dem Maya uch-ul „gescheheii,

sich ereignen u
. In seinem Oebrauch kommt es vielfach der Verwendung

unseres Zeitwortes „8ein u
liahe. So gibt Brasseur's Qu'iche-Grammatik

die Beispiele:

in ux etamayoni ich bin der Weise,

in ta r-ahaual Mexico ux-inak daas ich Kaiser von Mexico gewesen

w&re. •

Und im Popol Vuh, wo es flheraus hftufig vorkonimt, lesen wir u. A.:

trim i c'ohe-ic ch-ux-ic gross wird euro Stellung sein,

are curi Hurakan-Tucur, xa hun-r-akan c'o uxic

das ist der Hurakan-Tucur, nur ein Bein das ist sein Wesen.

Und im Cakchiquel haben wir:

nak cat ux wer bist du?

in utz xqu-in ux ich gut werde sein,

utz xt-u*c Pedro Peter wird gut sein,

ix lo'k xqu-ur-ux chire Dios ihr werdet bei Gott geliebt sein.

Ich komnie nun zu den eigentlichen absoluten Yerben. Dieselben

sind theils urspriingliche, wurzelhafte Monosyllaba, in denen alle fOnf

Hauptvokale vertreten sind, und die ihrer Bedeutung nach sich auf k6rper-

liche Thatigkeiten, 5rtliche Lage, zeiiliche Veranderungen, Qberhaupt alle

liioglichen inueren und ausseren Zustande und Veranderungen eines Gegen-

standes beziehen.

Ich nenne im Maya:

han essen (=Ixil: chan) nac sich erheben,

uen schlafen em heruntersteigen,

dm sterben (= Qu'iehe: cam)

ok weinen oc eintreten,

lub fallen

und zahlreiche andere. hier und in den andern Sprachen.

Denen gegeuQber stehen die abgeleiteten Verba absoluta. —
Von sftmtliehen Stammen. die, mit Possessivprafixen versehen, zur Wieder-

gabe unserer transitiven Verben dienen, k5nnen mittels des Suffixes -n,

bezugsweise -an -en -in -on -un absolute Verba abgeleitet werdeu, dereu

Bedeutung ist „in der betreifenden Thatigkeit begriffen sein u „die be-

trefFende Th&tigkeit ausubeir.

So heisst im Maya:

oib „das Geschriebene u
, die Schrift; in oib-uh ich schrieb es,

rib-n-en oder rib-n-ah-en ich .schrieb d. h. ich flbte die Th&tigkeit

des Schreibeiis.

Kbeuso im Qu'iche und Cakchiquel:

t£ib die Schrift. tzibah etwas schreiben, tziban schreiben (allgeniein).

6*
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Ini Ixil ist dieses Absolutum der regelmftssige Uebergang, uin Aus-

driicke fflr Leute zu bilden, die etwas gewerbsm&ssig betreiben, z B.

:

fra(h) etwas f&rben, tzaonal der Farber; ~ loch helfen. io'chonal

die Hebamme,

avu-al das Gesate, die Saat, am-an-al der SSemann.

Im Quiche haben wir ausserdem eine Ableituug mittels des Suffixes

~ou (bei dem Wurzelinlaut a, e, », o) oder -u (bei Wurzelinlaut u). und es

werden von diesen Absoluten die Ausdriicke fflr den berufsmassigen Aus-

iiber einer Thatigkeit hergeleitet.

ban „gemacht werden" und „etwas machen 1

*, banou inacheii (all-

geinein), banol der SchSpfer,

muk „begraben werden 4
* und „Jemand begraben", mttku begraben

(allgemein), mukul der Totengraber.

Es liegt indes nahe anzunehmen, dass sowohl diese Verba, wie diese

Substantiva, aus den vorigeii mittels -n abgeleitoten durch Synalephe ent-

standen aind.

Statt eines einfachen passive!! oder transitiv verwendeten Stammes

kann ein ganzer passiver Ausdruck Urundlage dieser Yerbalbildung werden.

So entstehen im Maya Verba, die das Objekt inkorporiren, z. B.:

chuc clio es werden Ratten gefangen, man fftngt Ratten,

chuc ctio n-en oder chuc cho n-ah-en ieh fieug Ratten,

c/ia haa es wird Wasser geholt. man holt Wasser,

c/ia ha n en oder clia ha n-ah-en ich holte Wasser.

Schliesslich werden aus einfachen Substantiven. denen der Begriff

einer passiven Yerbalthatigkeit ursprflnglich fremd ist, mittels desselben

Suffixes Absoluta gebildet, dereu Bedeutung zu sein scheint „sich mit dem
betreff'endcn Gegenstande beschaftigen 4

*. So haben wir (im Maya):

al das Schwere, die Burde, das Kind der Frau, — al-anc-al ge-

bftren, al-nah-i sie gebar, bin al-n-ac sie wird gebaren,

eel das Ei — eel-anc-al Eier legen. eel-n-ah-i (der Vogel) legte Eier,

cicil das Zitternde, der Puis, cicilnac zitternd, eicil-anc-al zittern.

cicil-n-en, cicil-n-ah-en oder cicil-anc-ah-en ich zitterte.

tlion die Kniebeugung, t/ionocnoc niedergedriickt, traurig, t/ionancal

sich demuthigen, niedergedrfickt, traurig sein.

Als letzte Klasse bleiben die Passiva. Die Bildung deraelben will

icli im Anschluss an den folgenden Abschnitt besprechen. Hier bemerke

ich nnr, dass die Konjugation derselben, d. h. die Bildung von Personen

und von Temporibus. dieselbe ist wie die der Verba absoluta. und dass

die Grundzflge beider Konjugationen vollkommen in das Schema der pr&-

dikativen Aussage fallen, dass genau so, wie bei der pradikativen Aussage

das Personalpronomen in it dem Prftdikatsnomen verbunden wird, genau

so der absolute aktive oder der passive Verbalstamm mit dem Personal-
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pronomen zur Bildung dcr Personen des Yerbums 8ich verbindet. Da wir

es bei der pradikativen Aussage bestimmt, beim Yerbum passivum mit

grosser YVahrscheinlichkeit. mit nominalen Thematen zu thun haben. so

liegt die Yermuthung nahe, dass auch die absoluten Verbalthemata ihrem

"YVesen nach nominal aufzufaasen sind. — Es scheint rair indes, dass bei

diesem Zuriickgehen auf die Grundelemente der Sprache die Unter-

scheidung von Klassen, die fflr weiter entwickelte Bildungou von grosser

Bedeutung sind, uicht mehr recht anwendbar ist. Und ich begnilge mich

auf die Gleiihartigkeit ira Verbalten desjenigen, was man im eigentlichsten

Sinne als Yerbum bezeichnen darf, mit dem priidikativ konstruirten Nomen
hinzuweisen.

Zum Schluss bemerke ich noch, dass dieselben Silben pah, fah, chah,

oah, laah, die bei der pradikativen Aussage erwfthnt wurden als den Sinn

in bestiminter Weise modifizirende Infixe, in derselben Weise auch fflr

die eigentlichen Verba absoluta und die Yerba passiva verwendet werden.

So heisst:

cim-il sterben, cim-laah-al dass Alle sterben,

tib das Geschriebene, die Schrift, es wurde geschrieben, oib-laah-i

es wurde allgemein oder von Allen geschrieben.

Diese Silbe lah andert auch ihren Platz und wird dann geradezu mit

„Alle~ oder „in8gesammt" flbersetzt, z. B.:

ul-lah-ob oder lah ul-ob sie kamen Alle.

II. Das Yerbum tranHitivura.

Ich habe schou oben gesagt, dass den transitiven Yerbalausdriicken

nominale Themata zu Grunde liegen. denen die Possessiva prafigirt werden.

Es ist nun festzustellen, welcher Natur diese Nominalthemata sind. Suchen

wir behufs dessen nach anderen Fallen, in welchen dieselben Themata

Yerwendung finden. so seheu wir, dass eine grosse Zahl dioser Themata,

welche, mit den Posaessivprafixen versehen, transitive Yerbal-

auadracke ergeben, durch einfache Verbindung mit den Peraonal-

pronominibus, nach den Regeln der pradikativen Aussage vor-

genommen, zu passiven Yerbalausdrueken werden.

So haben wir im Quiche:

ca nu bak ich durchbohre etwas. qu-in bak ich werde durch bohrt,

ira Cakchiquel:

ti ka ya wir geben (setzen) etwas, .r-oh ya wir werden gegeben

(gesetzt),

im Maya:

in Izic-a/i ich gehorche Jeniandem, Inn in tzic-ic ich werde Jemand

gehorchen,

tzic-en mir wurde gehorcht.
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Allerdings macht sich das Verhftltuiss init voller Deutiichkeit nur bei

ilen wurzelhaften Thematon geltend, und auch bei diesen ist das Bestreben

nicht zu verkennen, neben dieselben andere erweiterte zu serzen, die dann

rait Vorliebe gebraucht werden und ausschliesslich fur die Bildung der

transitiven Verbalausdrflcke dienen. So haben wir im Qu'iche mit der-

selben oder nur leicht modifizirten, transitiven, aktiven Bedeutuug ver-

wendet die Themata:

bak, bakeh, bakUi, bakuh durchbohren,

rab, rabeh, rabih, rabuh auf F&den reiben,

wahrend zu passiven AusdrQcken neben den Wurzeln noch Erweiterungen

rait -t-ah Verwendung finden. So sagt man:

ban und banatah gemacht werden,

muk und mukutah begraben werden,

oder Erweiterungen mittelst eines dein ebengenannten Suffixe -ah -eh -ih

-oh -uh parallelen Pasaivsuffixes -ax -ex -ix -ox -ux; z. B.:

lo'k kaufon, gekauft werden
;

lokoh lieben, lo'kox geliebt werden.

Ira Maya wird das Vorhaltniss daduroh verdunkelt, dass einsilbige

vokaliscb auslautende Wurzeln bei der Bildung pasaiver Auedrttcke pin 6

einschieben. So heiset:

in oa oder in oa-aft ieh gab, aab-en ich wurde gegeben (gesetzt).

und ebenso fQgen mehrsilbige Wurzeln ira Pasaiv ein -ab ein:

incambezah ich unterricbtete ihn, catnbez-ab-en ich wurde unterrichtet.

Irainerliin kann man sich der Anschauung nicht verschliessen. dass

den transitiven und den passiven Verbalausdrflcken dieselbeu Noniinal-

theraata passiver Bedeutuug zu Grunde liegon, die zur Bildung der passiven

Ausdrueke nach den Kegel n der pr&dikativen Aussage rait dem Personal-

pronomen verbunden werden, zur Bildung der transitiven Ausdriicke mit

dem Possessivpriifixe versehen werden. Die Mayaphrasen

a cimzah in yum, a oibah uuh

heissen also eigentlich: „dein Getodteter ist mein Vater*4

, „dein Ge-

schriebenee ist das Buch w
. — Ausdrflcke, die allerdings dera Siun nach

vollkomineu dasselbc bedeuten wie unser „du hast meinen Vater ge-

tiidtet", „du hast das Buch geachriebeir.

DasBelbe ergibt die Betrachtung der Objektkonjugation , d. h. der-

jenigen Ausdrfieke. welche ein Personalpronouien als Objekt enthalten.

Dieselben werden in den verschiedenen Sprachen verschieden gegeben, je

nach den Regeln, die in der betreffenden Sprache hezflglich der pr&dika-

tiven Aussage gelten. Iramer aber lassen sie sich mit Leichtigkeit nach

diesen Regeln der pradikativen Aii9sage ableiteu, wofern man nur festhalt,

dass diese sogenannten transitiven Yerbalthemata niehts Aiuleres sind als

Nomina passiver Bedeutung.
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In denjeuigen Sprachen, welche das Personalpronomen suffigiren und

•Ian Subjekt nachstellen, wilrde nach diesem Gesetz erwartet werden miissen,

dass das Personalpronomen, welches das Objekt eines transitiven Verbal-

ausdrucks bildet, als Personalpronomen dem Verbalthema suffigirt wird.

So haben wir in der That im Maya:

in cimez ech (eig. ..mein Getddteter bist du u
) = ich habe dich

getfidtet,

yacunah in cah ech (eig. ,,inein gegenwartig oder dauernd Geliebter

bist da") = ich liebe dioh.

Kbenso im linperativ. Nur dass bier, weil die Aufforderung naturgemass

und selhstvorstfindlich an den Angeredoten geriehtet ist, das Possesaiv-

prafix der zweiten Person weggelassen wird, also:

tzieien oder tzicen [derjenige, dera (von dir) gehorcht werden soil,

bin ich] = gehorche mir.

tzicion oder tzictin [diejenigen, die (von dir) mit Gehorsam em-

pfungen werden sollen, sind wir] = gehorche una,

in der dritten Person steht naturlich das PoHsessivpr&fix

:

u cambez en [derjenige, der von ihm unterricbtet werden soil, das

bin ich] = er soli mich imterriehten.

In der Sprache der Ixil-lndianer haben wir dasselbe Gesetz, wie im

Imperativ deutlich erkennbar ist:

atzm-i [es werdo gesalzen (von dir)] =-- salze es.

pax-i |es werde zerbroehen (von dir)] — zerbrich es.

Nnr verlangen in diesen Sprachen haufig Begriffe ein direktes Objekt,

die wir mit einem indirekteti Objekt verbinden, z. B.:

a'ch-in [mir werde crzfthlt (von dir)] — erzahle mir. unterrichte inich,

bach-in [ich werde (von dir) mit etwas Eingewickeltem versehen|

= wickele es mir ein,

elza-in [mir werde weggenommen (von dir) J = nimm es mir weg.

Das Ixil hat aber die Eigenthfimlichkeit, dass, w&hrend transitive

Verbalausdrficke mit einer dritten Person als Objekt genau der Regel ent-

spreehend und in der Weise des Maya gebiblet werden konnen, z. B.:

nic ung-za chaon ich will essen,

vu oczah vu oczam ich zog mein Kleid an,

transitive Verbalausdrucke mit. einem personlichen Subjekt und einem

Personalpronomen als Objekt anscheinend nicht gebildet werden, sondern

dafttr unpersonliche odor genauer gesagt, possessivprafixlose Ausdrilcke

eintreten, die das Subjekt des transitiven Verbalausdruckes durch demon-

strative Voranstellung des Personalpronomen* suppliren, also:

in cat Hon <tx ich sah dich,

maiur cat. Hon in du sahst mich,

uvue cat Hon ex er sail euch.
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Solche Ausdriicke sehen ganz so aus, als ware, in der Weise unserer

Spracho, erst das Subjekt, dann eine transitive aktive Verbalform, dann

da« Objekt gesetzt. Und Stoll erklart diese Ausdrucke auch so. In

Wahrheit aber fallen auch diese Ausdriicke ganz in den Rahmen unseres

ttesetzes. Ware namlich ilon ein aktiver VerbalauBdruck, wie Stoll au-

nimmt, so konnte es nur das Verbum absolutum sein. Denn die Wurzel.

welche transitive Yerbalausdrflcke liefert. heisst //, das zeigt der Ver-

gleich mit den verwandton Sprachcn zur Evidenz; und -n ist eiu Suffix,

welches aus solchen Wurzeln absolute objektlose Verben roacht. — ein

Fall, der hier natflrlich ausgesehlossen ist. In Wahrheit ist ilon ein Parti-

cipium Perfect!, von einem passiven Nomen gebildet. vgl. z. B. Oakchiquel:

ban-on gethan, il-on gesehen, tzet-on gesehen.

Und die oben angefiihrteu Ausdrucke bedeuteu

:

it'll (oder „was mit-h betrift't"). der Gesehene warst du — ich sah diclt.

du (oder „was dich betrifft"), der Goseheite war ich = du sabst niich.

er (oder „\vas ihn betriflft"), die Gesehenen wart ihr = er sah euch.

Gehen wir nun zu den Sprachen fiber, welche in der pradikativen

Aussage das Personalpronomen prflfigiren, so lufissten wir, unserm Gesetz

geraass, hier das Personalpronomen. welches das Objokt eines transitiven

Verbalausdruekes bildet, ebenfalls als Personalpronomen dem mit Possessiv-

prftfix versehenen Yerbalausdruck prafigirt vorfinden. So ist es in der

That, und es ist nur zu notiren, dass wo die transitiven und die neutro-

passiven VerbalausdrQcke verschiedene Tempusprafixe habeu. die mit dem
Personalobjekt versehenen transitiven Verbalausdriicke dicselben Tempus-

prafixe erhalten wie die Neutropassiva — zum deutlichen Zeicheu. dass

die Objektkonjugation ganz in den Hahrnen der pradikativen Aussage

(mit dem Objekt unseres Transitivums als Subjekt) fallt.

So haben wir im Qu'iche:

ca ka lo'k-oh wir lieben (V. trans.), qu-i tik-oh ihr liebt (V. trans.),

k-oh lo'k-ou- wir werden geliebt, quit lo'k-oh ihr werdet geliebt.

qu'it ka lo'koh (eig. „ihr seid die von uns Ueliebten"*) = wir lieben

euch.

k-oh i lo'k-oh (eig. „wir sind die von euch Geliebteir) = ihr

liebt uns.

Ebenso im Oakchiquel:

ti ka tzet wir sehen (V. trans.). t-i t£et ihr seht (V. trans.).

k-oh tz'et wir werden gesehen, qu-ur tzet ihr werdet gesehen.

qu-ix ka tzet (eig. „ihr seid die von uns Gesehenen*) = wir sehen

euch,

k-oh x tzet (eig. .wir sind die von euch (Tesehenen*4

) = ihr

seht uns.

Digitized by Google



2. Das Konjugationssystem der Maya -Sprachen. 89

Die gleiche Koustruktion haben wir auch im Pokomam:

qu-in a lo'koh (eig. „ich bin der von dir Geliebte*) - du liebst iuich.

.c-in a lo'koh (eig. „ich war der von dir Geliebte*) = du liebtest

mich.

Die Maya-Sprachen besitzpn also transitive aktive Verben
in unserem Sinne nicht.

Sie kennen nnr Nomina mid absolute Verba, die einen Zustand des

Seins, eine Eigenschaft oder eine Thatigkeit bezeichnen, die als Priidikate

zu oinem Personalpronomen oder einer dritten Person als Subjekt kon-

struirt worden, aber kein direktes Objekt zu sich nehmen konnen.

Die Reziehung einer Thatigkeit auf ein Objekt wird entweder durcli

besondere YerhiUtnisswOrter (Nomina oder Partikeln), die unseren Prii-

positionen entsprechen, gegeben. Z. B. Maya:

man-en t-u cah-al ich habe sein Dorf passirt.

Und dabei konnen allerdings Ausdrucke zu Stande kommen. die voll-

staudig unsere transitiven Konstruktionen wiedergeben, z. B. Qu'iche:

Tiox .r-banou reck cah vleu (eig. „Gott ilbte Thfitigkeit aus in

Bezug auf Hinimel und Erdeu
) = (iott schuf Himmel und Erde.

Hier ist banou ein Yerbum absolutum, und r-eeh eig. „sein Besitz*4

.

d. h. „fur ihn". „mit Riieksicht auf sie
u

, „im Hinblick auf sie
u

.

Oder aber en treten, zur Wiedergabe unserer transitiven objekt-

Iwgleiteten Yerbalausdriicke, Nominalthemata passiver Bedeutung ein, die

in dor oben besprocbenen Weise durch das Possessivprafix, das ihnen an-

gefugt wird, denjenigen bezeichnen, von dem die Thatigkeit ausgeht (das

Subjekt unseres transitiven Ausdrucks), durch das nach den Regeln der

pradikativen Aussage als Subjekt zu ihnen konstruirte Personalpronomen

<oder Nomen substantivum) dagegen denjenigen, im Hinblick auf welchen

die Thatigkeit ausgeubt wird (d. h. da* Objekt unseros transitiven Aus-

drucks i.

Dement8prechend ist audi die Wortfolge nicht so, wie wir das in

unseren Sprachen gewohnt sind: 1. Subjekt. 2. Verbum, 3. Objekt. Sondem

«»s steht in donjenigeu Sprachen. welche das Personalpronomen (das Subjekt

der pradikativen Aussago) suffigiren. erst der mit dem Possessivprafix

versehene Verbalausdruck, unmittelbar darnach das Objekt und dann das

Subjekt unseres transitiven Verbalausdrucks, falls dasselbe nftmlich noch

durch ein besonderes Nomen substantivum oder Pronomen bezeichnet ist.

Also im Maya:

in cimez ech ich habe dich getodtet,

it cambezah Juan Pedro Peter hat den Johann gelehrt.

kin tun yaabil-e u kinil u tocic u col uinic

die Zeit (kinil), wo der Menseh {uinic) seine Pflanzung (col)

verbrennt [toe) ist der Soinmer.
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Wo anscheinend Abweichungen von dieser Regel vorliegen, da haben

wir es sicher mit Relativsatzen zu thun, wie in dem oben schon berflhrten

Fall der Verbalformen auf -/c und -c/':

Pedro cambezic Juan, Pedro cambezci Juan

Peter lehrt den Johann, Peter lehrte den .lohann,

die aber in Wahrheit bedeuten: „derjenige welcher Johann lehrt. ist

Peter" — „derjenige, welcher Johann gelehrt hat (von welchem Johann

gelehrt worden istj, ist Peter** — oder weon wir in der Chronik dos

Xakuk Pech lesen:

lae Lrkakuk kaba u oa in yum Hob die Ixkakuk genannte gab mein

Vater ihnen.

In denjenigen Spraehen, welche das Personalpronornen (das Subjekt

der pradikativen Anssage) prafigiren, steht erst das Objokt unseres tran-

aitiven Yerbalausdrucks, dann das mit dem Possessivprafix versehene

Verbalthema. So mit voller Deutlichkeit in den oben angefiihrten Bei-

spielen der Objektkonjugation und aueh in den ohne Tempusprftfix in it

dem Participium Perfecti gebildeten Ausdrucken. Oakchiquel:

yin a tz'et-on (eig. „ich bin dein Gesohener") = da hattest inieh

gesehen.

Wo das Subjekt oder Objekt unseres transitiven Ausdruck* ausserdem

noeh durch ein besonderea Nomen substantivum oder Pronomen ausge-

drfiekt wird. steht dies, sei es ein Subjekt oder Objekt. in der Kegel nach.

/.. B. Cakchiquel:

qu-i ru-lo'kok Padre (ich bin der von ihin Geliebte, von dem Pater)

= der Pater liebt mich.

Es kommen Falle vor. wo dieses auadrQcklich angegebene Subjekt

vorangestellt werden muss oder vorangestellt wird. Dann hat aber. nach

der Grammatik. statf des Trausitivum die absolute Verbalform einzu-

treten — unter Beibehaltung fihrigens des vorangestellten und durch ein

Personalpronornen bezeichneten Objokts. also:

nak x-at ban-o wer machte dieh? Dios x-i bano Gott niachte mich,

Pedro x-oh cnmiz-an Peter todtete uns.

Diese Formen sind sehr merkwurdig und scheinen einem das Konzept

vollstandig zu verrficken.

Ich meine aber, dass sie ahnlieh wie die Maya-Formen auf -ic parti-

cipial zu fassen sind, und zwar in dem Sinne:

wer ist der. durch den du gemacht worden hist? Gott ist der. durch

den ich gemacht worden bin.

Peter ist der. durch den wir getodtet worden sind.

Nnr auf diese Weise namlich lasst sioh erklaren, wie dieselben

Formen, die in den obigon beiden Beispielen anscheinend die Rolle eines

Verbum transitivum spielen. sonst ganz allgemein als Verba absoluta

gelten. Lasst man in den obigen partizipialen Ausdrucken die Subjekte
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weg, oder vielmehr setzt man an deren Stelle ein unbestimmtes Subjekt,

so erhiilt man:

nak x- bano (wer ist der, durch den etwaa gemacht wurde) = wer

tnachte. wer sehuf?

Dim x- bano <Gott ist der, durch den etwas geinaeht wurdo) = (iott

machte, Gott schuf.

Pedro x- camizan (Peter ist der. durch den etwas getiidtet wurde)

- Peter tfldtete.

Und solche Beispiele sprechen allcrdings sehr stark dafur. dass

auch die Verba absoluta, wie oben nchon angedeutet wurde, nominal zu

fassen gind.
i

Was nun die besprochenen. zur Wiedergabe unserer transitiven Verbal-

aiisdriicke dienenden passiven Nominalstamme betrifft, so sind dieselben

theils urspriingliche theils abgeleitete. Die ursprunglichen sind. wie

die wurzelhaften Verba absoluta, Monosyllaba. in denen alle ffinf Haupt-

vokale vertreten sind. z. B. Maya:

tal berfihrt werden,

ctiet gedreht werden,

oib geschrieben,

mol gesanimelt.

etiuc gelockert.

Mit dem Nominalsuffix U versehen, finden wir diese Wurzeln auch

in ihrer ursprunglichen Bedeutung in den Lexicis angegeben:

ctnic-U — Jo ofiojado",

wahrend sie fur sich alleiu, wegen ihrer Verwenduug zur Wiedergabe

unserer transitiven YerbalauadrQcke gewohnlich direkt mit einem Verbum

transitivum ubersetzt werden:

c/iuc, c/iuca/t — „afiojar lo tirante « ettirado*.

Von den abgeleiteten Stsimnieu haben wir oben schon die Er-

weiterungen der ursprunglich passiven Stiimine mittelst des Suffixes -ah

-eh -ih -oh -uh besprochen. Das eben daselhst erwiihute Suffix -ax -ex

-ix -ox -ux ist unserer Auffassung nach nicht nur eine parallele, sondern

eine hotnologe Bildung. Und beide sind eingefilhrt, tun die beiden Be-

deutungen, die in der ursprunglichen Wurzel neben eiuauder liegen, bezw.

die beiden Verwendungen, welche der Begrift' der ursprunglichen Wurzel

gestattet. zu scheiden.

Dieselben Suffixe werden indes auch verwandt, um aus neutralen

Thematen (Substantiven) zur Bildung transitiver Verbalauwdriicke ver-

wendbare passive Xoininalstamme zu sehaft'en. So im (Quiche:

ya Wasser (i/aar zu Wasser werden), ca nu ya-ah ich bewassere es.

atzam Salz (atzamir zu Salz werden), ca v-atzamih ich salze es,

a'kal Kohle {a'kalur zu Kohle worden}, ca v-akaluh ich verkohle es.
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Im Maya fehlt das Suffix -ax -ex -ix -ox -ux, und das erstere Suffix

ist nur in der Form -ah vorhanden. Ks wird auch uur in dem erzahlenden

Tempus (dem Haupttempus) gesetzt. und fehlt auch da bisweilen. Z. B. findeu

wir in der Chronik des Nakuk Pech dicht hintereinander:

lae Ixkakuk kaba u oa in yum tiob die Ixkakuk geuanute, niein

Vater «^ali sie ihnen,

lax u kaba .cc/iuplal u *ah tiob das so genannte Madchen gab er

ihnen.

Ableitung von nominalen Themateu mittelst des einfaehen Suffixes -ah

ist selten, doch kommt sie vor, z. B. von dem Infinitiv tzacal des absoluteu
i

Verbums tzac ..suction" finden wir in der Chronik des Nakuk Peeh die

Form gebildet:

ca ix u tzacl-ah-ob u Chic/ien Ytza und sie suchten die Stadt

Chic/ien Ytza.

Haufig ist dagegen diese Ableitung unter Hinzufttgung der Silben

(-in), can (oin), encun. Z. B.:

yaab vie! (yaab-hi es wurde viel), in yaab-cun-aJi ich verviel-

fftltigte es,

ku Heiligthura. Tempel, (kuyenhi er wurde heilig), in kuyencunah

ich heiligte es,

cul Baumstumpf, Sitz, (culht er setzte sich, wurde gesetzt), in culcinah

ich setzte fest, setzte ein.

Allen Spr&chen gemeiusam ist die Verwendung passiver, zur Wieder-

gabe transitiver Ausdriicke verwendbarer Themata mittelst der Konsonanten

t und z.

Zunachst haben wir im Tzeltal als gewohnliche Ableitungssilbe der

passiven Verbalstamme die Silbe ot, z. B.:

paz machen, paz-ot gemacht werden.

1m Maya werden mit t-ah Kompulsive gebildet, z. B.:

alcab Eile (alcab-n-i oder alcab-n-ah-i er eilte), in alcab-tah ich

machte ihn laufen,

chuuc Kohle (chuuc-hi er wurde zu Kohle), in chuuc-tah ich ver-

kohltc es.

cunan Hut, Schutz (cananni oder canannahi er war Hflter), in

canantah ich hutete es.

Im Quiche und Cakchiquel werden diese Themata in pradikativer

Weise konstruirt zur Bildung passiver Verbalausdriicke:

mah wegnehinen, mahtah weggenommen werden,

il sehen, Uitah gesehen werden,

muk begraben, mukutah begraben werden.

Doch kommt auch Verwendung derselbon zur Bildung transitiver

Verbalausdriicke vor. Brasseur fflhrt diese Falle in einem besonderen

Kapitel unter Ueberschrift Verba deponentia auf.
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Er nennt hier u. A.:

mez fegen, wischen — meztah etwas wegwischen, vergessen,

caz leben — c'aztah beleben,

wie man sieht, sind das Ableitungen nicht von transitiven td. h. zur

Wiedergabe transitiver Verbalausdrficke verwendeten), sondern von in-

transitiven. absoluten Thematen. Verwendet werden dieselben aber sowoh!

xur Bildung von passiven Ausdrflcken. wie zu der von transition Verbal-

ausdrficken. z. B.:

,r caztah u vach sein Oesicht wurde belebt,

x u c'aztah r-ib er belebte sieh, er wurde wieder lebendig.

Noeh haufiger ist die Ableitung solcher Themata mittelst dea Kon-

sonanten z. Z. B. im Maya:

dm sterben — cimzah todten,

bin gehen, ul kommen, tal ankommen — binzak, ufzah, talzah

bringen,

oc eintreten — oczah hineinbringen (z. B. den Samen in die Erdei.

aak frisch, grfln, feucht — aakezah. akzah befeuchten, bepissen.

Rbenso im Qu'iche und Cakchiquel:

cam sterben — camizah tddten,

oc eintreten — oquezah, oquizah hineinbringen.

el heraii8kommen — elezah herausbringen.

Bei vokalisch oder mit r auslautender Wurzel hit*r uuter Einschiebiing

eines /.*

pe kommen — petizah bringen,

var schlafen — vartizah einschlafern.

Auch von abgeleiteten Verbis absolutis gebildet:

nimar gross werden, wachsen — nimarizah erhohen, mit Stolz

erfullen,

poklakir zu Staub werden — poklahirizah zn Staub reduziren.

Im Maya findet auch hier wieder Einschiebung der Silben in und cun

statt, z. B.:

al der Sohn der Frau — alintah Jemand ala Sohn geb&ren,

aak frisch, grfln, feucht — aakcuntah
t

aakcunzah anfeuchten, bo-

sprengen,

alcab Eile — alcabantzah demand <»ilen mathen.

.

Das Infix-Aia wird in derselben Weiee, wie bei den Verbis absolutis

angewendet, um zu bezeichnen, dass etwa.s allgemein oder vollstandig

gemacht wird.

rib das (jesehriebene, die Schrift — rib-laa-nt-ah Alles der Heihe

nach auf8chreiben.
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III. Tempusbildung.

Wir sind von den nus gelftufigen Sprachen her gewdhnt, die Tempus-

diflerenz als etwas Wesentliches bei dein Yerbuni anzusehen. Doch schou

die genauere Betrachtung des indogermanischen Yerbuni zeigt, dass die

Grundforin des Verbnui durch das unbeetimmte Tempus, den Aorist, dar-

gestellt wird. Die zeitliche Differenzirung ist etwas Akzessorisehes und

komrat durch verschiedenartige Erweiterung der Stamme (vgl. die ueben

der Wurzelklusse aufgeftthrten acht Klaasen der Pr&sensst&mme des

Sanskrit) odor Kompositionen mit anderen Stammen zu Stande.

Dasselbe sehen wir im indianischen Yorbum. Das Yerbuni ist seiuem

Wesen nach zeitlos. Eine Zeitdiffereuz kommt durch verschiedene Par-

tikeln oder durch Verbindung mit anderen Verben zu Stande, spielt aber

bei Weiteni nicht die Rolle in der Sprache, die man nach den ausge-

fflhrten Konjugatiousschemateu der verschiedenen geistlichen Grammatikeu

verniuthen sollte. Und weil die Tempusditt'erenz etwas Unwesentliches

und Akzessorisehes ist, < Iarum finden wir audi gerade in der Tempus-

bildung die grossten Verschiedenheiten zwischen sonst ihrem Wesen nach

eng verwandten Sprachen.

In den Maya-Sprachen kann man, in Bezug auf Tempusbildung, einen

Unterschied machen zwischen der einfachen prftdikativen Aussage einer-

seits und dem Verbum absolutum oder passivum und der sogenannten

transitiven Yerbalkonstruktion andererseite.

Die einfache priidikative Aussage ist ihreni Wesen nach Priisens (oder

Aorist). Wenn sich ein Bcdflrfniss fQr zeitliche DifFerenzirung einstellt,

so macht sich dies geltend fur das Pr&teritum und das Futur.

Ich babe schon erwahnt, dass im Maya im Pr&teritum und, bei

vokalisch auslautendem Thema. auch im Futur, statt des einfachen Themas

ein durch den Konsonauten h erweitertes Thema eintritt, welchem das

prateritale / und das im Futur der absoluten Konjugation verwendete

Suffix -ac angefiigt werden.

bay en oder ben ich bin so wie . . .

bay hi en oder bay hen ieh war so wie . . .

bay ac en ich werde so sein wie . . .

Das Qu'iche und Cakchiquel helfen sich fur das Praterituiu durch ver-

schiedene Partikeln, oder es wird die dem Personalpronomen prafigirte

Partikel x gesetzt, die auch beim Yerbuni absolutum und passivum Ver-

wendung findet; dann muss aber ein eine adverbielle Bestimmung ent-

haltender Satz nachfolgen, z. H. Cakchiquel:

xin ute vi mahaniok cat id ich war gut, (die du kamst.

Das Futurum wird in diesen Sprachen gem mit Zuhilfenahme des

Zeitworts ux rgescheheii, werden, sein,
u gegeben, z. B. Cakchiquel:

in ufz .r qu-in u.c ich werde gut sein
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und im Popol-Vnh:

.rati varal ka hut/ubal, ka ta'kahal ch-uric hier furwahr werden

unsere Berge, unsere Ebenen sein.

Der eiufachen pr&dikativen Aussage reihen sich auch die oben be-

sproehenen versehiedenen Verba an, welche „an einem bestinimten Orte sein

oder sich befinden** bedeuten, in sofern namlich auch bei i linen dor ein-

fache mit deni Personalpronomen verbundcne Staram, ohne weitere Be-

stimmung, pr&sentische oder aoristische Bedeutung hat. So ini Qu'iche

und Oakchiquel:

in co, at c'o, are c'o ich bin, du bist, er ist,

in tt.c
y
at «a\ are ux, dasselbe.

Desgleichen einige andere, viel gebrauchte Zeitworter. Ira Ixil:

mat-in ich gehe,

ben-o wir geheu.

Die Maya-Wfirter ohel, nah und kati, die mit den Possessivprafixen

vorbunden und in prasentischer Weise gebraucht werden, das erstere im

Sinne von „ich weiss, du weisst u. s. w. a
. die letzton beiden im Sinne von

„ich will, ich wunsche u. 9. w." — sind sieher nichts als Nomina, die als

ErgSnzung ein Gerundium. einen Infinitiv oder abhangigeii Satz zu sich

nelmieii.

Bei den fibrigen Verbalausdrucken werdeu die Tempora dureh be-

stiinmte, pr&figirte Partikeln unterschieden, die sich am vollstandigsten im

Qu iche und in den verwandten Dialekten entwickelt haben.

Sie sind zum Theil etwas abweichend in den verachiedenen Personen

und sind auch hier und da andere in der absoluten und passiven Konju-

gation, als bei den transitiven Yerbalausdrilcken. Ich ftthre daher hier

vollstandige Paradigmen auf: 1

)

(Siehe die Uebereicht auf Seite 96 und 97.)

Die hier zusammengestellten Prafixe stehen — das iat unstreitig —
in. einer gewissen Verwandtschaftsbeziehuug zu eiuander mid ich meine,

dass man i linen einen demonstrativen Charakter zuschreiben muss, dass

man sie als Partikeln betrachten muss, die eine gewisse Akrualitat der

Handlung bezeichnen, die aber mit einer Tempusdifterenz urspriinglich

nichts zu thun haben und nur durch den Usus in der und der bestinimten

Sprache fur das und das bestimmte Tempus sich festgesetzt haben.

Fangen wir mit dem Prasens des Yerbum transitivum de« Cakchi(|uel

an, so haben wir dies t (ie) schon oben als Demonstrativpartikel in Ver-

bimiung mit dem Personalpronomen des Mnya crwahnt:

ten icli bin der — ich, teech du, toon wir.

1) [Die Uebersicht, die in der Originalabhandlung ^egeben war, ist liier durch

eine etwas erweiterte und anders geordnete ersciztj.
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Cakchlquel Cakchiquel

• Qu'iche und Zaoa- Kekcihi

Tz'otuhil tepequez

A. Verbum neutropasaivuin.

(effectivum) (durans)

PrSsens, 1. Sing. c c ng t n

(effectivura 2. „
<• c ng t

•

ntc

und durans) 3. „ ca ti nd ta na

1. Plur. k k nk t nic

2. , c c ng t nic

3. c c ng t nic
QUI -1

1. Sing. X X X X

2. . x X X X

3. ./ X X X

1. Plur. X X X X
•>

- X X X ./

3. , X X X

Futumiw 1 Kino* XC, C xc xc rh

2. „ XC, C xc xc ch

3. „ xch, ch xt xt chi

1. Plur. xk, k xk xk ch

•>
-• xc, c xc xc ch

3. xc, c xc xc ch

B. Verbum trail si ti rum.

PriLsens. 1. Sing. ca ti ni t, ta n, na

(efieotivum 2. „ <• t nd t

•

nic, n

und durans) 3. „ ' c t nd ti, ta na

1. Plur. ca ti ndi to, ta na

2. „ c f nd t nic

3. „ ca ti ndi t nic

PrSteritum. 1. Sing. xi xi u-i qui

2. „ X X X «•

3. „ x X X qui

t. Plur. X X i- qui

•> X X > c

3. „ X X X c

Futurum. 1. Sing. xchi, chi xtt xti ch

2. / xch, ch xt xt ch

3. xch, ch xt xt chi

1. Plur. xchi, chi xti xti cha

2. .. xch, ch xt xt ch

3. xchi, chi xti xtt ch
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2. Das KonjufrationssyBtem der Maya-8prachen. 97

Poko-
Ixil Mam Zotzil Tltltal Maya

A. Verbum neutropassivum.
(efTectivnm) (durans)

c in c n, nic tzwin ch

ti in « wiV' tzurn .J!

•m in in n. nic tzutn

k
•

tn c tzu tn k

ti in n tzum ch

out in c t Jl 7tlV tzutn ch #•
«4/

.C • ' # *

X ca< n
•

tx ir ca*

x •V ca« »

X irwwv rnfHit
•

Jt X cat

c a c JXC eft. rch

c a ti /a (tz) xtz

c'a in /a (tz
s xtz

/• rt L>V t* A. Li

/* Vfv I* ta tfly UCCtW

B.

la

Verbum trnnsitivum.
•

tnwww inwww 91 mV" tziLtYl. h ua

inWWW nWW M 7?//" v*0%Mtwww )/// /'/i

inwww www n nic
*

111 iftwww h
f f

•

n 71 ,/- ua ca

www www M Mir tzutn

cat WWW% t-t'V** C lah

.r Cat lah I lah

j:, ix ix ea* u t, t/a la
•

ix ca< M tA, iJaA lah

x X ca< U iaA /, faA

ir, x ix cat a i, i/a /a

c'a ra /a, <wc

c*a cA /a, fuc

c'a cA, c'a cAi /a, toe

c'a /a, toe

c'a cA /a, tuc

c a la, tuc
«

/<•/

Seler, (ie«wnm«lt« Abhandlungen I.
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Krster Absrhnitt: Sprachliclies.

Im Maya haben wir ausserdem die Ausdriicko te, tee, tei, teet „hier\

ti „dort* und t, ti, in, welchem Ixil t, iu und z, Qu iche. Cakchiqwel chi

entspricht, als Yerhaltnisspnrtikel (Proposition) den Ort, die Richtung.

deu Zweck und das Mittel bezeichnend. und auch ti als Konjunktiou im

Sinno von „wahrend, als" z. B. in der Chronik des Nakuk Pech.

ti yanob chuchi ca binon cil ob w&hrend sie dort waren, da gingoit

wir sie zu sehen.

In der obigen Liste erscheint das t niclit nur als Pr&fix des Prasens

des Cakchiquel Vorbum transitivum, sondern auch als Bestandtheil des

Futurprafixes dessclbcn Yerbums, sowio im Putur des Qu iche, denn ch

und t sind nahe verwandte Laute, ferner in der 3. Pers. Sing, des Prasens

des Verbuin neutropassivum des Cakchiquel und als Bestandtheil des Futur-

prafixes derselben Person im Cakchiquel und im (Qu iche. [Endlich auch

im Prftsens und Futur des Kekchi und einzelner Personen des Pokomara,

Pokonchi und des Mam]. Das n des Prasens [durans] des Pokomam.

Pokonchi [und des Kekchi] dilrfen wir wohl als lautliche Modifikation des t

auffassen, wozu die Zwischenstufe gegeben ist durch das ndi, welches

Stoll fflr das Prasens des Cakchiquel von S. Juan Zacatepequez angibt.

Schliesslich wird auch im Praterirum (Aorist) des Maya-Verbum absolutuin

in der ersten Person Singularis, zwar nicht regelmassig, aber bei einer

gewissen Anzahl von Verben ein t prafigirt:

t iub-en ich tiel, t hao-en ich wurde gepriigelt,

wie der Grammatiker Beltran bemerkt. „der Zierlichkoit und des besseren

Ycrstandnisses halber, damit sicli die Form vom Imperativ (luben) unter-

scheide." ')

Die Deinonstrativ- Partikel ti hat ihre Parallele in der Partikel ca,

von Lucie n Adam als Partikel der Aktualitiit bezeiehnet. Allerdin^a

wird die letztere Partikel im Maya ziemlich ausschliesslieh in relativein

Sinne gehraucht. doch thut dies der ursprunglichen Bedeutung derselben

als Demonstrativ keinon Abbruch. denn es fungiren in den Maya-Sprachen

allgemein die Domonstrativa als Kelativa. Wir tiuden die Partikel ca als

Konjunktiou in ausgedehntom Gebrauch und zwar in demselben Sinne.

wie oben das Beispiel fur ti gegeben ist.

Den Kompositionen:

ten, tech, toonx tees,

entsprechen die Kompositionen:

cen, cech, coon, ceeu;

nur dass sie nicht fitr sich allein in Hauptsiitzeu stohen, sondern als Relativa.

1) [Vgl. auch t pay en u etez />? ti ouloh,

„ich wurde gerufen, den Spaniern den Wor zu zeigen'*,

t bin <?« in cimez uacax,

„ich giong Rinder schlachten -
. (Beltran, p. :I3)].
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2. Das Konjugationssystem der Maya-Sprachco.

So finden wir iu dem alten Confiteor Deo, dessen Abfassung von Beltran

dem Fr. Juaii Coronel zugesehrieben wild:

ten, cen, ahzipil ich, der ich ein Sunder bin.

und in der Chronik des Nakuk Pech:

ten, cen in Nakuk Pech ich, der ich hier bin, ich Nakuk Pech.

Audi in der obigen Tabelle sehen wir das ca eine gleiche Rolle

spielen wie das ti. Im Prasens des Verbum transitivum hat das Cakchiquel

und das Tzutuhil das Prftfix ti, das nahe verwandte Qu'iche das Prftfix

ca. Im Prasens des Verbum neutropassivum haben beide Sprachen ca,

und in der dritten Person Singularis hat Cakchiquel wieder ti, wo Qu'iche

ebenfalls ca aufweist. Der zweite Bestandtheil des Futurprftfixes entspricht

wieder genau dem Prftfix des Prasens, nur dass das Qu'iche sich hier dem

Cakchiquel accommodirt und in der dritten Person Singularis auch ein ch

statt des c enthiilt. Und wenn wir in der ersten Person des Maya-Prate-

rituni, zwar nicht allgemein, aber doch sehr h&ufig ein t prftfigirt fanden,

so finden sich in der dritten Person Formen, die mit grosser Regel-

maissigkeit ein c prafigirt haben, z. B. die Form:

c~uch-i,

die in den Worterbiichern und Grammatiken als Adverbium aufgefiihrt ist,

mit der Bedeutung ..ehemals. vormals" und in dem Konjugationsschema

der Grammatiken zur Bildung des Tempus imperfectum dient, die aber in

Wahrheit nichts Anderes ist. als das Prateritum des Verbum uch-ul „ge-

schehen. werden, sein."

Beilaufig erwahne ich, dass die Vokale % und a nicht aussehliesslieh

in der Weise an t und c geknupft sind, wie es in den obigen Boispielen

und in den Verbal prftfixen orscheint, Umgekehrt finden wir im Quiche

und Cakchiquel ta ganz im Sinne der Maya-Konjunktion ca gebraucht und

im Maya finden wir ci in gerundivischen Konstruktionen, z. B.:

bal ci au oktic was ist das. was du beweinst?

wo Qu iche und Cakchiquel chi verwenden.

Bind nun aber ti (chi, ni) uud ca gleichberechtigte Partikeln, von

denen nur die eine von dieser, die andere von jener Sprache mehr bevor-

zugt werden, so werden wir auch in dem nic und cat des Ixil nichts Anderes

sohen konnen als Kompositionen dieser beiden Partikeln in umgekehrter

Reihenfolge. von denen die eine fur das Prasens, die andere fur das

Prateritum aussehliesslieh in Gobrauch gekommen ist, indem aus dem

gleichen urspranglichen Sinn der Aktualitftt, die eine zum BegrifFe des

_jetzf\ die andere zu dem des ..vormals" sich entwickelt hat.

Durfen wir aber weder dem ti noch dem ca eine ursprungliche prftsen-

tische Bedeutung beimessen, so liegt dieselbe Yermuthung nahe fflr das x,

das wir als Prateritalprafix sowohl im Qu'iche-Cakchiquel, wie im Pokomam

antreffeu. Und wir werden uns dann nicht weiter wundern, dass wir den-

selben Laut in denselben Sprachen auch als Bestandtheil des Futurprftfixes

7*
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100 Erster Abschnitt: Sprachlichee.

antreffeu. Eh fragt sich uun, was fflr eine Bedeutung wir diesem Prafix

beilegen mtissen, bezw. ob wir ihm eine ahnliche beilegen dflrfen, wie

den schon behandelten Prafixen.

Ich sehicke voraus, dass mieli verscbiedene Erscheinungen vermuthen

laseten, dass in den Maya-Sprachen die Laute h und x vikarirend auftreten.

So mu88te ich oben das Suffix -ax -ax -ix -ox ~ux, welches im Qu iche und

Cakchiquel Themata ffir passive Verbalkonstruktionen liefort. gleich-

berechtigt ansehon dem -ah -ah -ih -oh -uh, ein Suffix, das in denjenigen

Thematen erseheint. welche das Substrat transitiver Verbalausdrficke bilden.

Und fflr die analoge passivbildende Kraft des h und x fflhre ich noch die

beiden folgenden Beispiele an. Das Pokomam

:

nu zach ich verzeihe .lemandem, qu-in zach-hi mir wurde verziehen,

und lxil:

n-ung-ban ich mache etwas. cat ban-jci in icli wurde (gesund)

gemacht.

Die Maya-Partikel ixma\ xma „ohne* hat bedenkliche Aehnlichkeit

mit hmi in Ausdrflcken wie:

hma bat kin ein Geistlicher ohne Wissenschaft. ein ungclehrter

Geistlicher,

hma pet zuz oin Ungeschorener, ein Laienbruder ohne (rlatze.

Und so bin ich nicht abgeneigt. die (jreschlechtsprafixe uh- uud ix- ini

Sinne von „der" und „die" zu parallelisiren. — Lautlich ist ja ein soldier •

Uebergang durchaus nicht unerhort. Es ist eine bckannte Thatsache. dass

das heutige spanische Jota sich aus einem dein englischen sh entsprechenden

palatalen Zischlaut entwickelt hat.

Um uun zu der Frage zuriickzukehren, die uns hier augenblicklich

beschftftigt, so haben wir xa oder xi unter den eigentlicheu Demonstra-

tiven biaher noch nicht angetroffen. Wohl aber ist ha eiu bekanntes

Demonstrativ im Tzeltal und im Qu'iche und Cakchiquel.

Aber, irre ich nicht. so finden wir auch xa selbst im Qu'iche und

Cakchiquel in ausgedehnter Weise in einem Sinne gebraucht, den wir

nicht anders als einon demonstrativen bezeichnen k6nnen. Es ist dies

das xa, welches in den Worterbflchern gew6hnlich mit „uur~ -allein"

iibersetzt wird, das aber eigentlich weiter nichts als die Rolle einer Be-

kraftigungspartikel spielt. So im Popol Vuh, wo Hunahpu und Xbalanque

erklaren

:

ma habi ka bi, ,ea oh ub-om .ca pu oh tzarab-om pa tak huyub,

wir haben keinen Namen, wir jagen nur mit dem Blasrohr auf

den Bergen,

sea oh meba, ma habi nakila ech, at cahol,

wir siud Waisen, wir haben keiu Eigenthum, o Jungling,

jca chuti huyub ,va nima huyub koh bec
y
at cahoL

die kleinen und die grossen Berge durchstreifen wir, o J Angling.
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2. Das Konjugationssyytem der Maya-Sprachen. 101

In Komposition haben wir xax und xavi, die gewohnlich init „derselbo~

ubersetzt werden:

jfqx in vi, .vavi in vi ich bin derselbo, fttrwahr ich bin der,

und dies xavi wird gauz parallel dem mavi gebraucht, ersteres positive,

letzteres negative S&tze einleitend.

Also, um kurz meine Meinung zu sagen. ich halte das x, das als

Verbalprafix in der obigen Tabelle erscheint. fur nichts Anderes als die

Bekr&ftigungspartikel xa, die im Qu'iche und Cakchiqueh an Stelle des

im Maya gebriiuchlichen ca, mit Vorliebe in der Erzfthlung gebraucht

ward und daher sich in diesen Sprachen mit dem vorwiegend orz&hlenden

Tempus. dem Pr&teritum, verband.

Dans nun in diesen Sprachen, von den verschiedenen Demonstrativen

und Bekraftigungspartikeln. ca und ti fur das Prasens, x fur das Prateritum,

und eine Kombination von x mit ca und // fur das Futur in Aufuahmo

kam — ebenso wie im Ix.il zwei verschiedene Kombinationeu von oa und

ti fur das Prasens und das Pr&teritum gebr&uehlich wurden . erklart

sich leicht aus dem Differenzirungstrieb. der in jeder sieh entwickelnden

Sprache sich Geltung verschafft.

Filr die Futurbildung des Ixil gibt Stoll zwei Formen an, die eine

mittels des Prafixes la. Es liegt nahe, hier an die Maya-Partikel /a/, la,

die cin ontferuteres Denioustrativ darstellt. zu deuken und zu ilbersetzen:

la k'aban-in („dann betrinke ich mich u
) = ich werde mich he-

trinken.

In dein kurzen Abriss der Pokomam-Grammalik, welche Thomas Gage
der Erzahlung seiner Reiseergebnisse anfugt, finde ich die Futurform:

qu-in ra a-lo'koh du wirst mich lieben.

Ich glaube in dem ra, das hier neben der Aktualitatspartikel e ge-

braucht wird, das8elbe Demonstrativ wieder zu erkennen.

Eine zweite Futurform wird im Ixil nach Stoll mittelst der Partikel

tuc gebildet. Stoll briugt diese in Verbindung mit der Konjunktion tuc,

welche im Sinne von „uud u gebraucht wird, und erklart beide aus dem

Possossivprafix der dritten Person iu Verbindung mit dem Verh&ltnisswort

uc, welches dem Qu'iche uc, Cakchiquel tquin, Uspanteca i'quif, d. h. also

dem Maya icnal „mit u entsprache. Die Nebeneinanderstelluug des Ixil-

und des Qu'iche-Ausdruckes fflr die Zahl 101:

o'calal tuc ung-vual,

deal in'c Aun,

spricht ja auch sehr fur diese Erklaruug der Konjunktion tuc. Weun
wir aber Futurfonnen finden, wie:

in (uc ban-un,

so erscheint es doch richtigur, das tuc des Futurs mit den obigen Demon-

strativen t und c in Verbindung zu bringeu und auch hier zu fibersetzon:

„mein dann Thunu = Jch werde thun\
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Es bleiben nun nocli die Tempusformen des Maya zu besprechen.

Das Maya unterscheidet sich von den verwandten guatemaltekischen

Sprachen sehr bestimmt dadurch, dass die Tempuspriinxe in ihm nur eine

sehr unbedeutende Rolle spielen. I'm Prateritum treten, wie erwahnt, tlie

Prftfixe i und e auf. Das ist wichtig, weil es uns beweist, dass das Maya

der Mittel, welche in den anderen Spraclien sich Geltung verschafft haben,

nicht ganz entbehrt. Aber diese Prfifixe treten durehaus nicht bestimmt

und regelmassig auf. I'nd Priifixe. welche es gestatteu, die versehiedenen

Tempora zu unterscheiden, haben sich nicht herausgebildet. Diese Sprache

ist daher genothigt, zu anderen Aushulfsmitteln zu greifen, um die nuthige

Prazision in der Tempusbczeiihnung zu erreiehen, und sie tindet solche

in periphrastischen Konstruktionen.

Behufs der Bildung des Prasens verwendet das Maya den Nominal-

stamm cah, caah, der, pradikativ mit dem Persoualpronomen konstruirt,

„festgesetzt sein", „an einem Orte bleiben u bedeutet. offenbar ident mit

dem oben besprochenen Cakehiquel-Worte o'oh. So finden wir in der

Chronik des Nakuk Pech:

lai yax cah-ic-ob dort wo sie zuerst sich niederliessen,

lai ye tan chan-patun-e uac-ppel kab cah-an-ob-i,

sie blieben in Champoton sechs .lahre.

Als Xomen wird das Wort allgemein im Sinne von .,Dorf*\ „An-

siedelungu gebraucht. Wird das Wort mit dem Possessivprafix verseheu,

so geht aus der Grundbedeutuug „gesetzt werden", „gemacht werden u die

andere „sich befinden*, „sich vorhalten u hervor, z. B.:

bahux u caah wie gross ist sein Verhalten? = wie gross ist er?

bit a caah wie ist dein Befinden?

Aehnlich wie im Ixil aus dem Begriff ban, banxi „gomaeht werdeu*

der andere „gesund gemacht werden", „Befinden~, .Xiesundheit* hervor-

gelit. — Dieser solbe mit dem Possessivprafix versehene Stamm gibt,

in Verbindung mit den die Grundlage der Verbalausdriicke liefernden

Nominibus, bezw. mit den zu Nominibus erweiterten Verben. Ausdriicke.

die in umschreibendem Sinne fur dieses Prasens gebraucht werden kdnnen,

indem aus der Grundbedeutuug „es wird von mir gemacht 1

*, „es wird von

dir gemacht" u. s. w. die andere „ieh time es", „du thust es" u. s. w.

hervorgeht. — Dabei werden, wie erwahnt, wo den Yerbalausdrucken

nominale Themata zu Grunde liegen, dieselben direkt verwendet. z. B.:

rib das Ge8chriebene, die Schrift, rib-n-en ich schrieb,

rib in cah Schrift wird von mir gemacht, ich mnche Schrift = ich

schreibe,

tzicen mir wurde gehorcht, in izic-ah ich gehorchte ihm,

tzic in cah ich gehorche ihm,

canan Obhut, in canuntah ich hiitete es,
*

canan in cah ich hute es.
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2. Das Konjugationssystem der Maya-Sprachcn. 103

Wo aber da.s Thema verbalo oder aktive Bedeutung hat, wie bei den

absoluten Verben, da muss von demselheu erst die nominale bezw. Relativ-

satzform. der Itifinitiv, gebildet werdeii:

nac-en ich orhob mich, nac-al in cah ich erhebe mieh,

t lub-en ich fie), lub-ul in cah ieh falle,

desgleichen beim Verbum passivum:

tzic-en mir wurde gehorcht.

tzic-il in call (dem gehorcht wird das bin ich) = mir wird gehorcht,

und auf diese Weiso wird in einfaeher und seharfer Art ein Uutersehied

hergestellt gegenuber den angefiihrten Formen, die wir mit dem Praaeus

eines Verbum transitivum ubersetzon.

Ieh bin in diesen Angaben der alten Autoritat des P. (.iabriel.de

Buenaventura gefolgt. Sein juugerer Kollege, der P. Beltran, lasst

die eben besproehene Form des Priisens uur filr die Verba ueutropassiva

gelten, wShrend er fur die Verba transitiva eine Form angibt, die sieh,

wie ich das spater noch eingeliend erweisen werde, als eine Umschreibung

mittels eines Gerundium oder Relativsat-zes ergibt und daher auch von

P. Gabriel fiir Relativsfttze] vorgeschrieben wird. Das ist die Bildung

mittels des Suffixes -ic.

ten cambezic, ten tzicic. ten canantic ich lehre ihn, ich gehorche

ihm, ich hiite es (eig. ich bin der, welcher ihn lehrt. welcher

ihm gehorcht, welcher es hiltet,

but ci au oktic (oder bal lie au oktic) was ist das was du beweinst?

in keban ci in uoktic meine Sfindo ist es, die ich beweine.

Beilaufig erwiihne ich, dass diese beiden Formon durchaus uicht

immer in streng prasentischem Sinne gebraucht werden. So finden wir

in der Chronik des Nakuk Pech, mitten in der Erz&hluug vergangener

Dinge. den Satz:

talel u caJi-ob ti cahtal Ich can zi hoo

sie (die Spanier) kamen in don Distrikt (von) jMerida.

Ich gehe weiter zum Futurum. Dasselbe wird im Maya mit dem

Zeitworte bin .gehen" umschrieben. Auch im Qu'iche werden fnturischo

Formen mittels des Zeitwortes pe „gehen* gebildet, z. B.:

c-u pe nu lokoh Tio.r (worth es geht, dass von mir (Jott geliebt

wird) = es wird sein, dass Gott von mir geliebt wird — ich

werde Gott lieben.

Man mttchte zun&chst vermuthen, dass eine ahnliehe Konstruktion

auch in der Futurbildung deB Maya vorliegt. Dem scheint hides nicht so

zu sein. Denn die Futurbildung des Maya hat die Eigenthumlichkeit,

dass hier mit dem Zeitworte bin ^gehen" die Fonnen des Jmperativs ver-

bunden sind. Das wflrde nun auch wiederum an sich nicht wunderbar
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sein, da das Futurum leicht imperativisehen Sinn erh&lt. Aber die Formen

des Imporativ weisen. wenigstens in jeder (iruppe, ilbereinstimmende Zfige

auf, wahrend das Futur verschiedcn gebildet wird nnd nur im Maya die

eben angefGhrte Eigenthiimlichkeit zeigt. Icb nehme daher an, dass um-

gekehrt der Iniperativ das Prius ist, und so ergibt sich die Nothweudig-

keit, zunachst mit dem Iniperativ ins Reine zu kommen.

Die Imperativbildung ist eine verschiedene in der Konjugation, welche

unsere transit!ven Verbalausdrucke wiedergibt, und in der Konjugation

der Neutropassiva.

In der ersten finden wir den Iniperativ gebildet theils durcb das

uackte Tbenia (obne Suffix -ah). So bei den Thematen, die mittels des

Koii8onanten z von iutransitiven Thematen sich ableiten:

cambez lebre ihn, ocez H mazcdb wirf ilin ins Oefangniss,

u cambez or soli ihn lehren.

Und dasselbe nackte Thema erscheint danu audi im Futur:

bin in cambez ieh werde ihn lehren.

Oder das Thema erhalt das Suffix -i -4 -i -6 -u. So nach P. Gabriel

bei den einsilbigen Wurzeln. wie tal, tzic, mol, und der Vokal des Suffixes

richtet sich nach dem Wurzelvokal:

tald beruhre es, tzici gehorche ihm. mold sainmle es.

In den entsprechenden Futurformen finden wir hier nicht die eben-

genannteu. sondern die Suffixe -ab -eb -ib -ob -ub, aber ebenfalls betont:

bin in talab ich werde es bertihren, bin in tzicib icb werde ihm

gehorchen, bin in molob ich werde es sammeln.

Da aber sonst allgemein in dieser Sprache der Iniperativ mit dem
Futur ubereinstimmt. so bin ich geneigt, die letzteren Fornien als die

ursprunglichen zu betrachten und das Imperativsuffix aus dem Futursuffix

durch Abfall des Kndkonsonanten entstanden zu den ken. Der Yorgang

stand e in den Maya- Spracbeu durchaus nicht vereinzelt da. So ist z. B.

fast regelmassig im Cakchiquel das auslautende b dew verwandten Qiriehe

abgeatossen. z. B.:

huyub, huyu Berg, vib, vi mich selbst.

Oder aber, Imperativ und Futur haben daw Suffix So bei den

von Nominibu» oder lntransitivis mittels des Konsonanten i abgcleiteten

Stammcu, z. B.:

canante hike es, bin in canante ich werde es huten.

P. Beltran schroibt dieBe Art der Imperativbildung auch den Verben

der vorigeu Klasse zu, indem er auf die Imperative der Objektkonjugation.

die den auslautenden Vokal elidiren, verweist, wie:

tzicen gehorche mir, tzicdb gehorche ihnen.

und die dooh nicht au»

tzici &n, tzici ob
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entstanden sein konnten. — Ich halte das -6 bei den einsilbigen Wurzeln

fflr eine Ausdehnung des -6 der mehrsilbigen Stamme auf die einsilbigen,

und dieses -6 der mehrsilbigen Stamme selbst, nach Analogie der vorigen

Klasse, aus einem ursprunglichen -a6 entstanden.

Die Imperative der anderen das Personalpronomen (Subjekt der prii-

dikativen Aussage) suffigirenden Sprachen schliesseu sich den obigen

Klassen an. — So wird im Tzeltal der Imperativ des [transitiven] Zeit-

wortes paz „machen u
, welches in dem kurzen Abriss der Grammatik, den

Brasseur gibt, als Paradigma fungirt, durch Anhangung des Suffixes -d

gebildet [das im Zo'tzil mit dunklerer Klangfarbe als -6 ausgesprochen

wird].

Im Ixil ist nach den Beispielen. die Stoll gibt, nicht zu erkennen,

ob Suffixe angehangt werden, da alle mit einem Pronominalobjekt ver-

sehen sind mid vor diesem, wie wir im Maya gesehen habeu, das vokalische

Suffix abgestossen wird. Doch ist en immerhin moglich, dass das i, welcjies

wir bei niehrereu der Beispiele angehangt finden, und das Stoll als das

Objekt „es u
auffasst, dem Suffix -e des Maya zu vergleichen ware.

Die das Persoiialpronomen prafigirenden Sprachen verweuden ein

TempusprSfix. und zwar Cakchiquel ti, Qu'iche und Pokomam chi-; uud

zwar tritt bei mehrsilbigen Stammen kein Suffix weiter an. z. B. Qu'iche:

ch-a meztah nu varabal fege niein Schlafzimmer,

hdchstens die optative Partikel ta oder tah, z. B. Qu'iche:

ch-a b'koh tah dass du ihn liebst, Hebe ihn!

Kinsilbige Stamme nehmen das Suffix -a -o -u an, uud zwar -o bt*i

dem Wurzelvokal a, e, i, -o bei dem Wurzelvokal o. -u bei dem Wurzel-

vokal u, z. B. Cakchiquel und Qu'iche:

t-a ban-d thu es, ch-ac ila sehau es.

t-a tzet-a sieh es,

t-a quird binde es los,

t-a lo'kd kaufe es, ch-a voro bohre es.

t-a chup-u quetsche es,

und in der dritteu Person, Qu'iche:

ch-u chapd ri che er soil den Stock nehmen,

chi qui vord ri che sie sollen das JIolz durchbohren.

Fflr den Imperativ der Neutropassiva haben die das Personalpronomen

suffigirenden Sprachen besondere Formen fflr die zweite und fflr die

dritte Person; das Tzeltal ausserdem noch eine besondere Form fur die

erste Person.

Die erste Person des Imperativs hat im Tzeltal die besondere

Endung -van.

paz-uun ich soil machen. paz-uan tic wir sollen machen.
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Dip zweite Person hat im Tzeltal die Endiing -**>, i» den anderen

Sprachen -mi. — Also Tzeltal:

puz-dn mach! paz-dn k maeht!

Im Maya:

nac-m steh auf! cim-<>?i stirb! nac-«?« <v- stent auf!

iatao sei ein Oazike!

cu.r faA-^n lebe!

rib n-en schreib!

Im Fxil ebenso:

tzib-en schreib! el-en geh hinaus! lacben erhebe dich!

cox-eb-en lege dich nieder.

Die dritte Person hat im Maya die Kndung -ac -ec -ic -oc -ue, im

Tzeltal die Endung -uc.

Also Maya:

nacac er soil aufstehen, emec er 8oll heninter komnipii, lubuc er

soli fallen,

und im Tzeltal:

paz-uc er soil maihen.

In den Spraeheu, welehe das Personalpronomen prafigiren. wird aueh

hier wieder ein Tempusprafix gesetzt. und zwar im Qu'iche ca-, im Cak-

ehiqucl H-, im Pokomam f/- oder chi-, und fakultativ tritt ein Suffix -oc

(im Pokomam -0) ein, da* im Passiv des (Qu'iche naeh der Grammatik

obligatoriseh ist. — Also Quiche:

c-at el oder c-at el ul-oc geh hinaus!

c-at lo'kox-oc werde geliebt!

Im Cakchiquel:

t-a ban-oc thue!

Im Pokomam:

/* vi (chi vi) oder H-v-o (chi-v-o) sei!

Fragen wir nun, was diese verschiedenen linperativformeii ihrom

Wesen nach bedeuten, so wollen wir ausgehen von der Form 1 des Maya-

Verbum transitivum:

cambez Pedro lehro den Peter,

u cambez Pedro Juan Johann soil den Peter lehren.

Der Fall liegt hier in den Maya-Spracben ganz anders als wo iu

indogermanischen Sprachen ein sogenannter reiner Stamru als Imperativ

fungirt. Denn, wie oben auseinandergesetzt, sind ja diese St&mme gar

keine Verbalstamme, sondern Themata nominaler und passiver Bedeutung,

unil die oben angefflhrten zwei Beispiele miissen wortlich Obersetzt werden:

gelehrt Peter,

von ihm gelehrt Peter, (namlich von) Johann.
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Diese AaadrQcke sind also reine Partizipialkonstruktionen. durehaus

vergleichbar Konstruktionen, wie:

cimci in naa nachdem meine Mutter gestorhen war.

nur das» in letzterem Fallo die Art, wie die Partizipialkonstruktion auf-

gelost werden muss, vorgezeichnet ist dureh das Suffix c/-, welches aus-

schliesslich die Yergangenheit bezeichnet, wahrend in den oben ange-

fflbrtcn zwei Beispielen die rielitige Art der Auflosung erst hineingetragen

werden muss:

auf dass Peter (von dir) gelohrt werde.

auf dass Peter von ihm gelelirt werde, von .loliann.

Die ubrigen Fonnen des linperativs des Maya-Verbum transitivum

haben, wie ich oben aufflhrte, wahrscheinlicherweise ihre Grundform in

den mit Suffix -ab ~eb -ib -ob -ub, bezw. [-eb\ 9, versehenen Fornien des

v uturs.

Der Konsonant b spiflt im Maya als Suffix eine doppelte Kolle. —
Kinmal findeu wir ihn, wie schon oben einmal erwfthnt, zur Bildung

partizipialer passive r Ausdrftcke verwendet. So finden wir in der Chronik

des Nakuk Pech die S&tze:

ca tah culcint-ab en und ich wurde eingesetzt,

ca u- uy-ab-i u tfian-ob tutuen batob-ob und es wurde gehort ilir

(der Spanier) Gebot von den Hauptlingen,

ca tal katunt-ab-il-ob tumen Cucul-ob und es kam ilir Angegriffen-

werden durch die Leute von Cupul.

Eine andere ausgedehnte und eigenthfunliclie Verwendung hat der

Konsonant zur Bildung instrumentaler Ausdrucko. — So werden im

Qu'iehe und Cakchiquel mittels infigirten 6's Verba instrumentalia gebildet:

camizah tddten, camizabeh mit etwas tftdten,

camizax getodtet werden, camizabe.v mit etwas getodtet werden.

z. B. hun abah ch-in camizabeh cae tziqiiin ein Stein urn damit

diesen Vogel zu todten,

hun abah chuve chi camizabex rech vae tziquin ein Stein, dass damit

dieser Yogel getodtet werde.

Im Maya werden mittels dieses Konaonanteu von Verbalstamnnm

Nomina gebildet, die das Instrument bezeichnen, womit die Ilandlung au»-

geffihrt wird, z. B.:

bah nageln, bahab (womit man nagelt), der Hammer,

coh klopfen, cohob (womit man klopft). Schlagel, Hammer,

fom stechen (z. B. mit der Lanze), lomob mazcdb Meissel (eiserner).

hee offnen, heeb Schlflssel,

MttV essen, uiileb che (das Holz auf deni man isst), der Speisetiseli.

chuy hochheben, aufhangen, chuyeb cimen Todtenbahre.
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Aehnlich im Qu'iche und Cakchiquel, nur dass das Wort noch mit

dem Nominal- (Partizipial-) Suffix versehen wird:

tziz naheu, tzizbal Nahnadel,

tzapih schliessen, teapibal Schlflssel.

eta messen. etabal Waage,

cay verkaufeu, c'aibal (wo man verkauft), Marktplatz,

mid genau ebenso im Ixil:

echa messen, echabal Maass.

Jay verkaufen, caibal Marktplatz.

Und in sammtlieheii geuannten Spracbeu werden in dereelben Wei^e

partizipiale Ausdrflcke gebildet. die den Sinn fines Finalsatzes haben,

so im Maya:

itchebal, uchbal auf dass es sich ereignet, damit es geschehe,

welcbe Form geradezu als Finalpartikel fungirt.

Die Doppelbedeutung des b, einmal als Passiv-, das audere Mai als

Instrumental-Final-Suflfix, springt auch klar in die Augeu, wenn man die

Bedeutung der beidcn Maya-Suffixe -6/7 und -bwi verfolgt. — Bei deu

mit dem ersteren Suffix gebildeten Partizipien ist in dem Lexikon von
-

Perez rogelmassig die Bedeutung angegeben, „was getban worden ist
tt

oder „was getban werden soil". — Und aucb mit dem Suffix -ben finden

wir oinerseits:

cFtacben ausgcrodet,

atan ben mit einer Frau versoheii, ichamben mit einem Mann ver-

sehen = verhoirnthet (das ersto vora Mann, das zweite von der

Frau gesagt).

audererseits eine ganze Zahl von Partizipien von der Bedeutung des

lateinischen sogenannten Participium Futuri Passivi. z. B.

:

cfiaben aunehmbar. cuchben tragbar (eine Last), ilaben sichtbar,

ii. A. m.

Aus der Ictzton Bedeutung entspriugt es wobl auch. dass das Suffix

-6/7 oder -fz/7 in Verbindung mit Verwandtschaftsbezeichnungen und andereu

Nominibus gebraucht wird. um eine iinbestimmte Posaessivbeziehung zuni

Ausdruck zu bringen:

yum bil (dor Vater sein kann) = Jeniandes Yator,

Hal bil (was Eigenthum sein kann. was als Eigentlium betrachtet

werden muss) = Jemandes Eigenthum.

Wir haben oben angegeben, dass das Suffix -e — vielleiebt entstanden

aus einem [-•£] — im Futur und Jmperativ mehrsilbiger Stamme die

gleicbe Rolle spielt wie das Suffix -ab -eb -ib -«6 -ub bei einsilbigeu

St&mmen. Damit stimmt es wobl zusammen, dass wir das Suffix -«/ im

Qu'iche dieselbe Rolle spielou sebeu. wie im Maya das 'bit, d. h. die des

lafeinisehen Participium Futuri Passivi:

bak-el der durchbohrt werden kann oder durchbolirt werden soil,
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and dans im Ixil das Suffix -•/, ganz wie das Suffix ~ba/ gebraucht wird,

um Nomina instrunienti zu bilden, z. B.:

muh verbergen, begraben, muhel wo man sich oder etwas verbirgt.

der Winkel; mol sammeln, molel der Haufe.

Gehen wir nun zuruck zu der Frage, die uns hier besch&ftigt, so

meine ich. es unterliegt keinem Zweifel, dass der linperativ

tzic-en,

mogen wir uns denselben nun mit P. Gabriel aiiH einem tzici-en ent-

standen denken und dies auf eine Grundform tzicib-en zurilckfuhren, oder

rnogeu wir mit P. Beltran ein besonderes, aber dem -ab -9b -ib ~ob -nb

gleichberechtigtes Suffix in der Form annehmen, — in der Weise einer

pradikativen Aussage oder einer Partizipialkonstniktion iibersetzt werden

muss mit:

ich bin der, dem (von <lir) Gehorsam geleistet werden soli,

oder: — auf dass mir (von dir) Gehorsam geleistet werde,

eine Uebersetzung, die vollstandig mit der fibereinstimmt, welehe sich uns

oben fur das cambez Pedro ergab, nur dass eben hier die Art wie die

Partizipialkoustruktion aufgelost werden muss, dureh die Natur des

Suffixes genau vorgcsehrieben ist.

Ebenso begreift sich die Form der Futurbilduug ohne Sehwierigkeit:

bin in cambez es geht (es ist im Werk, es wird soinl, dass von

mir gelehrt wird = ich werde ihn lehren,

bin in tzicib (P. Gabriel) oder bin in tzice (P. Beltran),

es geht (es ist im Werk, es wird sein), dass von mir (iehorsam

geleistet wird = ich werde ihm gehorchen.

Und wir sehen, dass im Grunde also doch die Maya-Futurbildung mit

den mittels des Zeitwortes pe „gehen ,k gebildeten und gleiohfalls futurisehen

Sinn ergebenden Qu iehe-Ausdrilcken, von denen wir oben ein Beispiel

jregeben haben, ident ist.

F4r die Richtigkeit meiner Auffassung von dor Natur der Formen,

die im Futur des Maya mit dem Zeitworte bin „gehen u vorbunden sind.

fflhre ich noch an, dass, wo im Maya, nach Zeitwftrtern des Gehens, die

eben beaprochenen Futur-Formen nicht angewendet werden, die Partikel

ii, welche die Richtung oder den Zweck und das Mittel bezeichnet, ein-

mtreten hat, z. B.:

tal in cah in to-ib ex ich komme euch zu besuchen,

bmi ti xtmbal er ging spazieren.

Ich gehe weiter zum Verbum neutropassivum. Die Form des Impe-

rativs desselben, die uns hier zunachst interessirt, ist die der dritten Person

Iniperativi. Es ist diejenige, die audi in subjunktiven Verbinduugen ge-

braucht wird und die bei der Bildung des Futurs verwendet wird. Die

Endung derselben ist im Maya -«c -ec -ic -oc -uct im Tzeltal -ue. Im
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lxil finde ich diese Form nicht besonders angegeben. Ks fragt sich uun.

was fur eine Bedeutung wir diesem Suffixe zuschreiben inflssen.

In Verbindung mit dor Silbo -bal finden wir das Suffix bei den

passiven Nominalstammen, die zur Bildung transitiver Yerbalausdriicke

dienen, und bei intransitiven Theinaten zur Bildung von Partizipien Perfecti

verwendet z. B.:

naaz-al sich nahern. noo-ak nahe bringen, naoac bal was nahe

gebraeht ist,

lub fallen, lubuc bal was gefallen ist.

Di««se Ausdnicke sind vollstandig ident mit anderen, die mittels des

Nominalsuffixes voni Participium Perfecti abgeleitet sind, z. B.:

lub-ul (luub-idj fallen, lubul gefallen. [lubul il] lublil was gefallen ist.

In anderen Yerbindungen hat dieses Suffix mehr die Bedeutung eines

Participii Pr&gentis. So werden. wie oben angegeben, mittels des Konso-

imnten -n von Nominibus intransitive Verbaltliemata abgeleitet.

Tritt an diese das Suffix -ac an, so entstehen adjektiviseh verwend-

bare Nomina, dercn Bedeutung ist: „sieh so und so verhaltend, wie das

urspriinglicbe Nomeii angibt**, z. B.:

aak das Frische, (iriine, Feuchte. aahmc frisch, griin, feucht,

cicil der Puis, cicilnac zitternd.

Oder aber, es tritt an das ursprtingliche iNominal- oder intransitive

Verbaltbema erst das Suffix -ac -ec -ic -oc -uc und dann noch n mit dem

Suffix -ac. So entstehen Nomina von der Bedeutung der vorigen. nur

mit etwas intensiver Nebenbedeutung; z. B.:

al das Schwere, alacnac schwer,

kin Zeit, kinicnac rechtzeitig,

tul-ul voll sein. tulucnac bis zum Kaude voll.

Dass also diesem Suffix, wie dem Suffix des Imperativs und Futurs

des Yerbum transiti vuiii. eine partizipinle Bedeutung innewohnt, wird man
nicht bestreiten konnen. nur dass hier nicht, wie bei jenem, in der Form
des Partizip uuraittelbar eine Instrumental- oder Fiualsatzbeziehung gegeben

ist. — Letzteres ist iibrigeus entbehrlich. Denn die dritte Person des

Imperativs wird kaum jemals so, wie sie in den Grammatiken angegeben

ist, fflr sich allein, sondern stets mit irgend einer exhortativen oder optativen

Partikel gebraucht werden. Wo diese Formen einen Subjunktiv darstellen,

ist die besondere Art der Subjunktion durch die subjunktive Konjunktion

gegeben. Und das periphrastisehe Futur erklart sich einfach unter Zu-

grundelegung der partizipialen Bedeutung dieser Formen:

bin naoac en es geht (wird sein) sich erhobend ich

d. h. es ist im BegrifT. sich zu erheben, ich = ich werde mich

erheben.
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Ka bleibt nun noch die zweite Person des Iinperativs der Verba neu-

tropassiva zu besprechen. Wenn irgend eine Imperativforni Anspruch

darauf hat. als sui generis betraehtet zu werdeu, so ist es diese. Deim

sie kelirt in keiner subjunktivischen oder futurischen Verbindung wieder.

Zieht man aber die sonst allgemeine Verwendung participialer Forinen

fur iinperativiache und futurische Zwecke in Betracht, so fuhlt man sich

doch veranlasst, nach dent etwaigen anderweitigen (iebrauch den Suffixes

dieser Person sieh umzusehon. Und da ist oa denn doch auffallend, dass

gcrade das Suffix -en -an ganz allgemein iiblich ist zur Bildung des Parti-

cipii Perfecti. — lm Maya sind allerdings die einfachen mit Suffix -en

versehetieu Fonnen selten, doch finden wir z. B.:

cim-il sterben, gestorben, todt.

I'm so haufiger sind Formen, wo hinter der Wurzel in it Suffix -en

die Wurzel noch einmal wiederholt wird. Die Bedeutung ist ebenfalls

die eines Partieipii Perfecti. allerdings moist mit kollektivischer Neben-

bedeutung. z. B.:

cfiac „cortar con golpe"; - cfiac-en-chac „cosas cortados con golpe\

ctruc „aflojar lo tirante 6 estirado, plegar corao fuelled — cHuc-en-chuc

-cosas flojas o suaves que antes estaban eonidas » tirantes*,

tJion
ff
humillar, inclinar". — tlion-en-thon n tristes, amodorrados. sin

haliento, abatidos".

Und -an, -aan ist die regulare Endung des Participium Perfecti:

bin gehen, binan gegangen,

nac sich erheben. nacun, nacaan was sich erhoben hat.

Ich bin also in der That geneigt. auch der zweiten Person des Impe-

rativs der Verba neutropassiva die ursprungliche Bedeutung eines Parti-

cipii Perfecti zuzuweisen. welche imperativische Bodeutuug in derselben

Weise bekommen hat, wie etwa unser Kavalleriekommando ^Aufgesessen!"

— Eine Difforenzirung <les Iinperativs und des Partizipium kommt in eiu-

facher Weise durch den Accent zu Staude, indem der Iniperativ in ein-

dringlicher Weise die letzte Silbe betont, das Participium den Ton auf

der Stntnnisilbe behalt.

Fiir das Suffix der ersteii Person des Iinperativs des Tzeltal wage

ich k<«ine Analyse zu geben.

Der Iniperativ der Sprachen, welche das Persotialpronomen (das Sub-

jekt dor pradikativen Aussage) prafigiren, reiht sicli durch die Verwendung

der Tempusprafixe — die ttbrigens im Allgemeinen mit deneu des Prasens

flbereinstinimen — den andern Temporibus an. Von einer Partizipial-

koustruktion kann bier daher nur insoweit die Hede sein. als wir geneigt.
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bezw. gendthigt Mind, die der Konjugation untcrliegenden Themata alt*

nominale anzusehen. lmmerhin ist es ein beachtenswerther Fingerzeig,

dass auch in diesen Sprachen der Imperativ der Verba transitiva auf die

betonten Vokale 40,1 ausgeht, wa8 entschieden an die (nacb P. Gabriel)

im Maya gebrauchten Suffixe -a -0 -i -0 -u erinnert. Die mit dem Konso-

nanteu b gebildeten partizipialen und nominalen Formen, welche meiner

Ansicht uach die Grundform des Maya-Imperativs bilden, sind ja eben-

falls. wie ich oben des Naheren auseinandergesetzt, nicht nur im Maya

und Ixil, sondern auch im liu'iche und ('akchiquel durchaus gebrfiuehlich.

IV. Partizipialkoustruktionen und Yerbalnomiua.

Ich habe im Verlauf der obigen Ausfflhruugen mebrfach darauf hin-

gewiesen, dass die Themata, welche der Bildung der transitiven Verbal-

ausdrftcke zu Grunde liegen, niit Bestimmtheit als Nomina anzusprechen

sind. Das Gleiche gilt vielleicht auch fiir die Themata der Verba neutro-

passiva, so dass sich dann der Unterschied zwischen beiden Konjugations-

forraen im Wesentliehcn darauf beschranken wrtrde, dass bei der einen

die Themata bloss in priidikativer Weise mit dem Personalpronomen oder

einem anderen Subjekt konstruirt werden, wfihrend bei der anderen die

Themata ausserdem noch mit Possessivprafixen versehen werden. — Wenn
demnach in dem Folgenden die Partizipialkoustruktionen und Verbal-

nomina erdrtert werden sollen, so sind damit Bildungen aekund&rer Natur

gemeint, Erweiterungen mittels gewisser Suffixe, die eine neue Nomiual-

beziehung der alten hinzufflgen. Die in dioser Weise verwendeten Suffixe

sind folgende:

-al -el -il -of -ul -ac -ec -ic -oc ~ur

-ah -eh -Hi -oh -uh -ak

-or -ex -ir -o.r -rur -an -en -in -an -u«

-ar -er -ir -or -ur

-at -et -it -ot -tit -o -011 -u

-ez -iz -ab -eb -ib -oh -ub

-tz -c

Sie treten einzeln oder in Kombinationen auf. und ihre Verwendung

lasst folgende Gesetze erkennen:

1. Verschiedene dieser Suffixreihen werden in ganz gleicher Weise

verwendet.

2. Die Anfugung dieser Suffixe ist vielfach uoch wirklich, und war

ursprilnglich wohl allgemein, durch lautharmonische Gesetze ge-

regelt Usus und Differenzirungstrieb wirkten indes dahin, dass

in den verschiedenen Sprachen fflr bestimmte dieser Suffixe bei be-

stimmten Verwendungen ganz bestimmte Vokale Regel wurden.
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3. Dasselbe Suffix bildet einmal Verbalnomina, die wir als Abstrarta

oder in grammatischem Sinne als Infinitiva aufzufassen geneigt

sind, wahrend das andere Mai Ausdrflcke bestimmt partizipialer

Natur entstehen, die wir, je nachdem, durch einen Relativsatz oder

eineii Adverbialsatz wiedergeben kiSnnon.

Da* Suffix -al -el -il -ol -ul fungirt ira Maya als Infinitivenduug der

Verba noutropassiva. Die Eudung ist betont, und die AnfOguug ge-

schieht hei den einsilbigen Wurzelverben naeh lautharmonisch en Go-

sctzen:

nacdl sicli erheben, uenel schlafen. vimil sterben, ocdl eintreten,

lubul fallen.

IJei erweiterten Stammen flberwiegt die Enduiig -al:

uinic-h-al Mann sein oder werden, cambez-ab-al unterrichtet werden,

bin-eb~al gehen werden.

Wo Nomina abstracta von aiuleren Nominibus gebildet werden. die

Kndung -il:

chup Weib, cltupil das Weib sein (la ealidad de ser mujer).

al sehwer, alii die Schwere; — noh gross, nohil die Grossc,

cliucil locker, cliuclil das Lockersein.

Mit derselben Endung wird in den Gniinnmtiken von deni Prateritum der

Verba noutropassiva und der Verba trausitiva ein Intinitiv Prateriti gebildet:

naci-il sich erhoben liaben, cambezak-il ilin gelehrt haben.

Dasselhe Suffix -al -el -il -ol -ul finden wir aber audi als Partizipial-

eiidung und zwar als die des Partieipium Prateriti der Verba absoluta.

Doch bleibt dann der Ton auf der Stamnisilbe

:

ndcal aufgestanden, gesttttzt, cfietel gefallen.

Durch Wiederholung der Wurzelsilbe hinter deni Suffix entstehen eine

Art Participia intensiva:

ac etwas Breites,' ac-tal sich auf dem Boden ausbreiten, ac-al-ac

was sich auf dem Boden ausbreitet und Pftttzen bildet.

c/tet gekrumint, clieet-el von der geraden Linie abweichen, chetel

ctiet sich vielfach krilnimend.

liei erweiterten Stammen herrscht die Endung //;

biz-ab-il was gebracht wordon ist oder was gebracht werden soil.

Mit derselben Endung il oder ul werden von Nominibus Adjektiva

gebildet:

.ian-il na ein mit Palmblattern gedecktes Haas,

utz-nl uinic-ob die guten Manner.

Uud nur wie ein Artikel fungiren diese Endungen, wo ein passiver

Nominalstamm substantivisch gebraucht werden soli:

in c'iucah ich lockerte etwas, cliuc-il das (Jelockerte.

ppa.ril oder ppaxul das Geliehene.

Seler, Ge«ainmelte Abbandlannen 1. ,s
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Hauhg oxistirt «i i«- Form mit dein einfachen Suffix nicht, oder es

wild in andorer Bodeutung gebraueht. aber es existirt das Suffix in Kom-

position:

cim-il sterben, CI VI lal der Todte,

uenil schlafeu, dor Schlaf. uen-l-ie schlafend.

Und so bin ich geneigt. das vielfaeh verweiidete Suffix -lae -lie,

welches aus passiven odor intransitiven Stammen Partizipialnomina kollek-

tiver oder pluraler Bedeutung bildet, auf dieses Suffix -al -el -il -ol -ul,

dessen Suffixvokal elidirt int. mit dein Kollektiv- oder Pluralsuffix -ac -ic

zunlckzufflhren:

tlion niodergebeugt, in tttonuh ich beugte nieder.

ttion-oc-nac niedergebeugt, traurig (Sing.), t/ionlac, tHonlic dass.

(Plur.).

lm Quiche und Cakcliiquel fehlt die im Maya so haufige infinitivische

Verwendung dieses Suffixes. — Wohl aber werden mit ihm, wie im Maya,

von Nominibu8 neutraler Bedeutung Nomina abstracta gebildet. Siimnit-

liehe fflnf Suffixvokale werden verwendet, doch gewinnt es den Anschein.

ah ob dabei nicht Lautharmonie, sondern Lautd iskrepanz das Be-

stimmende ware. Vgl. im Qu iche:

nim gross, nimal (JrOsse; — chaom schon, chaomal Schonheit.

zak weiss, zakil Weisse; utz gut, utzil Ufite; — cou stark, couil

Starke.

tzil schmutzig. fzilol Schmutzigkoit.

Perner wird in ausgedehntem Maasse auch in diesen Sprachen daws

Suffix zur Partizipialbildung verwendet, und zwar macht es, neutralen und

passiven Stammen angefugt, Nomina agentis (Participia Prasentis). Die

Anffigung geschioht nacli lautliarmonischeu (lesotzen:

banal machend, bakal durchbohreiid, vaah val essend,

bakal durchbohrt seiend,

me'kel wilrmend.

Dabei ist ofFenbar die Kndung uubetont. Denn bei auslautcndem

h, k, z wird der Suffixvokal elidirt, z. B.:

cazl lebend, cohl seiend.

Yon den passiven Nominulstanunou, die zur Bildung transitiver Yerbal-

ausdriicke dienen, wird erst das Verbum ab.solutum auf o oder u gebildet,

und diosein das Suffix angefugt. So entstehen auf -ol und -ul auslautende

Nomina, die <len berufsmftssigon Ausuber der betrofl'onden Thfitigkeit be-

zeichnen:

ban gemacht werden, banol der Verfertiger. der Schopfer,

tzakol. bitol der Krbauer, der Bildner (Ausdrflcke des Popol Vuh

fflr den weltschopfenden Uott).

muk begraben werden. mukul der Todtengraber.

Digitized by Google



2. Das Konjagationssystem dor Maja- Sprachen. U5

Und mit dem einen instrumentalen Sinn invoivirenden e, welches wohl

ursprfinglichem -«6 ontspricht, zusammen (vgl. oben), bildet da9 Suffix

Partieipiu Futuri Passivi, die auf -el auslauten.

in bakel avumal = „yo he de ser horadado por ti
u

, ich muss durch

dich durchbohrt werden,

bei erweiterten St&nimen herrscht die Endung -alt eo bei dem Nominibus

instrument:

eta messen, etabal Waage: — cay verkaufen. c'aibal Marktplatz.

Das Ixil schliesst sich in der Verwendung dieses Suffixes im Allge-

meinen dem Qu'iche-Gebrauch an, iusofern die infinitivische Verwendung

desselben fehlt. So heisst „ich will essen* im Maya:

in kati han-al

und im Ixil:

nic uny-za chiion,

ferner in der Bildung von Nominibus agentis von intransitive Stammen

:

lo'k gekauft werden lo'k-o-l und lo'k-on-al der K&ufer.

und in dor Bildung von Nominibus instrument von den mit b odor e er-

weiterten Stdmmen:

eta messen. etabal das Maass.

rnuh verbergen. begraben. viu/iel wo man etwas verbirgt. der Winkel.

Allen Sprachen gemein ist die Verwendung dieses Suffixes, urn die

unmittelbare Zugehdri gkeit eines Dinges zu einem andem, im

Gegensatz zu dem blossen Besitzverhiiltniss zu bezeichnen — ein Fall, in

welehem bekanntlieh aueh das Mexikanische statt der einfachen Ding-

w orter selbst die von denselben gebildeten Abstracta aviyo-tl verwendet. z. B.:

no-nac inein Fleisch, das Stuck Floisch, das ich gekauft habe,

das mir gehort.

no-naca-yo das Fleisch meines Korpors,

und so naturlich auch denn der Herr, der Fdelmann ist nicht mein

Eigenthum, sondem gehOrt zu mir

no-tecu-yo mein Herr.

In) Maya wird dabei, wenn der betrefl'endo Gegcnstand zu einer dritten

Person gehort und diese dritte Person ausdrueklieh genannt ist, das

Possessivprftfix der dritten Person als Ciberfliissig nicht gesetzt, z. B.:

u clieen in yum der Brunnen meines Vaters, d. h. welcher ineiuem

Vater gehort, welcher Eigenthum meines Vaters ist,

chen-el in yum der Brunnen, aus dem mein Vater sein Wasser

nimmt.

Die anderen Sprachen setzen das Possessivprftfix. Also im Quiche:

nu bak-il. v-iboch-il die Knochen, die Adern meines Leibes,

8*
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ka pokolah-il, k uleu-al, ka tioh-il miser Staub, unsere Erde, uuser

Fleisch d. h. der Staub. der Koth. das Fleisch aus dem unser

Korpor besteht,

u pop-ol chat die Matratze des Bettes,

r izm-ul nu vi das Haar moineB Kopfes.

und so auch — denn der Herr ist nieht mein Eigeutliuni. sondern gehiirt

zu mir —
k ahau-al Jezu Orirto unser Herr Jesus Christus.

Was nun die Grundbedeutung dieses vielseitig verwendeten Suffixes

angeht, so meine ich, dass sich die verschiedeiien Bedeutungen desselbeii, die

infinitivi8che, die Abstracta-bildende. die adjektivirende und die Partieipia-

und Noinina-bildende. am besten vereinigen lassen. wenn wir ill in als ur-

sprilngliche Bedeutung die eines Belativpronomen oder Gerundivsuffixes zu-

sdireiben. Und ieli kann nicht unterlassen. darauf hinzuweiseii. dass der

Konsonant / audi unter den Deuionstrativprononiinihus und Deuionstrativ-

partikelu eine grosse Rolle spielt. und dass audi in dem Zustund. den

diese Spradien gegenwiirtig represent iren, die Verwendung dieser Partikeln

zu Zwedcen. wo wir ein Kelatix prouemen anwenden. gnnz allgeniein

iiblich ist.

Das Suffix -ah -eh -ih -oh -uh haben wir oben zuni Theil selion be-

sprochen. - Wir fanden, dass dassidbe im Qu iehe ('akchbjuel den Nominal-

stainmen passiver Bedeutung. welcbe zlir Bildung trausitiver Ausdriioke

verwendet werden, angefilgt wird. urn durch diese Anfiigung die besondere

Verwendung dieser Tliemata zur Bildung trausitiver Ausdrticke zu keim-

zeidmen — im Gegensatz zur Bildung passiver Verbalausdriieke mittels

Pradikatskonstruktion. -Da im Uebrigon das durdi das Suffix bereicherte

Tliema geuau ebenso verwendet wird. wie die suffixlo«e Wurzel. so muss

audi die Xatur des erweiterteii Tbemas die gleiche sein. wie die AVurzel.

d. h. das Suffix -ah -eh -ih -oh -uh muss in diesem Falle nonienbildeiide

partizipiale Kraft haben. Und wenn wir in derselben Weise das Suffix

audi intransitive!! Wurzeln angefugt finden. z. B.:

xub, .rubafiy .cubi/i, .ttibuh pfeifen.

so kann uns das eben nur in der oben sdion mehrfadi ausgesprodieneii

Vermuthung hestiirken. dass audi die Verba intransitiva eigentlicb Xoniinal-

fliemata siml, die nur ohne Possessivpratix gebraueht und aussehliesslidi

priidikativ konstruirt werden. — Welclier Suffixvokal bei der Anfiiguug

zur Verwendung gelangt, dafiir existiren keine Kegeln. Zuni Theil sciieint

audi bier Lautdiskrepanz das Bestimmende gewesen zu sein:

tzibah schreiben,

rabeh, rabih, rabuh auf Fadon reiben.

ateamili salzen. lobih Frueht essen,

tihoh leliren.
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Bei den von Participiis Perfeetis auf m abgeleiteten, bei den mittels

des Konsonanten x gebild'.eten Kompulsiven und bei den mittels des Konso-

nanten t gebildeten Passiven wird -ah bevorzugt, z. B.:

c'olem das Sein. das Wesen, colemah Jemand gewohnen,

cam sterben, camizah todten.

ban thun, il sehen — banatah gethan werden, ilatah gesehen

werden.

Bei den mittels -ab -eb -ib -ob -ub abgeleiteten Verbis instrument*!

ist -eh Regel:

camizabeh init etwas tddten.

Dentlich partizipiale nomeubildende Kraft hat dan Suffix -oh -uh da.

wo es, einer Art reduplizirten Stamms augefftgt, zur Bildung yon intransi-

tiven Partizipien pluraler Bedeutung dient, z. B.:

ba kauen. baboh die Gekauten,

bak durehbohren, bakaboh die Durchbohrten,

pil schinden, pilipoh die Geschundenen.

zu reinigen, zuzuK die Oereinigten.

Und wie im Maya mittels des Suffixes -// -ui von den eine Eigeu-

sehaft bedeutenden Wurzelnom'mibus Adjektiva abgeleitet werden. so im

Qu'iche* und Cakchiquel von den von den \Vurzelnominibus abgeleiteten

Xominibus abstractis mittels den Suffixes -ah.

Maya: — utz-ul ninic-ob die guten Manner,

Qu iche: — utz-il-ah ach ein guter Mann.

Dasselbe Suffix -ah -eh -ih -oh -uh komint im Qu iche und Cakchiquel

aber audi in Verwendungen vor. die wir nicht anders als infinitische be-

/.eichnen konnen. So in Satzen wie das oben schon einmal angefQhrte:

c-u pe nu Icfkoh Tiox es geht. (es win! sein). dass Gott von inir

geliebt wird, = ich werde Gott lieben,

ka in rap (rapah) ich schlage Jemand — Hun rapah ein Schlag.

Und wenn von den zur Bildung transitiver Verbalausdrttcke ver-

wendeten Stflmmen mittels o und u die Absoluta gebildet werden, so

enthteht durch Herantritt dieses Suffixes — natiirlich unter Elision des

Suffixvokals — der normale Infinitiv oder das Verbalabstraktum:

ca in bak ich durchbohre etwas, — bakoh die Thatigkeit des Durch-

bohrens,

poloh das in Ohnmacht Sinken,

puluh das Kochen, z. B. u jmlub palo das Schaumen des Meeres.

Im Maya ist das Suffix ungleich seltener. Den wurzelhaften passiven

Nominalstammen entsprechende Erweiterungen mit -ah -eh -ih -oh -uh

existiren nicht. Man sagt:

tzic in cah ich gehorche ihm. canan in cah ich hiitr es.

und nicht

tzicih in cah, canantah in cafu
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Nur bei den Kompulsiven auf -z tritt in derselben Weise wie iin

Qu'iche das Suffix -aA auf:

cambezah in cah ich unterrichte ihu.

Auch dip Bildung von Adjektiven von Komiuibus abstractis. die wir

ehen iin Qu'iche erwahnt haben, fehlt im Maya. Sie ist hier ilberrliissi;:.

da das blos.se Suffix -il -ul diesem Zwecke geniigt.

Ki nt' dem Maya eigenthiimliche Yerweudung dieses Suffixes find** ich

in dem A, welches, Nominibus angeffigt, neutrale Themuta in it der Be-

deutung „zu dem und dem gemacht", „das und das seiend" bilder. z. B.:

eek-h-al sehwarz sein, sehwarz werden.

Qu'iche (.'akchiqucl verwenden zu diesem Zwecke das Suffix -ar -er -ir

-or -ur.

Iin Allgcnndneii lasst sich sageu. da.ss iin Maya und im Qu iche und

Cakehiqmd die Suffixe -al -el -il -ol -ul und -ah -eh -ih -oh -uh einandcr

erganzen. Man vergleicho z. B.:

Maya: — in c/iucah ich loekerte etwas — cliuc-U das Gelockertc.

lockern.

Quiche: — ./• in rap -{ah) ich schlug Jemand — hun rap -ah ein

Schlag.

Maya: - y ah-al cab das Krwachen der Welt, Tagesanbruch.

Qu'iche: — m jml-uh pah das Schauinen ties Meeres.

Ich glaube bereehtigt zu sein. dem -ah -eh -ih -oh -uh eiue iilmliclie

(irundbedeutung zuzuschreiben, wie ich sie vorhin fur -al -el -if -of -ul

annalim. I nd ich weise darauf hin, dass das A unter den Demonstrative

des Quiche und Cakehiquel eine iihnliche Rolle spielt. wie das / unter

den Demon8trativis des Maya.

Ich erwahue, dass es im Qu'iche und Cakchiquel noch ein zweites

Suffix -ah -eh -ih -oh -uh gibt, welchem ein Maya -Suffix -ah entspricht,

welches aber wesentlich ein Prateritalsuffix zu sein scheint. — Wir

finden es im Qu'iche in der sogenannten pluralen Konjugation. Xeutro-

passiven Verbalthematen angefiigt und mit dem Pluralsuffix -eb -e oder

eiak versehen, bildet es plurale Ausdritcke. die Brasseur als besondere

Konjugation auffiihrt:

k-oh k> k-ox-eh-eb wir sind geliebt,

.t-e cam-ih-eb sie sterben, x-e be-ah-eb vinak die Leute giengeu,

.c-e ban-at-ah-ah-e (oder banatahehe oder banatahihetak) sie wurden

gemaeht.

Im Maya entspricht diesem Suffix das -aA, das wir im Pratcritum der

transitiven Wurzelkoujugation finden:

tn tzicah ich gehorehte ihm, in molah ich sainmelte es.

so wie im Prateritum der mittels der Konsonanten -/ und -n von Nominibus

oder passiven Thematen abgeleiteten Absoluta:

cah-l-ah-i er wohnte, bin cahl-ac er wird wohnen,
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Jtb-n-ah-en ich schrieb, cha-haa-n-uh-en ich holte Wasser. bin oib-

nac-en ich werde schreiben, bin ctia-hau-nac-en ich werde Wasser

holen.

Ks ist das Letztere cine neuere Bildung, denn 1\ (lahricl gibt noch

ids Kegel an:

nib-n-en ich schrieb, cOa-haa-n-rn ich holte Wasser.

Tchcr das Suffix -ax -ex -ix -ox -ux hahen wir oben schon gesproehen.

K> ist cin dem Suffix -aA -eA -/A -oA -uh pnralleles Suffix und tritt im

Qu iche und Cakehiijuel uberall fur das letztere fin, wo die init diesem

Suffix versohenrn Stamme, pradikativ mit dem Personalpronornen konstruirt,

ziir Bildung passiver Yerbaluusdn'ickc verwendet wenlen:

at ha Ufk-oh wir lichen ihn. k-oh loh ox wir wcrden gelicbt,

at ka camizabeh wir todten niit etwas, k-oh aimizttbox wir wenlen

mit efwas gctodtef,

j- ka tzapatzoh wir versrlilosseii. .v-oh tzapatzox wir warden eiu-

geschlossen.

Eine Ausnahme inachen allein die mit -f erweiterten Stamme. vielleicht

weil bci ihncn dureh das -f die passive Beziehung sehon genugsam aus-

gedriickt ist

k-oh banat-ah wir werden gemacht.

Audi iiher -ar -er -ir -or -ur hahen wir sclion gesproehen. Ivs hildet,

wie das A des Maya, im Quiche und Oakchiquel Stamme, welche hedeuten,

-zu dem und dem werden" oder ,.zu dem und dem gemacht werden". —
l)ie Yokalisation der Anfugung entspricht der der vorigen heiden Snffixe.

Durfen wir cin Suffix -at -et -it -ot -ut annehmen? — Fur sich allein

kmnmt es nur im Tzeltal-Passiv auf ot vor. und in dem f, welches im

neueren Maya start des A an Nomina anrritt, mit der mehrfach genannren

Bedcutung „zu dem und dem gemaeht", z. B.:

uinic-t-al znm Mann wenlen, uimc-h-i er wurde ein Mann,

und welches schon im alteren Maya statt des / in der Bedeutung „mit dem

und dem versehen" gebraucht wird,

c'ux-tal mit Herz versoh»n sein. lehen, c ux-l-ah-i er lebte, c'ux-

l-ac er wird lehen.

In Verbindung mit -ah hildet es im Qu iche und Oakchiquel passive

Stammer

ban-at-uh geinacht wenlen, il-it-ali geschen wenlen, vruk-ut-ah be-

grahen wenlen.

und im Maya viel verwendete Kompulsiva.

Auch x und tz erscheinen regolmassig in Yerbindung mit -ah. Be-

deutung ebenfalls „zu dem und dem gemachr, „zu der und der Thatigkeit
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gebraeht". Die damit gehildeten Kompulsive habe ich ohen schon he-

sprochen. Kin Suffixvokal fehlt enrweder, oder es wird mit Vorliebo e

und / gebraucht.

Nut in der Maya- Fndung fx/7 erscheint der (Consonant unabhangig

von der Endung -ah. Die Bedeiitung von -/*/'/ ist die gleiehe, wie die

ob«»n schon bosproeheno von -bil, d. h. gleichzeitig passiv und final.

Ueher das Suffix -ac -ec -ic -oc -uc habe ich oben. bei Gelegenbcit

des Imperativs und der Futurbildung des Maya-Verbum neutropassivuni.

schon eingehend gesproehon. — Docli ist hier nocb die besondere und

oigcnthflmliche Verwendung zu erwilhnon. welche das Suffix -ic sowohl

im Maya wie in den (tuatcmalasprachen erfahrt.

Das Suffix -ic hat im Maya zwei. aber in engster Beziebung zu ein-

ander steheude Verwendungon, namlicb zur Bildung von Kelativs&tzeu und

zur Bildung infinitivischcr Ausdriicke. In beiden Fallen tritt das Suffix

an die passiven Nominalthemata. die zur Bildung transitiver Vcrbalaus-

drileke verwendet werden. direkt an. So in der Cbronik des Xakiik Pecli:

toon it yax oa-iv patan yetel oicil Hob,

wir auch waren die ersten. welche gabeu Tribut und Gohorsam

ihuen.

Diese Forineii mit vorangeschicktom Personalprononieu, oder riclitiger

deinonstrativein Personalausdruck — sind es. welche P. Beltran als die

regulare Form des Prascus der Verba transitiva angibt:

ten tzicic ich gehorche ilnn. ten cambezic ich lehre ilin, ten canantic

id) biite es.

Aber schon die \\ ortstellung widerspricht dieser Auffassung. Deim

im Maya steht das Subjekt nach. Die augefOhrten Ausdriicke besrelicii

aus eiiieni llaupt- und eineni Nebensatz — urn mich so auszudrucken —
und bedeuten: Jeh bin der. welcher ihm geliorcht. der, welcher ilin lehrt.

der. welcher es lifltet".

Auch an intransitive Themata tritt das Suffix mitunter direkt an:

lai yaw cah-ic-ob dort wo zuerst sie wohnten.

In der Regel aber wird von diesem erst, mittels des Suffixes -al -tl

-it -ol -ul ein Nomen gebildet. und diesem die Kndung -ic angefngt:

nok tepp-l-ic das Kleid, in das er sich hill It.

ntz luum cah-l-ic in yum gut ist das Land, in wolchem mein Vater

wohnt.

ma uah tu hun-al cujc-l-ic uinic nicht ist Brot das einzige. wovon

der Mensch lebt.

Fs kann aber auch dem ganzeu Ausdruck die Partikel Uc und licit

vorangeschickt werden — die otTenbar nichts Anderes darstellt als di«*

Demonstrativpartikel mit diesem Suffix ic versehen — und darnach das

Verbum in der relativen Form folgen. d. h Verba absoluta mit der Eudwng
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-«/ -•/ -// -of -vl, die passiven Nomiualthemata, Hie zur Bildung transitiver

Yfrbalausdrficke dienen, mit der Endung ic:

utz yaab kan licil a uenel sehr gut ist die Hangematte. darin du

schlafst,

lay tzimin licil in bin-el das Pferd, auf dem ich reite,

tech licil u al-cun-ic u-ol du bist der, auf den ich mein Yertiauen

setze,

huun licil in conic das Buch, aus dem ich lerne.

Aus der Verwendung zu Relativsatzen und zu Infinitivon geht die

andere zur Bildung von Objekts&tzeu und Finals&tzen hervor. Und hier

sind wiederum flberall die Verba neutropassiva in it dem Suffix -al -el -if

-ol -ul, die passiven Nominalthemata. die zur Bilduug transitiver Verbal-

ausdriicke dienen, mit dem Suffix -ic gesetzt. z. B.:

payu Pedro cambezic palalob rufe Peter, dass er die Knabeu lehre,

c/ia tok d cimzic pek lo nimm das Messer, um damit diesen Hund zu

todten.

In diesen Verbindungen kommt die Bedeutung des Suffixes sehr nahe

derjenigen. die wir oben fur (lie im Futur und Imperativ verwendeten

Suffixp -ab -%b -ib -ob -ub fostgestellt habeu. In der That tinden wir auch

die Futurformen in ganz gleicher Weise wie diese infinitivischen Suffixe

verwendet:

in kati binel ich will gehen.

in kati in lom-ob Juan ieli will .lohann stechen.

in kati d camltezic in tnehen ich will, dass du meinen Sohn lehrst,

paya Pedro cambezic palalob und paya Pedro u cambez palalob^

rufe Peter, dass er die Knaben lehre.

in paya/i in pal-il in ttian-ab ich rief meinen Knaben, um mit ihm

zu sprerhen.

und ich hatte diese ganzen Auseinandersetzungen uud Beispiele audi oben

zur Stiitze meiuer Erklarung des Maya-lmperativ-Futurs anfuhren konncu.

Das Suffix -ic verbindet sich mit dem pr&tcritalen i, und so entsteht

die Endung -ci, das priiteritale Korrelat des Suffixes -ic, — wie dieses,

aussehliesslich in partizipialem geruudivischem Sinne gebraucht.

dmci in naa meine Mutter, welche gestorben ist, oder: nachdem

ineine Mutter gestorben war,

ak-ci cab nachdem die Welt aufgewacht war. nach Tagesanbrueh.

lay tzimin licil in bind das Pferd. auf dem ich geritten bin.

so auch goradezu Adjektiva bildend.

in c/iuc-ah ich lockerte — cfiucliuc-ci faltig, locker.

Ein (ierundiv des Future wird gebildot, indent man das Verbuui -bin

zu Halfe nimmt und den Stfimmen des Yerbum transitivums die (ierundiv-

endung des Prascns -ic gibt, beim Xeutropassivum mit dem bin den soge-

nannten Infinitiv Futuri verbindet, d. h. die durch Kombination des Suffixes
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-ab -eb -ib -ob -ub mit dem Kelativ- (Intinitiv-) Suffix al gebildeten Parti-

eipia absoluta. welche wit* sehon oben angefflhrt, die Bedeutung eines

Finalsatzes haben. Man sagt also. z. B.:

huun liril in cam'c, can-ci in yum, bin ic it canic-ob in mehenob dun

das Bueh aus dem ich (es) lerne. aus dem mein Yater gelernt

hat uml aus dem meine Sohne lernen werdon,

luum liril in tuanel. manci in yumob. bin ir manebalob u-mnofi

das Land iu das ich gehe. in das meine Yater eingegangen

sind, and in das audi meine jitngeren Briider eingehen werdeu.

I in Qiuchc und (
1

akcliiquol tinden wir das Suffix -ic wieder als

lntinitivendung der Verba neutropassiva. Denn diesen Sprachen fehlt. wie

ifli oben angab. tier Intinitiv, welchen das Maya mitttds des Suffixes -a

-el -il -of -ul von neutralen und passiven Stammen )>ilf let. Im Quiche

sagt man dagogen mittels des Suffixt«s -ic:

nu Oak-it: annual mein Durehhohrtwerden durch dich. — ich wen.le

V(»n ilir durehbohrt.

nu bakfmic (nu bakou ic) rcch tzalam mein Btdiren in Bezug auf

ilen Tist h, ich durchbolire den Tisch.

nu coh-e-ic mein Wosen. mein Sinn, meine Xatur.

In dem Abriss der Ciikchicpiol-Sprache von S. Juan Zacatepet|iit'Z

giht St oil fine Participialfonn auf -on-ic an. mit der Bedeutung eines

Intinitiv Futuri:

nu lo'k-on-ic niein Kaufenwerden — ich werdo es kaufen.

Man kann das verschieden erkliiren, entweder als Intinitiv. von dem

mittels -n abgeleiteteii Verbuni absolutuin gebildet, oder als (ierundium.

von dem Partitipium Perfect! auf -on abgoleitet:

nu lo'k-on-ic iudem es von mir gekauft wird, welches von inir ge-

kauft winl.

was librigens im Grundo vermuthlich auf dasselbe hinauslaufen wird.

.ledeufalls ist audi im Qu iche diese Form vollkomnien ident der. welche

man als Infinitiv Futuri bezeiehnet, tl. h. dem mittels des Suffixes -ab -eb

-ib -ob -ub und der Kelativ- (Intinitiv-) Fndung -al gebildeten Participium

absidutuin. Man sagt:

u k'ih lak-ob-ul oder u k'ib lo'k-on-ic es ist Zeit zu lieben.

chire u lok-nb-al und chire u lok-on-ic urn ihn zu lieben.

Im Maya tritt in solchen Fallen bei Verbis neutropassivis der mit -al

-el -il -of -ul gebildete Infinitiv, bei den Stammen ties Verbum transitivum

die Ft>rm auf -ic ein:

A habit cimil es ist Zeit zu sterben,

A kintzil d choch-ic d keban es ist Zeit, dass du deine Suwlcu

beichtest.

Ich erwiihne noch. dass im Maya ein Suffix -ac existirt, welches jedeu-

falls dem oben erwahntcn zwoiten -ah -eh -ih -oh -uh bezw. -ah des Maya
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ident ist. (I. ii. prateritalo Bedeutung hat. Wir linden dasselho Nominal-

hildungen und Fragopronouiinibus angefugt:

ulabil was •resajjt ist odor werden soil — alabilac es war "resajft.

alintabil was goboren ist odor werden soli — a/intabilac was ge-

boren war,

alakbil Hausthier — alakbtlae es war ini Hause aufgezogen,

bahun wie vielo? - bahunac wit* vielo wareu esr*

bikin, bikimv wann? — bikiti.rac wann war os?
'

Das Suffix -ic tritt im Quiche und Cakchiquel audi ndjektivbildend

auf. Wie mittels dt*s Suffixes -oh -uh von einer Art roduplizirten inton-

sivon Stammes Partizipion und Adjektiva plunder BedoutUng gebildet

werden, so werden von oinoni in ganz gleicher Weise hergestollten redu-

plizirteu Stanim mittols des Suffixes -ic Adjektiva singularor Bedeutung

gebildet; z. B.:

bol rollen. bolob-ic hw/u ein rundor Borg,

/*' stohen (vom Wusser), lilic takah flacho Ebono,

chc Htdz. chechic holzig.

Diesom Singularsuffix -ic entspricht ein Plural-Suffix -ak:

bolobak huyu rundo Berge, lilak takah flacho Kbenen.

Dieses Adjektiv - Pluralsufhx koimnt audi boi andoron einfachon

Srainmen vor:

nimak ha grosse Hausor. 1

)

Und ebenso hndet sich boi oinfaehou Stammen -ic, aber audi als

Adjoktiv-Pltiralauffix

:

utz-ic va gnto Speison, heltelic i.rok eine sehiine Fran.*)

Und nebon -ic und -ak finden sieh, nicht nur im Qu iche und Cak-

chiquel, sondern audi in den andoron Sprachon weit vorbroitot, -tic und

-iak (take) als Kollektiv- oder Pluralpartikeln. Ich liabo boi ( ielegenheit

der Posses&ivprafixe un<l des Porsonalpronomon auf ihre Verwendung auf-

merksam geinacht. Und -lac und -lie, die Adjektiv- Pluralsuffixe des Maya,

habe ich oben schon Uelegenheit gehaht zu orwiihnen.

Dass alle diese Suffixe untor sich verwandt sind. untorliegt keiuoin

Zweifel. Dass sie aber auch in Beziehung zu deni Geruudialsuffix -ic

stohen, das scheint mir aus den Qu'iche-Beispielen:

bolobic huyu, lilic takah u. A.

und deni ganz ahnlichen adjektivisehen (iebraueh des Suffixes -/'/ -ul im

Maya hervorzugehen.

Ich kommo nun zum Suffix -an -en -in -on -an, fur welches in manendi

Sprachen (Quiche), oder in manchen Verwendungen -am -em -im -om -um

eintritt.

1) Im Mam: — nimak tzi wiuak ^grosse Leute".

2) Ebenso im Zo'tzil, Tzeltal: — lequ-ir. „gute Leute* : tzad-ic „kleinc Leute".

Ira Mam dnfiir -ek: — ban-ek «,gute Leute*.
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Die Verwendung dieses Suffixes zur Bilduug von Partizipien-Perfectt

habe ich ohen, gelegentlich des lmperativs der zweiten Person der Verba

absoluta, schon besproehen. — Es ware hier hochstens noch nachzutragen,

dass ini Qu iche und Cakchiquel diese Partizipien, mit dem Possessiv-

prafix verseben, sehr allgemein verweudet werden, uni eine Art Praterital-

konjugation herzustellen. so im Cakchiquel:

nu Idle-on mein Gekauftes = ich habe es gckauft.

uud im Qu'iche

banom v-umal you mir gethan,

a bailout doin Gethanes = du hast es gethan.

Die Verwendung dieses Suffixes beschrankt sich indes nicht auf diesen

pr&terital-partizipialcn Gebrnuch. Wir finden dasselbo vielmebr, ganz w'w

das an erster Stelle besprochene Suffix -a/ -•/ -// -ol -ul einerseits ver-

weudet, urn Nomina agentis odor Participia Prasentis, andererseits urn

Infinitive zu bilden.

Zur Bildung von Nominibus agentis rritt im Qu iche das Suffix -an

statt «les Suffixes -al -ol -// -ol -ul an alle die neutralen oder passiven

Stamme an, welche auf -/ auslauten:

cul-an begegnend. pul-an kocbeud. kul-an glanzend.

And ore Beispiele solcher Verwendung dieses Suffixes liefert das lxil:

t£ac raalen, tz'ac-an der Maler.

(vgl. t£a fiirben, tza-on-al der Filrber).

etka stehleu, eVkon der Dieb.

Und bier bringt der Fortgang unserer Betraclitungen uns allerdings

von selbst dem sehon oben angedouteten Gedanken nabe. dass die mittels

desselben Konsonanten -n abgeleiteton Themata, die wir bei den absoluten

Verben besprochen haben, — weil sie. prildikativ mit dem Personal-

pronomen konstruirt. sich durch objektlose Verbalformen flbersetzen lassen.

— aucb niehts Anderes seien, als Nomina agentis und mit den anderen

Verbalnominibus auf -n ident seien.

Fur die intinitiviscbe Verwendung dieses Suffixes liefert ebenfalls das

lxil treffondo Beispiele:

in nic banon mein jetzt Thun = ich thue jetzt,

0 in cat banon mein damals Thun — ich that.

in la banon mein dann Tliun ich worde thun.

Und im Qu'iche finden wir bei deu Stiimnien des Verbum transitivum

die Endung -an, bei den neutropassiveu St&mmen die Endungen -em

oder -in in sehr eigenthiimlicher Weise verwendet zu infinitivischen Kon-

struktionen:

eu verborgen, heimlich, ca in eu (aJi) ich verberge etwas,

eu-an r-ib v-ech das Sichverbergen in Bezug auf mich, mein Sich

verbergen = ich verberge mich.

cayeu eu-an r-ib selnver ist das Sichverbergen.
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und mit neutropassiven St&ramen:

cam-em v-ech oder cam-ic veck das Sterben in Bezug auf inich.

mein Sterben <« ich sterbe,

cuyeu bin-em schwer ist das (iehen.

Dasselbe Suffix tritt an das Nometi agens der Neutropasgive:

cub sitzen, ciibulem da» Sitzen.

tzap vcrschlossen 8ein, tzap-al-em c-ech das Verschlossenscin in

Bezug auf mich, mein Verschlossenseiu = ich bin eingeschlossen.

Schliesslich scheint im Mam -em die regulare Endung des Intinitiv

Prasentis. -im -in die des Infinitivs Prateriti zu sein.

Als letztes konsonantisch auslautendes Suffix batten wir dann noch

-ah -ob -ib -ob -ub. Die cigenthumliche Bedeutung desselben habe ich

schon ohen bei der Besprechung des Imperativ - Futurs des Maya nus-

fuhrlieh klar gelegt.

Kb Ideiheu nun noch die vokalisch auslautenden Suffixe -o, -ou, -u

und -e. — Die ersteren drei sinil vollstandig parallel dem Suffix -an -en

-in -on -un und haben neben dieseiu ihre Bespreehung beim Verbuni ab-

fohmun gefundeu.

Das Suffix -e ist parallel dem Suffix -ab -eb -ib -ob -ub und ist im

Anhang zu diesem besprochen worden. Es kommen jedoch noch Falle

d**r Yerwendung dieses Suffixes vor, die anders geartet zu sein scheiueu.

— Das ist einerseits die Yerwendung im (Qu iche, wo es nach Bras sear

mit ilem Personalpronomen konstruirte neutrale Verben (von transitiven

\ erbalstammen abgeleitet) bilden soil.

t'nd dann finden wir das Suffix im Ixil in einer Art infinitiviseher

\ erwenduug, bei neutropassiven Stammen verwendet und Themuta bildend.

die mit dem Possessivprafix verbundeu theils Praterita, theils Priisentia

crgeben

:

c-ui-e (mein (iekommenseiii) — ich kam.

ni v-ul-e (mein jetzt (iekommenseiii) — ich k online

Schliesslich erwahne ich noch. dass sowohl ilas Suffix -ic wie das

Suffix -e — vermuthlieh wegen der einfachen demoustrativeu Bedeu-

tung, die ihneu urspriinglich inne wohnte, in einer YVeise abgeschwfieht

niftreten, dass sie nur noch als Expletivpartikeln zu fungiren scheinen.

So ist -ic im Quiche und C'akchicjuel die selten fehlende Partikel. mit

welcher der Satz abgeschlossen wird,

apazvari c-u ban Pablo? was thut Paul!* iziban ic er schreibt.

I'nd ebenso erscheint im Maya und im Ixil. theils am Schluss des

Satzes, theils am Ende von Abschnitten desselbeu, in einer Weise. dass
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es einem wirklich schwer wird, ihtn noch irgend welche Bedeutung beizu-

inessen; z. B. in der Chronik des Nakuk Pech:

lae toon w: kam-e tu oaolal-ob-e und wir nahmen sie auf mit Auf-

merksamkeiten.

Hier fungirt allerdings das* erste in einer Weise, wie wir -ic ver-

wendet finden.

„wir waren diejeuigen. die sie aufnahmen."

Aber was dann das zweite 0 besageu sol), ob es nur das mit dem

ersten Gesagte noch einmal anfneliinen soli, oder was sonst, vermag ich

nicht zu sagen.

Schlu88bemerkungen.

In jeder sich entwickolnden Sprache machen sich neben einander

zwei entgegengcsetzte Prinzipien geltend. Das eine bedingt ein Proli-

feriren, das Auftreten einer Pfille verschiedener Formen fflr denselben

Gedanken. dieselbe Beziehung. Das zweite bedingt ein ZurQcksclineiden

der Triebe dureh das zur Herrschaft gelangte DifTerenzirungsstreben. Fur

die Wirksamkeit dieser beiden Prozesse im Ciebiete der Maya -Sprachen

glauhe icb in dem vorstehenden Absehnitt Material gemig beigebracht zu

haben. 1m Uebrigen kann ich aueh nicht entfernt daran denken, die hier

sieh aufdr&ngenden Fragen in der Weise, wie sie eigentlich behandelt

werden mflssten, zu erledigen. Dazu ware erforderlich das gauze Material

der Sprache heranzuziehen. <ler Formenlehre und Syntax in alien ihren

AVandlungen nachzugelien. Dazu bietet diese kleine Abhandiung keineu

Kaum, und unsere Kcnntniss <licser Sprachen 1st auch noch zu liickenhaft,

das Material, das wir benutzen kdnnen, zu unvollstandig.

Am meisten habe ich bedauert. dass fur das Mani inir nicht uiehr

Material vorlag. Die kurzen Notizen, welche Piinentel gibt, lasscn er-

kennen, dass die bekannten Yerhaltnisse der anderen Maya-Sprachen auch

hier die (irundlage bilden. Doch scheinen eine Keihe interessanter Be-

sonderheiten zu existiren, die uns fur die Auffassung der Saehverhaltnisiii*

auch in den anderen Sprachen Aufschluss gewiihren konnten. HoftVn

wir, dass in nicht zu ferner Zeit ein kundiges Ohr und eine berufene

Maud die Liicke fullen.

Im Uebrigen, glaube ich, werden die obigen Betrachtungen und >'aeh-

weise geuilgen festzustellen, dass ein Gesetz in der exuberanten Vegetation

von Suffixen uud Formen herrscht, uud dass es gleichartige und parallel*-

Bildungen sind, die, die einen hier, die anderen dort, vorherrschen und

der jedesmaligen Sprache ein besonderes Geprftge zu geben scheinen.

Digitized by Google



:». Notice sur lee iangues Zapoteque et Mixteque. 1*27

3.

Notice sur les langues Zapoteque et Mixt&que.

Compte rendu de la Villoma Session du Congres International des Americanistes.

Paris 1S1K), pag. .V»i I—IkV*.

C'est pour des raisons purement pratiques, afin de gainer un point

d'appui dans l'etude des antiquites du pays des Zapotequos, que, durant

<es dernieros annees, je me suis efforce de faire la connaissance de la

langue zapoteque et de ses alliees et de penotrer les lois qui gouvernent

ees langues. J'ai reuui les resultats de nies etudes dans un petit mernoire

(pit' je pense publier dans quelque temps. Pour maintenant, je demande

la permission de signaler tel ou tel point qui parait d'interet special.

La prouonciation et la forme des mots varient considerablement. Pour

,je pique", ou „je perce avec une Heche** on dit dans le district de

Tlaeolula tdo-a, dans celui d'Ocotlan ruu-a; pour „celui qui pique**, on

dit la peni-cbto et ici benni-goto. Quant a la region des Mix toques, on

dit par oxemplo, ii Tepozeolula ckutundi ou taandi mon pere. et a Vanhuitlan

cotaa nchu. Pour „le travail** on dit ii Tepozeolula tnino a Yanhuitlan

chirio. Mais, en general, ee sont des lois tres precises qui president aux

variations et aux nuances de la prouonciation. J'ai pu le constutcr, parce

(jue. pour la langue zapoteque. j'avais a ma disposition Tancien vocabulaire

tres complet du tres reverend pere Fr. Juan de Cordoba, qui eolleetionna

ses phrases dans le district de Tlacochahuaya. et un autre vocabulaire

manuscrit. aussi bien complet, qui fut compose en mil sept cent quatre-

vingt-treize a Saint-Martin Tilcagete du district d'Ocotlan. Kt. pour les

dialectes Mixteques on pourra constater la nieme chose, en comparand

rancienne grammaire du tres reverend pere Fray Anton io de los Reyes,

ecrite daus le dialecte de Teposcolula. et le catechisme. public par le

pere Fray Antonio Gonzales en mil sept cent dix-neuf. qui appartient

an nieme dialecte. avec les catechismes en „Idioma Mixteco segun se habla

en los curatos de la Mixteca Baja et en Idioma Mixteco Montariez**, publics

par loveche de Puebla en mil butt cent trente-sept.

Les elements constituants de toute langue sont. ces associations simples

<le sons articules qu'on s'est accoutume d'appeler les radicaux, et que

riiomme inventa pour designer les choAes palpables qui se presentaient a

lui dans ses environs inimediats. La langue naquit an moment oil se
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forma line regie pour associer cos sons complexes suivjnt le rapport qui

existait ou qu'on eroyait voir entre les choses memo. Le moyen le plus

simple de mettre en avant cette association, eetait de distinguer par lit

position le sujet et le verbe, le substantif et 1'adjectif, le possesseur et la

chose possedee. Voilii la loi syntaetique la plus elementaire. La formation

ilc cette loi n'est pas la memo dans les diftVrentes languos. mais elle est

en vigueur dans toute laugue. si compliquee qu'elle soit. Kt genera le-

ment, elle est suivie d'une maniere d'autant plus rigoureuse. quo la laugue

memo est moins compliquee. Les languos mixteques-zapotoquos suivent

la regie de mettre la notion qualihnnte a pros la notion qualifiee. Kt

eomme notion qualitiante no tigurent pas seulement I'adjeetif vis-a-vis de

sou substantif, pas seulement l'adverbo vis-a-vis de son verbe, niais aussi

le sujet yis-a-vis du verbe. C ost le fonctionneinent de cette regie qui

mo prouve quo le verbe et le nom etitrent dans la inome categoric.

do cite comiuo exomplos pour le fonctionnoment do la regie signalce,

en laugue Mixteque:

tay-yaha cot liomme. tay-cuisi homiue blanc.

tay-yucu liomme do la montagne. montagnard.

ihe-quete la bete est debout, ine-tendolio la crucho est debout.

yo-nim-mani-iiahu-ndi je vois avec bienveillance sur quelqu un.

yO'Sini-pkui-itoha-ndi je vois avec liaine sur quclqu un.

Kn lnnguo znpoteque:

peni-tij ou lienni-rij cot liomme. manni-ftj cot animal.

guela-yaa nuit claire, yuela-tola unit obscure.

peni-tani montagnard. late-tani pays montagneux.

tago-a je mango, tago-xata-yu je mange beaueoup,

nhaa-chii-ya je vois avec bionveillauee sur quclquun.

nnaa-touo-ya je vois avec- liaine sur quolqu'un.

D apros cette loi, le regime direct ou indirect fonctionne egalement

comme notion qualitiante, ii pou pros de la memo maniere. eomme un

adverbe, et pour cette raison est incorpore ii la locution verbale, p. en

.Mixteque:

yu chihi'huhu-ndi je mots lo feu ii quelque chose,

yo-chihi-catnu-ndi j'attaclio un mend a quelque chose.

Naturellement, il n est pas tout a fait de rigueur d incorporer les

adverbes et les regimes. Cola so defend en raison de la construction <lo

la phrase, qui devioudruit trop compli(piee; c ost une consequence do la

faiblesse de la pensee humaine, qui est incapable d'embrasser d un trait

la notion et tous ses qualifiants. Alors e'est par la postposition, par des

supplements qui, naturellement sont prononces apros la declaration priu-

cipale, qu'on cherche a completer la phrase commencee.

Les categories les plus elementaires et principales dans line languc

sont cellos qui correspondent aux notions du sujet, c'est-ii-dire de la per-
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sonne qui parle, et de la personne, a laquelle les paroles se dirigent.

C'est un fait tres curieux que dans la langue zapoteque il y a un radical

qui change sa voyelle suivant la personne qui le qualifie. (Test le verbe

aa aller, qui se conjugue de la maniere suivante:

ri-aa-ya, ri-ee-lo, H-ee-ni je vais, tu vas, il va,

ri-oo-ton-oo, ri-ee-too, H-ee-ni nous allons, vous allez, ils vont.

Nous voyous que la se modifie en e pour distinguer la premiere

personne de la seconde et de la troisieme, e'est-a-dire pour distinguer

celui qui parle des autres auxquels ses paroles s'adressent ou qui sont en

dehors de la conversation immediate. Et nous voyons que Ya se modifie

en o pour distinguer celui qui parle de la totalite qui embrasse celui-meme

qui parle et les autres. Cette raeme loi fonctionne dans bon nombre de

prefixes.

Nous rencontrons la modification de la en e ou e encore ailleurs

dans la langue zapoteque. La voyelle a s'emploie pour designer un aller,

un mouvement a un point eloigne de celui qui parle, et Taction de faire

une chose pour la premiere fois. La voyelle e s'emploie pour designer

l'arrivee, le retour, la repetition, p. e.:

aa, zaa aller, ele, ete venir,

zaa aller, ezaa aller de nouveau,

oca, zaca etre fait, eaca, ezaca etre fait de nouveau.

Dans d'autrea cas la voyelle a signifie la direction en haut, la voyelle

e la direction en bas, p. e:

aa mooter, quiaa, cayaa en haut,

ete descendre, queta, quete en bas,

aza sauter en haut, aze tomber en bas,

liza eriger, elever, Ike, lite incliner, abaisser,

baa en haut, heureux, riche, fortune, bee etre assis sur la terre ou

tirer quelque chose du fond d'une autre,-

baa-bee pele-mele, soudain.

De meme la voyelle a signifie la surface, la voyelle 0 l'interieur:

aa etre etendu sur la surface, 00 etre dans l'interieur d'une chose,

caa mettre un objet sur la surface d'un autre, r.00 le mettre dans

l'interieur d un autre,

zaa aller sur la surface d'une chose, zoo etre debout dans un

certain point,

zaa-zoo pele-mele, soudain.

II resulte de ces exeraples que la modification de Ya en e ou en

o signifie une difference de la direction. Peut-on en deduire que la modi-

fication semblable, par laquelle se distinguent la premiere personne de la

seconde et la premiere personne du singulier de la premiere personne du

pluriel, se derive de ce que les differences des personnes dans 1'origine ne

sont pas autre chose quuue difference de direction? Je crois que oui.

Seler, (iosaraiuelfe Abhandlangen 1. 9
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Car si vraiment il en est ainsi. comnie une difference de la direction ne

represente que deux extremes, il en resulte comnie consequence logique

qaa Torigine le pronom de la seconde personne doit etre le merae que

celui de la premiere personne du pluriel. Et c'est justement ce quon

observe dans les langues zapoteque et mixteque. Dans la langue zapoteque

le pronom de la premiere personne du singulier s'exprime par la voyelle

a, les autres personnes par la voyelle o, mais on place devarit lui, la

consonne /, pour designer la seconde personne du singulier; la consonne t

ou r, pour designer la seconde personne du pluriel ; et la consonne n, pour

designer la premiere personne du pluriel, p. e:

pizaana-ya ma soeur, pizaana-lo ta sceur,

pizaana-noo notre 8aeur, pizaana-too votre soeur.

II y a plus de variation dans les dialectes mixteques. mais on re-

connait toujours (jue les memes affixes servent pour la seconde personne et

pour la premiere personne du pluriel. Dans la langue de Tepozcolula.

c'est la voyelle i qui fonctionne pour la premiere personne du singulier,

la voyelle o qui fonctionne pour les autres personnes; mais toujours les

voyelles sont unies a une dentale, qui dans ce dialecte se prononce comme
un d ou uu d nasal:

dzutu-ndi mon pere, dzutu-ndo ton pere,

dzutu-ndoo notre pere, dzutu-ndohoo votre pere.

Dans les autres dialectes l't de la premiere personne se remplace

par un u court, et la dentale se transforms en une /, ou r ou y, et dans

la seconde persoune quelquefois dans la palatale et meme dans la

gutturale y.

Les dialectes zapoteques et ceux de la langue mixteque presentent

cette difference, que les premiers emploient la voyelle a pour la premiere

personne du singulier, les derniers la voyelle i. Par centre, c'est la voyelle

i qui, dans la langue zapoteque, sert a designer la troisieme personne et

le demonstratif, et c'est la voyelle a, par laquelle, dans les langues mix-

teques, ces personnes s'expriment.

On voit ainsi que les transformations des langues se gouvernent, en

premier lieu, par reconomie, par la necessite de tenir compte du nombre

restreint des sons, qui sont a lour disposition. Je ne peux entrer ici dans

toutes les peripeties de ces langues simples, mais bien developpees. Ce
que j'ai eu Thonneur de vous presenter, vous servira de preuve qu'il y a

des problemes interessants a resoudre partout oil, sur Tancien sol du
Nouveau-Monde, on veut enfoucer la beche.
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Bildersehriften.



1.

Der Codex Borgia und die verwandten aztekischen

Bilderscliriften.

Verhandlungcn tier Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 22. Jannar 18S7.

Zeitschrift far Ethnologie XIX, 8. ^105)- (114).

Unter den in der Kingsborough'sehen Sanunlung enthaltenen Bilder-

schriften nicht hi8tori8chen Inhalts befindet sich eine Anzahl, die ihrem

Inhalt und der Art der Darstellung nach unstreitig zusammengeh5ren.

Das sind:

1. der zweite Theil des Codex Telleriano Remensis und die vorderen

Tafeln des Codex Vaticanus A.;

•2. der Codex Borgia, Vaticanus B., Bologna, Fejervary und Codex

Laud, welche letztere beide wieder, dem Styl der Darstellung

nach, unter sich die grdsste Aehnlichkeit zeigen;

3. der Codex Viennensis und die Codices der Bodley-Saranilung,

welchen sich eiu im Besitz des Frhrn. von Waecker - Cotter,

des deutschen Ministerresidenten in Mexico, befindlicher Codex

anschliesst, der mit leider ziemlieh verwischten tzapotekischen

Legenden versehen ist.

Fur die ersten beiden dieser Codices, den Codex Telleriano Remensis

und Vaticanus A., existiren verlftssliche Interpretationen, aus den ersten

Zeiten nach der Conquista stammend und von Missionaren herrflhrend, die

in langj&hrigem personlichein Verkehr mit der Bildersehrift kundigeu Ein-

gebornen standen. Fur die anderen fohleu solche. Denn die Interpretation,

welche der Jesuit Fabregat fur den Codex Borgia geliofert hat. ist nur

eine Studie auf Grund des von den beiden erstgenannten gelieferten

Materials und stainnit aus einer Zeit, wo die Kenntniss der alten Bilder-

schrift im Volke nicht mehr vorlianden war. Bei einer Durchmusterung

der Handschriften der Gruppe 2 erkannte ich, dass die Hauptdarstellungen

des Cortex Telleriano Remensis und Vaticanus A., theils direkt, theils in
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verwandten Darstellungen, audi in don Handsehriften dieser Gruppe wieder-

kehren. Diese "Wahrnehmung veranlasste mich, eine genaue Vergleichung

dieser Handsehriften vorzunehmen, um, von dem fosten Punkte aus, der

durch die vorhandene Interpretation des Codex Telleriano Remensis und

Vaticanu8 A. gogobon ist, womoglich zu einer Erklarung des Inhalts dieser

Sehriften vorzudringen. Dabei ergab sich, dass die Handsehriften dieser

Gruppe in der That nicht versehiedeno Dinge behandeln, sondern dass

eine bestimmte, verhaltnissmassig kleine Zahl von (irundschriften in den

Ver8chiedenen dieser Handsehriften typisch wiederkehrt.

Die Anordnung der Theile und die Folge der Darstellungen ist in

den verschiedenen Codices sehr versehieden. Der Fortgang ist theils von

links nach rechts (von vom nach hinten), theils von rechts nach links

(von hinten nach vom), fiber verschiedene Blatter weggehend, oder aueh

unteu rechts beginnend, nach links fortschreitend und dann umkehrend,

oben nach rechts sich bis zuin Anfang fortsetzend, oder umgekehrt. Heim

Codex Telleriano Remensis, Vaticanus A. und Bologna bezeichnet das

erste Blatt der K i ngsborouglf schen Zahlung den Anfang des Codex;

beim Codex Fejervary und Codex Land das letzte Blatt. Beim Codex

Borgia bezeichnet das 38. Blatt der Kingsborongh'schen Zahlung den

Anfang, und die Darstellung schreitet dann von rechts nach links bis zum

Blatt 1 fort und setzt sich weiter von Blatt 76 bis zurilck zum Blatt 39

fort. Der Codex Vaticanus B. enthalt zwei verschiedene Theile: der eine

begiunt auf Blatt 49 und ist von vom nach hinten zu lesen, der andere

auf Blatt 48 und ist rfickwftrts von hinten nach vorn zu lesen.

Bei der folgenden Liste von Parallelstellen ist iiberall die Kings-

borough'sche Zahlung zu Grande gelegt. Ich beginne mit dem Codex
-

Bologna, dessen Anfang das erste Blatt der K ingsborough'schen Zahlung

ist. Es ist:

Cod. Bologna 1—8 = Cod. Borgia 31-38 - Cod. Vat. B. =41*- 56,

9—11 - „ „ 61-62= „ „ „ =13-17,
\'2— 13= „ Fejervary 11— l'J unteu = den oberen Mittel-

gruppen der unteren Abtheilung der Blatter 63

bis 66 des Codex Borgia,

„ 14—24 enthalten, wie die Blatter 23—40 des Codex Fejer-

vary, neben den Figuren hohe Zahlenzusanimenstellungen. Die

Bedeutuug derselben habe ich aber noch nicht cntr&thsclu und

direkte Parallelen audi noch nicht auffinden konuen.

Beim Codex Fejervary ist iiberall von hinten nach vorn zu lesen, und

ich beginne dahor mit den hinteren Blattem:

Cod. Fejervary 44 hat eine gewisse Parallelo in Codex Laud 1 und

ausserdein, wie Cyrus Thomas nachgowiesen, in Blatt 41, 42

des Maya Codex Cortesianus.
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Cod. Fejervary 41—43 = Cod. Borgia 25 = Cod. Vat. B. 67—70 unten

uud 71.

Die Blatter 31—40 dea Cod. Fejervary sind interessant durch die

h<>hen Zahlen, die auf ihnen angegeben sind. Sie erionem dadurch an

Cod. Bologna 14—'24, doch habe icb noch keine direkte Parallele aus-

tindig machen konnen.

Das (ileiehe gilt von Blatt 29—30 und von Blatt 23-28.

Cod. Fejervary 20-22 unten = Cod. Vat. B. 57—59 oben,

16-19 unten, hat keine direkten Parallelen,

16—22 oben - Cod. Borgia 22—34,

= Vat. B. 81—90 oben,

13—15 unten = „ Vat. B. 57—59 unten,

13—15 oben „ Borgia 60,

„ 11— 12 unten = „ Bologna 12—13 = den oberen

Mittelgruppen der nnteren Abtheilung

der Blatter 63—66 des Codex Borgia,

11—12 oben, hat keine direkten Parallelen,

8— 10 unten •= Cod. Borgia 58,

2— 7 unten, Parallelen felilen,

5— 10 oben, Parallelen felilen,

3—4 oben -- Cod. Vat. B. 72—75 = den Gruppen der

oberen rechten Ecke der unteren Ab-

theilung der Blatter . 63—66 des Cod.

Borgia,

„ » 2 oben, hat keine direkte Parallele,

1, hat ebeufalls keine direkten Parallelen.

Beim Codex Laud ist ebeufalls von hinten nach vorn zu lesen Dieser

Codex, der, wie schon oben erwahnt, im Styl grosse Aehnlichkeit mit dem
(^odex Fejervary hat, fallt insofern aus der Reihe der flbrigen heraUs, als

bei ihm nur wenige StQcke direkt mit anderen zu parallelisiren sind.

Ks .siml das:

Blatt 33 -38 = Codex Borgia 55—57 ^ Cod. Vat. B. 81- 90 unten,

2, das zu verglcichen ist mit Codex Borgia 22 unten,

1, das zu vergleieben ist mit Blatt 44 des Codex Fejervary.

Beim Codex Borgia beginne ich mit Blatt 38, das ohne Zweifel den

Anfaug des Codex bezeiehnet, und es ist Uberall von hinten nach vorn

zu lesen.

Cod. Borgia 31 - 38 - Cod. Bologna 1 - 8 - Cod. Vat. B. 49—56,

26—30 - „ Vat. B. 3—10 und 76-80,

„ 25 - .. Vat. B. 67-70 unten.

= .. Fejervary 41-43,
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Cod. Borgia 22 oben bis 24 = Cod. Vat. B. 81—!H) oben,

— „ Fejervary IK—22 oben,

22 unten ist zu vergleichen mit dera Blatt 2 des Codex

Laud. Die 20 Tageszeichen sind den verschiedenen

Kdrpertheilen eines Gottes zugeschrieben ; nur steht

hier der Gott Tezcatlipoca, auf dem Blatt des Codex

Laud der Oott Tlaloc,

„ ' n 18—21, eine sehr inerkwflrdige und interessante Dar-

stellung, far die ich aber noch keine direkte Parallels

gefunden habe,

„ 17 oben -Cod. Vat. B. 20b,

„ „ 15—17 habe ich ebenfalls noch keine Parallele ausfindi^

machen kdnnen,

14 = Cod. Vat. B. 27,

„ „ 13 fehlt eine direkte Parallele,

„ 12 = Cod. Vat. B. 28,

„ „ 11 ist eine der vorigen (12) verwandte Darstellung; eine

direkte Parallele ist in den anderen Codices nicht zu

finden.

Auf Blatt 10 beginnt eine Anzahl komplizirter Darstellungen, die in

den anderen Codices keine Parallelen haben, und deren Bedeutung zu

entrathseln mir bisher auch noch niclit gelungen ist. Sie setzen sich bis

Blatt 1 und von Blatt 76 bis Blatt 69 fort.

Die beiden rechten Felder der oberen und mittleren Reihe des Blattes 68

des Cod. Borgia sind = Cod. Vat. B. 61—62.

Die anderen Felder dieser Reihen und die obere und mittlere Reihe

des Blattes 67 = Cod. Vat. B. 18—20a.
Die unteren Reihen der Blatter 67 und 68 enthalten offenbar eine,

den vorigen verwandte Darstellung, direkte Parallelen fehlen aber in den

audereu Codices.

Cod. Borgia 62b— 66 unten ist eine interessante Darstellung. Wir

finden hier eine Art Kompilation, eine Zusanimenstellung der Gottheiten

und Syrabole, die auf die vier Himmelsrichtungen Bezug haben. Die Dar-

stellung als Ganzes hat keine direkten Parallelen in den anderen Codices,

wohl aber die einzelnen Theile derselben. So sind

die unteren Mittelgruppen zu vergleichen mit Cod. Vat. B. 65—66,

die oberen Mittelgruppen = Cod. Bologna 12-13,

= „ Fejervary 11—12 unten,

die (iruppen der rechten oberen Ecke = Cod. Vat. B. 72—75,

= „ Fejervary 3-4 oben.

Fur die anderen ( Iruppen habe ich noch keine direkten Parallelen

gefunden.

Digitized by Google



1. Der Codex Borgia und die verwandten aztekischen Bilderschriften. 137

Doch ist Cod. Borgia 62b offenbar zu vergleichen mit der in der

mittleren Reihe unten de8 Cod. Viennensis 37 befindlichen Gruppe:

Cod. Borgia 62b—66 oben = Cod. Vat. B. 67—70 oben,

„ 62a oben- „ n „ 1,

„ 61-62a unten = „ „ „ 13—17,

= „ Bologna 9—11,

„ 60 = „ Fejervary 13-15 oben,

5!) = „ Vat. B. 21,

58 = „ Fejervary 8—10 unten,

55- 57 - „ Vat. B. 81—90 unten,

= „ Laud 33-38,

n 45—54 = . Vat. B. 29-48,

= „ TelLRem. II. 1—33,

= „ Vat. A. 17-56,

44 hat keine direkten Paralleled

„ 43 - Cod. Vat. B. 24,

i 41 — „ i * 23,

39-40 hat keine direkten Paralleled

Codex Yaticamis B. enthalt verschieden angeordnete und zu lesende

Theile. Ich beginne mit

Cod. Vat. B. 1 - Cod. Borgia 62,

„ „ „ 2 fehlen direkte Parallelen,

3—10 (von hinten nach vorn zu lesen) = Cod. Vat. B.

76—80 -Cod. Borgia 26—30,

„ 11—12 fehlen direkte Parallelen.

„ 13— 17 (von hinten nach vorn zu lesen) - Cod. Borgia

61—62 = Cod. Bologna 9—11,

„ 18—20a (von hinten naeh vorn zu lesen) — Cod. Borgia

67—68 a,

„ „ . 20 b = Cod. Borgia 17,

„ 21 (hierzu gehort audi die Reihe der Tageszeichen, die

auf der rechten Seite des vorhergehenden Blattes 20 b

steht).

= Cod. Borgia 59,

« f y 22 = „ „ 42,

„ „ „ 23- - „ 4U

« m y 24 — „ 43.

„ „ 25 hat keine direkten Parallelen in den Codices dieter

Gruppe, dagegen sind die zwolf Figuren, dio auf der linken Seite des

Blattes 25 de» Codex Viennensis stehen, in direkte Parallele zu stellen

mit den neun Figuren hier. — Uebrigens das einzige Heispiel einer Konkor-
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danz des Wieuer Codex init den Codices der Borgia -Gruppe, das inir

bisher aufgestosseu ist,

Cod. Vat. B. 26 hat keine direkten Parallelen.

- 27 = Cod. Borgia 14.

•»8 =. I
'>

„ 21)— 48 (von hinten nach vorn zu lesen) = Cod. Borgia 45

1 lis 54,

-Cod. Toll. Rem. II. 1—33, = Cod. Vat. A. 17—56,

„ 49—56 (von vorn nach hinten zu lesen) = Cod. Borgia

31-38,

= Cod. Bologna 1— 8,

.. 57—59 obeli ^ Cod. Fejervary 20—22 unten.

« 57— 51) unten = „ „ 13—15 unten,

60 hat keine direkte Parallels,

- 61—(52 — den beiden reeliten Feldern der oberen und

mittleren Roihe des Blattes (58 des Codex Borgia,

> 63— 64 hat keine direkte Parallel©,

„ 65—66 ist zu vergleichen mit den unteren Mittelgruppen

der unteren Abtheilungen der Blatter 63— 8b' des Cod.

Borgia.

(57—70 oben = Cod. Borgia 62—66 oben,

„ 67—70 unten (von vorn nach hinten zu lesen) und 71

= Cod Borgia 25 = Cod. Fejervary 41—43,

_ 72—75 (von vorn nach hinten zu lesen) = Cod. Fejer-

vary 3—4 oben = den Gruppen der oberen reehten

Ecke der unteren Abthoilung der Blatter 63—66 des

Codex Borgia,

76—80 (oben beginnend, von vorn nach hinten und riick-

laufend unten von hinten nach vorn zu lesen) = Cod.

Vat. B. 3— 10 = Cod. Borgia 2(5-30,

.. 81—90 oben (von vorn nach hinten zu lesen) = Cod.

Borgia 22—34 = Cod. Fejervary 16—22 oben,

81—90 unten (von hinten nach vorn zu lesen) = Cod.

Borgia 55—57 = Cod. Laud 33 - 38,

91—96 hat keine direkten Parallelen.

Was nun den Inhalt dieser Schriften angeht, so ist dorsolbe im Wesent-

lichen astrologischer Natur.

Wie bekannt, bildete die Grundlage der aztekischen Zeitrechnung ein

Monat von 20 Tagen, dessen einzelne Tage besondors, und zwar init den

Xamen bestimmter, greif barer (legenstiinde, Thiere u. A., bezeichnet

wurden. Der Ursprung dieser Zeichen ist unbekannt. Man hat vielfach

veraucht, fur diesen Mount von 20 Tagen eine astronomische Grundlage

zu linden; bisher mit nicht viel (.{Hick. Mir scbeint das vigesimale Zahl-
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system, das bei sfimmtlichen Volkern des mexikanischen Yolkerkreises im

(/iebrauch war, eine genflgende Erkliirung zu bieten. Neben dieser Kechnung

lauft eine anderc eiiiher, bei der die Tage in Gruppen von 13 Tagen zu-

samniengefasst wurden. Diese Gruppen batten, wie es seheint, eine be-

stiramte astronomische Bedeutung. Sie bezeichneten einmal den Zei trail in

(i.ctocoliztli* „das Wachen" genannt), in welcliem der Mond des Nachts am
Himmel sichtbar ist; und dann den Zeitraum (cochiltztli, „das Schlafen*

genannt), in welchein der Mond nur bei Tage am Himmel erseheint und

des Nachts unsichtbar bleibt
1

). Durcb eine Kombination dieser beiden

Rechnungen, indem man die Tage einmal mit dem ihnen zukommenden

Tageszeichen (einem der 20) benannte, andererseits die Ziffer angab,

welebe ihnen nach ihrer Stellung in der VVoche von 13 Tagen zukam,

ertrab sich, dass erst naeh einem Zeitraum von 13<20, bezw. 20x13, d. h.

2iM) Tagen es eintraf, dass ein Tag wieder dnsselbc Zeichen und dieselbe

Ziffer erhielt, wie ein vorhergehender. Dieser Zeitraum von 260 Tageu

wurde Tonalamatl, „Bueh der Sonnen oder der Tage", genannt. und

dieses Tonalamatl ist es, welches die eigentliehe Wissenschaft der Tonal

-

pouhque, der ^Sonnenzahler" oder Auguren, ausmacht.

Wir haben in den Berichten der alten Missionare hestimmte Angaben

darilber, wie diese Auguren verfuhren. Es galten namlich sowohl von

den Ziffern (1— 13), wie von den 20 Zeichen die einen fiir gliicklich, die

anderen fiir uuglucklich, die dritton fur indifferent oder ritditiger fiir zweifel-

haft, bald Gliiek, bald Ungluck bringend; und zwar wurde nieht nur Zeichen

und Ziffer des Tages selbst beachtet, sondern das Aufangszeichen einer

Woche von 13 Tagen erstreckte seinen Einttuss iiber die gauze Woche.

Der EinHus8, den ein Zeichen ttbte, ausserte sich iibrigens in bestimmter

Art, je nach Natur und Bedeutung des Zeichens. Weiter aber ergaben

sich einerseits aus der Natur des Zeichens Beziehungen zu bestimmten

< rottheiten, andererseits wurden wohl audi bestimmte Reihen von Gott-

heiten oder Manifestationeu einer Gottheit zu den verschiedenen Ab-

theilungen des Tonalamatl in Beziehung gesetzt. Denn anders lasst es

sich wohl kaum verstehon, wenn Duran*) das llaudwerkszeug eines solchen

Auguren beschreibt als „un papel pintado de cuantos idolos habia y ado-

raban, donde tenian cada idolo en su casa junto a estos dios**s

estaban pintadas las letras de los dias del mes de su calendario. Sobre

este papel echaban suertes y conforme a como caia pronosticaban: y si

caia la suerte sobre el Dios de la vida, deciau que era de larga vida" etc.

Wenden wir uns nun zu unseren Handschriften, so zeigt uns die

Hauptmasse derselbeu weiter nichts als Darstellungen des Tonalamatl, voll-

standig oder in verkiirzter Form, mit Figuren von Gottern, die. wie es

seheint. den einzelnen Abtheilungen desselben vorstehen.

1) Gama, Dos piedros p. 27.

2) Edit. Mexico II. p. 2.
r
>9.
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Die Anordnung des Tonalamatl ist dabei eiue zweifache:

Einmal ist dasselbe, in Wochen abgetheilt, aufgefuhrt, jede Woche

mit der ihr prftsidirenden Gottheit. Das ist die Redaktion. die im Codex

Telleriano Remensis II. 1—33 und Cod. Vat. A. 17— 5H, sowie im Cod.

Borgia 45—54 und Vat. B. 29—48 vorliegt. Die Interpreten des Cod. Tell.

Bern, und des Vat. A. geben die Namen der Gottheiten an, und die Figuren

der anderen Codices entsprechen dieseu genau. Sie sind von grosseni

Interesse, weil wir darunter Namen finden, die von den Historikern nicht

oder nur ganz beil&ufig erwiihnt werdeu. Die ganze Reihe der Kalender-

gottheiten ist offenbar eine von den Gottheiten des staatlichen Kults ver-

schiedene. Auf eine Diskussion der Bedeutung derselben kann ich hier

nicht eingehen; sie soli an anderer Stelle gegeben werdeu, wo ich audi

die Abweichungen, welche die Codices Borgia und Vatieauus B. gegenfiber

Tell. Rem. und Vat. A. zeigeu, besprechen werde.

Bei der zweiten Redaktion des Tonalamatl sind die Zeichen der ersteii

vier Wochen (4X13 Tage) hinter einander geschrieben, darftber die der

zweiten, darflber die der dritten, vierten und fiinften vier Wochen. So

erhalten wir 4x13 = 52 Vertikalreihen von je 5 flbereinander stehenden

Zeichen, wo jede 5. Reihe immer wieder dieselben Zeichen, nur in anderer

Reihenfolge, enthftlt und alle Zeichen derselben Reihe dieselbe Ziffer

tragen. So ist das Tonalamatl im Codex Bologna 1—8, im Codex Borgia

31— 38 und Vaticanus B. 49—5U geschrieben. Die Vertikalreihen sind am

Puss- und Kopfende von Gdtterfiguren oder symbolischen Darstellungen

begleitet, in denen eine bestimmte, nicht sehr grosse, wiederkehrende Zahl

gewisser Typen zu erkennen ist. Die Bedeutung dieser Figuren ist offenbar

in s&mmtlichen drei Codices <lie gleiche. doch sind die Darstellungen in den

versehiedenen Codices nicht ganz fibereinstimmend. Beispielsweise ent-

spricht im Codex Vaticanus B. zwar die untere Reihe der Darstellungen der

unteren Reihe in den beiden anderen Codices gcnau, die obere Reihe

dagegen erseheint in einzelnen Partieen gegen die obere Reihe des Codex

Borgia urn eine oder gar zwei Stellen verschoben.

Bei beiden Redaktionen sind ausserdem. in einzelnen Codices, die auf

einander folgenden Tage begleitet von einer von i) Gottheiten, deren Reihe

gewShnlich als die „senores de la noche" oder „acompaiiados de la

noche* bezeichnet wird. Hire Namen sind nftmlich im Boturini mit der

Silbe yohua komponirt. Augenscheinlich bedeutet das aber nichts Anderes

als „der von dem und dem Gott begleitete" und ist Bezeichnung des be-

treffenden Tages. Denn -/ma ist Suffix des Besitzers und -yo die Silbe.

welche Concreta in Abstracta verwandelt, eine Umwandlung, die regel-

massig vorgenommen werden muss, wenn ein Gegenstand als von Natur

zu einem anderen gehorig betrachtet werden soil. Auch diese Gottheiten

galten, wie die Tageszeichen selbst und wie die Nummern. die ein Tag

in seiner Woche hat. theils als glilcklich, theils als unglucklich, theils als
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zweifelhaft. Man sieht, was fur ein weites Feld diese Kombination von

Narnmer, Zeichen und Gottheit dem Auguren erfiffnete. Was nun tlie Gott-

heiten selbst angeht, so geht aua dem Blatt 44 des Codex Fejervary uu-

zweifelhaft hervor, dass die Zahl von 9 dadurch zu Staude kommt, dass

iminer je '2 einer der 4 Himmelsrichtungen zugesehrieben und einer der

Gutter das Centrum oder, wenn man will, die Richtung von oben nach

unten oder umgekehrt bezeichnet. Das Centrum bezeichnet Xiuhteotl, der

Gott des Feuers, dem Osten werden Jtztli (Tezcatlipoca) und TonatiuJi, dem
Suden Cinteotl und Mictlanteotl, dem Weston Ckalchiuhtlicue und Tlacolteotl,

dem Norden Tepeyollotl und Tlaloc zugesehrieben.

Neben den vollstflndigen Darstellungen des Tonalamatl finden sich nun

aber aueh solche, welche dasselbe in abgeknrzter Form darstellen, ge-

wissermaassen nur einzelne springendu Punkte desselben hervorheben.

So linden wir auf den Tafeln (17 und 68 des Codex Borgia und ent-

sprechend auf den Tafeln 18— "20 des Cod. Vaticanus B. die Wochen ce

macatl (eins Hirsch), ce quiahuitl (eins Regen), ce ocomatli (eins Affe), ce

calli (eins llaus) und ce quautli (eins Adler) dargestellt durch das Anfangs-

und Endzeichen der Woche, ein dazwischen liegendes Zeiehen und

10 Punkte. Und neben ihnen sind Frauengestalten gezeichnet, verschieden

jjefarbt und in Tracht und Ausehen der Tlacolteotl gleichend (der GSttin

der Liebe, d. h. der, welche die sundliche Liebe, den Ehebruch, verfolgt).

Nun finden wir im Sahagun gerade diese .") Tage angegeben, als die Tage

oder Wochen, an denen die Ciuapipiltin, die gespenstischen Weiber, die

im Westen hausen, zur Erde niedersteigen, die Kinder mit Krankheit

schlagend und die Manner zur Unzucht und Sflnde verleitend. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass auf den genanuten Tafeln diese geffthrlichen

Wochen und die Art ihrer Gefahr bezeichnet werden sollten.

Bei weitem der Mehrzahl der Grundschriften liegt aber nicht das in

Wochen abgetheilte Tonalamatl, sonderu die Redaktion desselben zu Grunde,

welche die Tageszeichen in 52 Vertikalreihen von je 5 Zeichen ordnet.

sind dnun immer einzelne dieser Vertikalreihen voll hingeschrieben

und die Zwischenglieder durch Punkte markirt. Wichtig sind vor allem

diejenigen Blatter, auf denen das Tonalamatl in vier Abschnitte gegliedert

ist. Vier ist die Zahl der Himmelsrichtungen, und so wird vier tiber-

haupt die heilige Zahl. Alios, was in Mythologie und Glauben unter der

Vierzahl untergebracht wird, hat also auf diesen Blftttern seine Stelle.

Ausser der Viertheiluug kommt aber auch Seehstheilung, Achttheilung u. s. w.

vor, und die verschiedenartigsten Reihen von G5ttern (und Festen?) kdnnen

also auf diese Weise in den Rahmen des Tonalamatl untergebracht werden.

Auf Eiuzelheiten einzugehen, muss it'll mir versagen, ieh hoffe, wie er-

wiihnt, die ganze Materie an auderer Stelle eingehender besprechen zu

kdnnen.
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Schliesslioh werdon die Tageszeichen selbst einfach wie Ziffern go-

braucht. urn bostimmto Roihen von Gottheiton in Hirer Ordnung aufzu-

fithren.

So finden wir die Cottheiten. welehe in den Coil. Toll. Romemis

and Vaticanus A. and flboreinstimmend im Codex Borgia und Vaticanus B.

als Schutzgottheiton dor Woehonanfango angegeben sind, im Cod. Borgia

(l'C»- 30) und Vaticanus B. (3—10 and III—HO) in nahezu derselben Reihen-

folge aufgeffihrt. abor neben ihnen nieht die '20 AVoehenanfauge, sondom

die L'O Tageszeichen in der Ordnung, wie sie im Monat einandcr folpi:.

Xur eine Unrogelmassigkeit ist zu beinerken. Beim ll.Zoiclien (ofomatli

Affe). welches audi das 11. Zeiehon in der Reihe der Woehenanfanire

hildot, ist der. den Schluss der Reihe der Wochenschutzgottheiten tiil-

donde Fenergott 1

) eiugeaehoben. Darnach aber geht die Reihe regelniAs>iir

woiter bis zu Xochujuefzal, die also bier den Schluss- der Reihe bildet,

wAhrend sie unter den Sehutzgottheiten tier M'oche an vorletzter Stelle steht.

Dcsgloichen findet sich auf der Tafel '25 des Cod. Borgia, and ent-

sprechend Cod. Vat. B. (»7 — 71 unton und Cod. Fejervary 41—43, mit don

Tageszeichen 1— !> versehen. die Reihe dor 0 sogenannten Sonores de la

noche (s. oben).

Auf anderen Tafeln ist in anscheinend unrogelmassiger Woise eine

Reihe von Gottheiten neben den voll hingoschriebenen odor durch I'unkto

angedeuteten Tageszeichen oinos odor zwoior Monato aafgefflhrt.

Schliesslioh findet sich. und zwar iiboreinstimmend Cod. Borgia 5.) bis

;>7, Cod. Vat. B. 8 1—5*0 unten und Cod. Land 33-38 eine Reihe von

Gottheiten. neben deiien koine Tageszeichen stoheii. sondern die Zi flora

2— ii) durch Punkto mark irt sind.

Dass das Sonnenjahr aus 3<>.
r
> Tagon besteht. wurdo von den Mexikanern

unstreitig solum fnih orkannt 8
). So ergab sich. dass bei dein gleioli-

massigen AVeiterzahlen von don zwanzig Tageszeichen nar vier. nainlb-h

das erste. sochste, eilfto und sechszehnto, auf die Anfangstago dor Jahrc

fieleti. Nach diesen Anfangstagen warden die Jahre bonannt. Es sclteint.

dass die Reihe der Tageszeichen ursprflnglieh mit acatl (Rohr) began n.

So wurden wenigstens die zwanzig Zeichon bei den in altvfiterischer Sitte

lobenden Bowohnorn der rauhen Bergo von Meztitlan") and bei den Nana

1) [Die Identification dor Gottheit des eilflen Zeichens der Wochenanfange

mit dem Fouergott ist ein irrthum. Ich habe spiitcrhin nachgewiesen, dass dieser

Gott des eilftcn Zeichens eine besondere Figur ist, der Gott der Tiinze, Gcsiinge

und Spiele, der unter dem Namen Mamil xoclntl bekannt ist].

2) Die ^Historia de los Mexicanos pur sus Pintaras" sagt: Contavan el ano

del equinocio per marco quando ol sol hazia dcrecha la sombra, y luego como se

sintia que cl sol suhia, contavan el primer dia.

:>) Coleccion de Documentos ineditos del Archivo de Indias IV. Madrid (i860),

pag. b'60.
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<les feroen Nicaragua 1

) gezfthlt. Spater wurde. wie es scheint, der Anfang

ilea Jahres nm 52 Tage zuriiekgeschoben, wfthrend die Jahre in alter Weisc

weiter benannt wurden, so dass also das .lahr ce acatl (eins Rohr) mit

dem Tage ce cipactli (eins Meerungeheuer) begann. Die vier Zeichen

nun, acatl (Rohr), Ucpatl (Feuerstein), colli (Hans), tochtli (Kaninchen).

denen die Aufgahe, die Jahre zu bezeichnen. blieb, gowannen dadurcb

besondere Bedeutung, und in der Vierzahl dieser Zeichen wurde selbst-

verstandlieh wieder die geheime Beziehung zu den Himinelsrichtungen und

zu der heiligen Zahl erkannt. Demgemass wurden auch die Jahre glflek-

bringend oder Ungluck verheissend, je n'ach dem Zeichen, das sic trugen,

oder je nach der llimmelsriehtung, der sie angohorten.

Wir lesen im Duran"), dass die Jahre acatl, die dem Osten angehoren.

als reiche, fruehtburc, gluckliche galten; die Jahre tecpatl, die dem Norden

angehoren. der Region, von welcher der crstarrende kalte Wind blast,

galten als unfruchtbar und dflrr; die Jahre colli, die zum Westen gehoren.

wo die Sonne Mich verbirgt, galten als nasse und regenreiche; die Jahre

tochtli, die dem Stiden angehSren, siud unsicher. meist unglilckbringend.

Fast wortlich dasselbe, moehte man sagen, finden wir auch auf einigen

Tafeln der Codices angegeben, namlich dem Codex Borgia 12 und Cod.

Vat. B. 21. Wir sehen die Zeichen der Jahre ce acatl, ce tecpatl, ce colli,

ce tochtli und. neben ihnen, die ihrer Anfangstage ce cipactli, ce miquiztli.

ce ocomatli, ce cozcaquuuhth *)

Leber den Zeichen ce acatL ce cipactli steht unter einem feuchtcn.

wolkentragenden Himmel Tlaloc schwarz und als Kopfschmuck ein Cipactli

trugend, das Symbol tier Fruchrbarkeit, Wasser auf die Erde giessend, die

hier durch ein Cipactli dargestellt ist. aus welchem in reicher Fillle Mais-

kolben hervorspriessen.

L eber den Zeichen ce tecpatl. ce miquiztli steht unter einem Himmel.

der glQhende Sonnenstrahlen herabsendet, Tlaloc, gelb und das Haupt mit

einem Todteuschadel geschmfickt. Die Erde ist in Schollen geborsten.

and die kumnierliehen Maiskolben werden von aus der Luft herabHiegeiidcn

seltsamen Ileuschrecken verzehrt.

Ueber den Zeichen ce colli, ce ocomatli steht, unter einem wasserreichen

Himmel, Tlaloc, in die blaue Farbc des Wa*sers gekletdet, mit einem

Affenkopf als Kopfschmuck. Unter ihm schwillt das Wasser und ersauft

fast schon die daselbst aufspriessenden Maispflanzen.

1) Oviedo IV. p. 52.

2) ed. Mexico II. p. 254, 255.

3) [Die von iilteren Autoren und neuerdings von Orozco y Berra uutgestellto

Theorie, dass die Tage ce cipactli u. s. w. die Anfangstage der Jahre ce acatl u. s. w.

darstellen, habe ich spater als irrig erkannt. Die vier Tage ce cipactli u. s. \v.

haben ihre besondere Bedeutung dadurch, dass sie die Anfangstage der vier Viertel

des Tonalamatls bezeichnen].
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Ueber <len Zeichen ce tochtli, ce cozcaquauhtU schliesslich steht, ebeu-

falls unter einem dfirren, Sonnenpfeile herabschiessendcn Himmel, Tlabc,

in rothe Farbe gekleidet, das Haupt mit einem Geierkopf geschmflekt.

Die auf der dilrren, gelben Krde aufspriesaenden Maispflanzen werden von

Kaninchen gefressen.

Ueber den Zeitraum dieser vier Jahre gehen die Darstellungen der

hier besprochenen Codices anscheinend nicht hinaus. Was die hohen

Zahlen auf den oben angegebeuen Blattern des Codex Bologna, Codex

Fejervary und Codex Laud bedeuten, habe ich noch nicht ermitteln kOnnen.

Im Wiener Codex und in den Bodley Codices dagegen knQpft die be-

soudere Darstellung tiberall an die Koiuzidenz eiues bestimmten Tages

und eines bestimmten Jahres des 52jahrigen Zyklus an. Die Zeichen der

Jahre sind hier durch ein eigenthiimliches, an ein A erinnemdes Zeichen

ausgezeichnet. Ich will nicht uuerwahnt lassen, dass dasselbe Zeichen

auch auf den interessanten Darstellungen der Tafeln 62—<J6 des Codex

Borgia vorkommt, so dass also hier auf cine der Gliederung des Tonalamatl

parallel gehende Viertheilung des .V2 jiihrigen Zyklus Bezug genominen ist
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2.

Eine Liste der mexikanischen Monatsfeste.

Verhandlnngen der Berliner Antbropologischen Gesellsrhaft. 19. Februar 1887.

Zeitsehrift fnr Ethnologic XIX, S. (172)— (176).

Nach Motolinia 1

) hatten die alten Mexikaner fiinf Arten von Bilder-

schriften oder Bflchcrn: die erste handelt von den Jahren und Zeiten und

ist historischen Inhalts, die zweite behandelt die Feste, die im Verlauf

des J ah res stattfinden, die dritte, vierte und fiinfte Art von Buchern sind

nstrologischen Inhalts. Geschichtlichen In halts sind z. B. von den in der

Kingsborougirsehen Sammlung enthaltenen Codices der erste Theil des

Codex Mendoza, der Codex Boturini, der dritte Theil des Codex Telleriano

Keinensis und die Tafeln 1)1—146 des Codex Vaticauus A. Wcsentlich

astrologischen luhalts sind die Codices Borgia, Vaticanns B. und die ver-

waudten Bilderschriften; ferner der Codex Viennensis und die Bodley

Codices. Die ubrig hleihende, zweite Klasse von Schriften, in welchen

die, im Verlaufe des Jahres stattfindenden Feste behaudelt werden, ist ver-

treten durch die Tafeln ")7—74 des Codex Vaticanus A. und die Tafeln I,

1—13 des Codex Telleriano Remensis. Die zwanzig Monate des mexi-

kanischen Jahres sind hier dargestellt durch die Gottheiten, denen in

diesen Monaten Feste gefeiert wurden, und zwar

der 1. Monat Atlcauaio durch das Bild Tlalocs,

2. „ Tlacaaipeualiztli „ r „ Xipes,

3. „ Tocoztontli „ „ „ der Cinteotl,

-

-

4. v Ueitofoztli „ „ „ der Cinteotl,

- 5. Toxcatl „ „ „ Tezcatlipoca'*,

„ 6. „ EtzulqualizUi „ „ „ Tlalocs,

„ 7. „ TecuiUiuitontli „ „ „ der Uixtociuatl,

w 8. „ UeitecuUhuitl durch einen vornehmen Mann in Festtracht

(Tanztracht), der das Zeichen ilhuitl „Fest, Tag" in der

Hand halt,

„ 0. „ Miccailhuitzintli i durch einen in einen Mumienballen ge-

10. „ Ueimiccailhuitl } schnurten Todten auf einem Traggestell,

1) Joaquin Garcia Icazbalceta. Coleccion de Documentos para la Historiu

de Mexico I, S. 3.

S«l«r, Gesammelte Abliandluonen 1. 10
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der 11. Monat Ochpaniztli durch das Bild der Teteoinnan oder Toci,

„ 12.
y>

Teotleco „ Tezcatlipocas,

* 13. TepeiUiuitl
*> „ eines Berges mit dem Kopf

Tlalocs

* 14. » Quecholli - „ Camcurtlis odor Mixcoaff s

„ 15. Panquetzaliztli „ Uitzilopochtlix,

» 16. r Atemoztli „ Tlaloc'a mit einem Wasser-

strom,

„ 17. Tititl n der llamatecutli,

* 18. Izcalli „ Xiuhtecutli*

und die funf fibrig bleibendeu Tage, die Nemontemi „unniltze, uuhrauch-

bare" genannt werden, weil sie als Ungliickstage gelteu, an denen man

kein Geschaft verrichten dflrfte. sind Codex Telleriano Romensis I. 13,

durch funf Feuorzungen in schwarzem Felde dargestellt.

Eine andere Darstellung, auf die, mcines Wissens, noch nirgends auf-

merksam gemacht worden ist, existirt in der, durch Urn. Aubin zusammen-

gebrachten Sammlung mexikanischer Doeumente und ist als Anhang zu

dem, im Jahre 1$80 von der mexikanischen Ilegierung herausgegebenen

Geschichtswerk des P. Duran publizirt worden. AYir sehen den ersten

Monat Atkaualo, der in dem Codex Yaticanus A. durch das Bild Tlalocs

dargestellt ist, von sprossenden Raumen umgeben, deren Wurzelu im

Wasser stehen, hier dargestellt durch einen Pri ester mit der Kopfbinde

Tlaloc% der in der einen Hand einen Maiskolben, in der anderen eim*

Raucherpfanne (in der Gestalt eines Schlangenkopfes) 1

) halt. Genau in der-

selben Weise (schwarz geschmiuktes Gesicht mit woissom ])iiuktirtem Fleck

auf der Backe) wird ubrigehs auch der ^Tlaloc tlamacazqui, dios de las

pluvias", in dem Sahagun-Manuskript dor Bibl. Laurontiana in Florenz

abgebildet.

Der zweite Monat, Tlacaxipeualiztli, ist im Codex Yaticanus A. durch

das Bild Xipe* dargestellt, in der ublichen Tracht, in die abgezogene

Menschenhaut gekleidet, auf dem Haupt die spitze Mfitze mit den flattern-

don Bandern. Das Dokument der Au bin' sehen Sammlung zeigt statt

dessen eine Darstellung des Sacrifizio gladiatorio, welches einen Haupt-

bestandtheil des, in diesem Monat dem Gott Xipe gefeierten Festes bildete.

Wir sehen deu, mit einem Strick an don temalacatl befestigten Gefangenen.

in Festtracht, d. h. ganz mit Federn beklebt und auf dem Haupt die spitze

Mutze des Gottes Xipe — donn die Opfer wurden immer in die Livreo

des Gottes gesteckt, welchem sie geopfert werden sollten. Und ihm gegen-

uber der „grosse Jaguar-
, dor in .laguarfell gekloidete Krieger, der den

Gefangenen zu bekiimpfen hat,

1) [einen Krug rait TVc/for-Maske]
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Der dritte und vierte Monat. Tofoztontli und Ueito^oztli, sind iin Oodex

Vaticauus A. beide durch das Bild der Cinteotl dargestellt. Das Aubi n'sdie

Dokuraent bat fur beide Monate nur eiii Bild *), und zwar ist auf demselben

das rot he Gewand der Cinteotl dargestellt, eine bluhende Maisahre

darhber und darunter ein Korb mit feinem Samen (chianf), ein Korb mit

Klossen (tamallt) und rechts davon, wie es scheint, eine Tortilla und ein

Paar Tamalli; denn Cinteotl, die Gottin der Maisfrucht, ist die Gottin aller

Lebensmittel.

Der funfte Monat, Toxcatl, ist sowohl im Codex Vatican us A., wie in

dem Aubin'schen Dokument durch das Bildniss Tezcatlipocas dargestellt.

Ira Codex Vaticauus A. ist er ohue Weiteres kenntlich durch den rauchenden

Spiegel am Ohr und den Spiegel, aus dem Feuer und Wasser hervorschiesst,

am linken Fuss, sowie durch dio Bemalung. Die beiden schwarzen Quer-

streifen fiber das Gesicht sind audi in der Figur des Aubin'schen Doku-

inoDts zu erkennen, und die Nasenscheidewand ist von einera Pfeil durcli-

bohrt, der audi sonst bei Bildern dieses Gottes zu sehen ist.

Der sechste Monat, Etzalqualiztli, ist sehr iibereinstimmend in beiden

Haudscbriften durch das wohlbekaunte Bild Tlaloc's, mit einer bliihenden

Maisstaudc in der Hand und einem Topf mit Wasser dargestellt.

Im siebenten Monat, Tecuilhuitontli, ward der Uuvtociuatl, der Gottin

des Salzes, der alteren Schwester des Regen- und Wassergottes Tlaloc,

ein Fest gefeiert. Im Codex Telleriano Remensis und Vaticauus A. ist

daher dieser Monat durch eine Frauenfigur dargestellt, die mit beiden

Handen an einem Strick ein Fass mit kornigcin Inhalte halt. Der mit

Troddeln und Quasten versehene Strick, sowie der Kopf- und Riickenputz

der Fran sind weiss, mit kflrniger Zeichnung, der Natur des Stoffs ent-

sprechend, dessen l'atronin in diesem Monat gefeiert wird. In der viel

charakterloseren Zeichnung des Aubin'schen Dokuments ist eine directe

Beziehung auf die Gottin des Salzes nicht zu erkennen, aber die Haltung

der Figur ist die gleieho wie bei den Figuren der alteren Dokumeute uml

augenseheinlich dureh jene inspirirt. Sic halt ebeufalls mit der rechten

Hand ein Fasschen in die H6he, und in der linken oinen mit Quasten und

Troddeln versehenen Strick.

Der achte Monat, Ueitectiilhuitl, ist das Fest der Xilonen, der Gottin

.des juugen Maiskolbens. An ihm fand grosse Volksspeisuug statt, die Vor-

nehmen fiihrten mit ihren Damen feierliche Tame auf, und die Gottin.

bezw. das, die Stelle der Gottin vertretende, mit den Attribute!! der Gottin

1) [Der Vergleich mit der Bildorhandschrilt der Bibliotcca Nazionale, von

der diese Aubin'sche Handschrift nur eine Kopie ist, lehrt, dass nicht dieses

eine Bild fUr zwei Monate der Jahrcsfeste gelten soli, sondern dass durch irgend

einen Zufall das Bild fur den drkten Monat, die Ki«rur der Cinteotl, verloren

^eganjjen ist].

10*
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geschmilckte Opfer ward in feierliehem Zuge nach den vier Himmels-

riehtungen gefiihrt. urn dann in der, bei den Erd- und FruchtgOttineu

libliehen Weise geopfert zu werden. Im Codex Telleriano Remensis und

Vaticanus A. ist, wie oben erwuhnt, dieser Monat dargestellt duroh einen

vornehmen Mann (tccutli), in Fost- oder Tanztracht, der in der linken

Hand das Zeichen llhuitl „Fest, Tag" halt. In dem Aubi lichen Doku-

mont sieht man dafQr die GSttin selbst 1
), in rothem Gewand und mit Adler-

helm, auf mit einem Haufen von Maiskolben bedockter Bahre getrageu.

unter Vorantritt eines Pricsters, der die Muscheltrompete blast. Die beidon

Triiger der Bahre haben genau die gleiche Tracht, wie der Tecutli de&

Codex Telleriano Remensis und Vaticanus A.

Im neunten und zehnten Monat wurden den Mauen der gestorbenerr

Angehorigen Opfer und (iebete dargebracht, in dem ersteren, wie es seheint.

den Seelen der gestorbenen Kinder, im letzteren denen der erwaehsenen

Gestorbenen. Der erstere Monat heisst darnach Miccailhuitontli oder

Miccailhuitzintli, „das kleine Todtenfestu , der letztere Ueimiccailhuitl, rda»

grosse Todtenfost"; der Gebrauch war wohl allgemein. Kr Obertrug sich

in der christlichen Zeit auf die Tage Aller Heiligen und Aller Seelen^

an denen man, genau in derselben altheidniselien Weise, den Seelen der

gestorbenen Kinder und Erwaehsenen zu essen gab, fiber welohen Grauel

und des9en Duldung sehon Duran Klage erhob'j; und er ist noeh heute

unter der indiaui.schen Beviilkerung ties Landes ublieh'l. Dieser Bedeutung

der Monate entsprechend, sind diese, wie sehon oben erwahnt, im

Codex Telleriano Remensis und Vaticanus A. durch je einen, mit Blumen

und Fahuchen besteekten Mumienballen dargestellt, mit aufgesetztem Kopfe,

an die bekanuten falschen Kdpfe der peruanischen Mumien aus den Grabem
von Ancon erinnernd.

In denselben Monaten warden aber audi grosse dflfentliche Feste ge-

feiert. So wurde im neunten .Monat in Mexico die Statue des Gottes

l itzilopochtli, Tempel und HAuser mit Blumen bekriiuzt, und der Monat

heisst darnach Tl(uochhnaco, rwo man einem Gegenstand Blumen bringf*.

1) [Das ist ein Irrthura, der mir erst zuni Bewusstsein gckommen ist, nls ich

die besser gezeichnete Handschrift der Biblioteca Xazionule in Florenz zu Gesicht

bekam, von der das hier besprochene Aubin'sche Dokument nor eine schlechte

Kopie ist. Ks ist nicht eine weibliche Gottheit, die bei diesem achtcn Feste

dargestellt ist, sondcrn der den Herzstab (yollotopilli) fuhrendc Gott der Blumen,

dor Spiele, der Feste und der Ftirstcn, Macuil xochitl oder XochipUU ^enannt, der

ullerdings in den Liedcrn auch als der Maisgott (Cinteotl) und als der VogeJ,

der in der MorgenfrUhe singt, angcredet wird. Ich habe diescn Irrthura spiiter

in meinem Aufsatz „Dic bildlichen Darstellungen der mexikanischen Jahresfeste
w

(Veroflontlichungen aus dem Konigl. Museum fiir Viilkcrkundc zu Berlin, VI. Bd..

2. bis 4. Heft, S. 61) richtig gestcllt].

2) ed. Mexico II, S. 299.

3) Vgl. Sartorius. Mexiko S. 262 ft*.
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Der zehnte Monat dagegen war grosses Fest dor Tepaneca. An ihm ward

ein, schon den Monat vorher, ini AValde gefallter und sorgfaltig goglatteter

Bamn. der auf der Spitze, aus Teig gefertigt. den Vogel des Feuorgottes

trug, unter grossem Halloh aufgeriehtet. Es gait dann den Haum zu er-

klettero und- die Insignien des Gottes heruntorzuholen, worauf, unter nieht

minderem Halloh, der Baum umgerissen ward. Nach diesem Feste ward

der zehnte Monat Xocouetzi, wortlich „das Fallen der Friichte", aber als

„Hernioderholen des Baumes Xocotl* erkliirt
1

).

Duran fiihrt den Namen Xocottetzi neben Ueimiccailhtiitl auf, aber

Sahagun kennt nur die beiden Namen Tlcucochimaco und Xocouetei, und auf

siealleiu beziehen sich audi «lie Darstellungen des Aubin'schen Dokuments.

Wir sehen den neunteu Monat dargestellt durch die Figur ['iteilopochtli'a

(kenntlieh durch die gostroifteti Heine) in einem Kranz von Bluinen;

und den zehnten Monat durch einen. am Mastbaum emporklottornden

Jiiugling.

Der eilfte Monat, Ochpaniztli, ist das Besenfest, in welrhem Hauser,

Hofe und Strassen gofegt wurden, und der Erdgottin Teteoinnan oder Ton,

die mit der Tla?olteotl dor Historiker und der Interpreton ident ist.

grosse Feste gefeiert wurden. Der Monat ist, sowohl im Codex Telleriano

Komensis und Vatieanus A., wie in dem Aubin'schen Dokument, durch

das Hild dieser Gdttin (kenntlieh durch die weisse Kopfbinde und die

Spindeln im Haar), dargestellt, mit dem Beset) in der Hand.

Der zwolfte Monat heisst Teotl eco, „Ankunft der ( Jotter". An ihm er-

wartete man das Xouersehoinen oder Wiedererscheinon der Giitter. Er ist

im Codex Telleriano Remensis und Vatieanus A. dargestellt durch das

Hild Tezcatlijwcas, denn dieser, der junge Gott (Tdpochtli) erscheint zuerst

von alien Gotten). Im Aubin'schen Dokument dagegen ist der Tempel

dorgestellt mit den Fussstapfen des Gottes (die in ausgestreutem Mehl

sich ahdrflckten!) und der Priester (teoua), der, nachdem der Fussahdruek

in dem Mehl gesehen worden ist, mit lauter Stimme der harrenden Stadt

die „Ankunft seiner Hoheit~ verkundet. [Daneben ist das grosse Feuer-

<>|»fer, das den Schluss dieses Festes bildet, durch einen in die Gluth ge-

worfeneit Menschen dargestelltl.

Der dreizehnte Monat heisst Tepeilhuitl, das Fest dor Berge oder des

Herggottes. An ihm wurden kleine Bildnisse dor Berggiitter (Berge mit

Frauenkopf) gefertigt, mit Papieren gesehmuckt, und ihnen Opfer dar-

gebracht. Desgleichen wurden Bildnisse von Schlangen (Symbol des

1) [Xocotl heisst in der That .Frucht". Aber Xomtl ist uuch der Name eines

Gottes, der in dem Lande der Otonn auf dem Berge Xocotitlan verehrt wurcle,

und der deshalb auch mit dem Namen (>tontt>cutli bezeichnet und als der „Feuer-

sott der Tepaneken* erkliirt wird. Das Abbild dieses Gottes ist es. das. uus

Teig gefertigt, auf der Spitze des Baumes ungebracht wurdej.
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Blitzes und des Kegengottes) angofertigt und adorirt, und vier Fraueir

und ein Mann, letzterer als der Mitnauatl (der Geist des Feldes), der

lebende Keprasentant dor Schlangen, wurden don BerggOttern geopfert.

Im Codex Tolloriano Kemonsia und Vatieauua A. ist dieser Monat durch

einen, mit Teteuitl (init Kautschuk betropfton Papieren) besteckten Berg,

und oinem Tlaloc- Kopf darauf voranschaulicht. Im Aabin'achcn Doku-

ment ist ein Berg mit einer Sclilange darauf dargostollt, daruntor ein

Pulque trinkendos Paar (Knabe und Miidcheu) und gegenOber das Bild

einer Gottin, auseheinond eino Chalchiuhtficue oder oine andere Berg-

gottin
1

).

Der vierzebnto Monat, Quecholli, ist das Fest (.'amaxtli-MLtcoatC*, des

Jagdgottes. Das Bild dieses Gottos. kenntlieh durch die Streifung der

Korperhaut un<i die den oberen Theil des Gesiehts bedockende Maske

ist sohr ilbereinstimmend in alien drei Ilandsehriften zur Bezeichnung

dieses Monats verwendet.

Der fflnfzehnte Monat, Paru/uetzaliztli, ist das Fost Uitzil&pochtlCx und

durch das Bild dieses Gottos bezeichnet.

Im sechzehnton Monat. Atemoztli
y
wurdou dem Gotte Tlaloc wiedcr

Festo gefeiert, und so erscheint sein Bild, in alien drei Ilandsehriften,

zur Bezeichnung dieses Monats. Im Codex Telleriano Kemeusis und Vati-

canus A. kommt ein Wasseratrom an soiner Seite herunter, donn Atemoztli

heisst „da8 Ilerabateigen des Wassers". In dem Aubin'schen Dokumeut

sind, dem Gotte gegonttber, fallende Kegentropfen gezoichuet.

Der siebzehnte Monat, Tititl, ist das Fest der „alten Frau", Ilama-

teaitli, audi Jowaw, „unsere Mutter* genannt. Das Bild dieser Gottin,

mit dem Tzotzopaztli, dem, zum Festschlagen der Gewebefftden dienendeu,

holzernen Mosser in der Hand, bezeichnet in alien drei Ilandsehriften

diosen Monat.

Der letzte Monat, hcalli, ist ebenfalls gleiehmassig in alien drei

Ilandsehriften durch das Bild des Feuorgottes Ixcocauhqui oder Xiuhtecutli

bezeichnet, dosaen Fost in diesem Monat gefoiert ward.

Die genannten drei Handschriften sind wichtig, weil wir im Stande

sind, die in ihnen dargostellten Figuren bestimnit zu rekognosziren. Denn

ilber die, in den verschiodenen Monaten gefeierten Feste und ihre Gott-

hoiton sind die Angaben der Historiker sohr bestimnit und ausfuhrlicb.

Von bosonderem Interesse ist, daas wir hier, als Bezeichnung des funf-

zehnten Monats, ein authentisches Bild des aztekischen Stammgottes

Uitzilnpoditli vor uns haben, der sonst in den Ilandsehriften selteu auf-

zufinden ist, da diese sich, ihror Hau])tmasso nach, mit astrologischen

1) [Es ist, wie wir durch den Interpreten der Florentiner Handschrift erfahren,

die Gottin Xocfiiyuekal, deren Fest bei den Tlal/micn am Tepeilhuitl dure 1' ein

Sanfgelage von Knaben und Miidchen gefeiert wurde].
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Dingen befasseu, Uitzilopochtli aber augenseheinlich in der Reihe der

Kalendenjottheiten fehlt. An der Identitat hier ist nicht zu zweifeln, denn

das Gesicht dea Gottes ist aus dem aufgesporrten Rachen eines Kolibri

(uitzitzilin) hervorschauend gezeichnct. genau so, wie im Duran Trat. 2°

Lam. 2a, und wie im Codex Bohirini der, die Azteken auf ihrer Wanderung

geleitende Gott dargestellt ist. Und en ist sehr bemerkenswerth, dass der

Citzilopochtli, wie man ihn hier abgebildet sieht, unzweifelhafte Verwandt-

schaft mit TezcatUpoca zeigt. Er tragt, wie dieser, den rauchenden Spiegel

au der Federkrone, und der Federschmuck des Naekens mit dem einge-

steckten Fahnchen, sowie das Brustgeschmeide ist bei beiden absolut gleich.

Kin Ineinandergreifen dieser beiden Gottheiten ist ja auch sonst zu be-

merken. Auch TezcatUpoca heisst Yaotein, der Feind, der Krieger, und

das Fest Teotleco, an welchem die Ankunft des jungen Gottes Telpochtli

oder Tezcatlipuca gefeiert wird. ist nach Duran das Fest der Geburt

i'itzilopochtlts.
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3.

Die Columbus -Festschriften der Konigl. Bibliothek in

Berlin und der mexikanischen Regierung.

Verhandliingcn fler Gcscllschaft fiir Errikunde. Berlin, '2. Dezetnber 1893.

Dor vierhundertjahrige Gedeuktag der Entdeekung Amerikas, der im

vorigen Jahr gefeiert und diesseit und jenseit <les Oceans festlich begangen

wurde, hat niclit nur fiir die grosse That der Entdeckung und die Fer-

sonen, die an derselben hetlieiligt waren, das Interesso neu heleht, sondern

hat aueh alien auf da.s Land und seine dainalige, seine fruhere und seine

gegenwartige Gcschichtc gericliteten Studien einen neuen Anstoss gegehen.

Ganze Ausstellungen sind vernnstaltct worden, in denen man zu vereinigcn

gesucht hat, was die Kenntniss des Landes und seiner Bewohner zu fordern

im Stande ist. Institute und Staaten haben gewetteifort, dasjeuige, was

von handschriftliehen Schutzen und anderein auf Ainerika bezuglichen

Material in ihrem Bercich lag. allgenieiner Benutzung zuganglich zu machcn.

Die Gesellschaft fur Enlkunde ist, wie Ihnon alien bekannt, hierin nieht

zuruckgeblieben.

Ieh habe heute den Auftrag. lhnen zwei Sehriften vorzulegen, die der

Bibliothek der Gesellschaft zugegangen sind und die von diesera riihin-

lichen Wetteifer ebenfalls rilhmliche Kunde geben.

Wir Deutsehen dfirfeu rnit Stolz den Mann zu unseren Yolksgenossen

zahlen, der in gewissem Sinn als der wissensehaftliche Kntdecker der

neuen Welt bezeichnet warden kann, Alexander von Humboldt.

Seinem universalen. auf alle Seiten des menschlichen Krkeunens gericliteten

Streben war die grosse Bedeutung nieht entgangen, welche die mexi-

kanischen Bilderschriften fiir die Kenntniss der alten Gcschichte des Landes

und fOr die Erkenutniss der Entwickelung des menschlichen Geistes iibei-

haupt haben. Er hat, obwohl sein engeres Arbeitsfehl eigentlich auf ganz

anderem Gebiet lag, den moxikanischen Bilderschriften nieht nur ein ein-

gehendes Studium gewidmet, er hat aueh, bei seinem Aufenthalt im Lande.

von den daselbst zur Zeit vorhandenen. dein Wechstd der Besitzer und

dem Zufall preisgegebenen Stucken eine Anzahl erworben und durch

Ueberweisung an die KOnigliche Bibliothek zu Berlin der Nachwelt er-
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haltcn. Die General -Yorwaltung der Konigliclien Bibliotliek hat den

Oedenktag des vorigen Jahres nicht besser ehron zu konnen gonieint. als

indein sie von dioson ira Besitz dor Konigliclien Bibliotliek befindlichcn

Stueken Kopicn anfertigen Hess und sie an wissensehaftliche Institute und

andere betheiligte Kreise vertheilte. Kin Exemplar dieser auf photo-

graphischem Wege hergestellten Kopien der moxikanischen Bilderhand-

schriften Alexander von Humboldt's liegt Ilmen hier vor. als ein

Gcschenk der General -Verwaltung der Konigliclien Bibliotliek. Icli babe

im Auftrag der General -Verwaltung ein paar Erlauterungen dazu ge-

sihrieben. die Ilmen gleichfalls vorliegen. Was zunaehst den Ursprung

der Stucke betritft, so habe ieh tiaehweisen konnen, dass die meisten —
vielleicht alio — dem rMuseo Iudiano u des unglfioklichen inailandisebeu

Historikers und Arehaologen Cav. Lorenzo Boturini angehort baben

und wahrsc heinlich bei der Yerstoigerung des Nachlnsses des bekannteii

Schriftstellers Leon y (Jama von Alexander von Humboldt erworben

worden sind. Die Sammluug umfasst 16 Stucke, die sieh auf 14 reduziren.

da zwei der urspriiuglieben Strtcke erst zum Zweek des Einklebens in

den Folio-Atlas, in dem die Stucke in der Konigliclien Bibliotliek auf-

bewahrt worden, zersebnitten worden sind. Einzelne der Stucke gehoren

der alten heidnisclien Zeit an, die anderen sind in frilber cbristlicber Zeit

entstanden. Einige stammen aus der Hauptstadt selbst oder ihrer un-

niittelbaren Xachbarsehaft, andere gehoren dem Gebiet des alten Konig-

reicbs von Tetzcoco an. Ein paar der filteren Stucke sind in Huamantla

im Staat Tlaxcala gefunden worden. andere sind Becbnungen aus dem

Dorfe Mizquiyahuallan im Landc der Otomi. Das interessanteste der

Blatter ist ohne Zweifel der gros.se zusiimniengefaltete Codex Nr. 1. Es

ist eine ilber H> Jabre sich erstreckende Liste der Abgaben und Gefalle,

die an vier Jabresfesten an einen bestimmten Tempel gezahlt worden

sind. Man sieht auf der rocbten Seite des Blattes die Heibe der Feste

uud die Daten. auf welche sie Helen, und dazwischen, gross gezeii hnet.

Figurcn von Priestorn; das sind augenscheinlieh die regierenden Tompel-

dynasten. Denn Ablebon des einen und Regierungsantritt des anderen

wird im Bild vor Augeti gefiihrt. Auf der linken Seite des Streifens sind

die Tribute selber aufgemalt, in Gold und gewebten Decken besteheud.

dazwischen Figuren von Orten und deren Furston, augenscbeinlich die

Bihler iler den Betrag Leistenden. Das Blatt ist desbalb von besondoiem

Interesse, weil es das einzige bisber bekannt gewordcne ist, auf welchein

eine liber eine Reihe von .lahren sich erstreckende Liste von Tagesdaten

angegeben ist. Es ist daher das einzige bisher bekannt gewordene Blatt.

das oinem ermoglicht. iiber gewisse Grundfragen der inexikanischeii

Chronologic Aufschluss zu gewinnen. Ich babe, auf Grund dieses Blattes

und unter Zuhilfenahme der wenigen in den Historikern und in aztekiseh

gcschricbenen Handscbriften eiitbalteneu Daten, eine Konkonlanz der
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mexikanischen und der europaischen Zeitrechnung hergestellt, die zu ga.ni

anderen Ergebnissen gefiihrt hat, als mau bisher auf Gruud anderer unbe-

stimmtorer Xachrichton aniiohmen zu mflssen geglaubt hat. Die anderen

Stucko haben nicht das hervorragende wissenschaftliche Intorease, iiamentlich

nicht diojenigen aus christlicher Zeit, von deneu es auch an anderen

Orten mohr oder minder gleichartige genug giebt; denn fast da* ganze

ersto Jahrhundert nach dor Eroborung liinduroh musste die viel schreibendo

spanisehe Bureaukratie zu Bildersehriften ihre ZuHucht nehmon, wenn sie

von Indiancrn Berichte forderto odor sich ihuen verstandlich maehen

wollte. Lunge Zeit liindurch bestand daher neben eiuein Lehrstuhl fur

moxikauische Sprache auch einer fiir niexikanisehe B i lders chri ft an

der Universitat von Mexico. Imnierhin boanspruchen die Bruchstucke

dieser Art, die sicb in der Humboldfschen Sanunlung befinden, insofern

ein besonderes Intoresso, we'll einige, ausser mit Bildersehrift, uuf der

Kilekseite noch mit wirklicher Sehrift versehen sind, und die Vorderseite

und die Rtiekseite entsprechen einander, wie ich feststellen konnte. Die

Vorderseite eiitlu'llt in Bilderschrift die Rectmung, welche die ludiauer

den Spaniern fiir gelieferte Lebensmittel, fiir Kuttor, fur Huusarbeit u. s. w.

uufstellteu, und die Riiekseite iu spanischer Schrift die Quittung uber den

dafur gezahlten Preis mit der Unterschrift des Indianers und der Be-

glaubigung der Behdrden, des Ortspfarrers u. s. w. Ich glaube. dass man

insofern Werth auf diese dokumeiitarische Bestiitiguug legen muss, als

vor Kurzem ganz aimliche Bildersehriften iu Amerika uuter dem Titel

„Tributrollew uud „Kaleuder~ veroffontlicht worden sind. Das letzte Bruch-

stilck endlich ist eine jener nieines Wissens nicht gerade haufigen Bilder-

sehriften, in welchen die christliche (Jlaubenslehre den Indianern auf dem

ihrem Auschauungsvermogon eutsprechendsten Wege, durch Bilder, iiber-

mittelt wurde. Und zwar ist das II um bold t'sche Bruchstuck das best-

gezeichnete und originellste Stiick dieser Art von llaudschriften. Ich

liabe nacliweisen konucn, dass es die (iluubcnsartikel und die zehn (Jebote

in Bildern enthalt, uud in nieiueii Erlauterungen Satz fur Satz den be-

treifenden Abschnitt des Katechismus Romanus und das Bild, das ihn

darstellt, aufweisen konnen.

Die Bruchstucke, die Alexander von Humboldt nach Europa ge-

bracht hat, stellen nur einen winzigen Bruchtheil dessen dar, was von

Bildersehriften ini Laude vorhanden war und vorhanden ist. Eine Anzahl

anderer ist in verschiedenen europaischen Bibliotheken verstreut Die

wiehtigsten derselben sind schon vor Jahrzehnten in dem grossen Werk

Lord Kingsborough's veroffentlicht worden. In Mexico selbst existiren

noch eine Anzahl anderer, von denen bisher nur der das Land durch-

streifende Reisende oder mit Mexikanern in sehr enger Fiihlung stebende

Gelehrte etwas erfuhr, deren Benutzung aber dem europaischen Eorscher

direkt verschlossen war. Die Junta Colombina in Mexico, die Kominission,
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die zura Zweck der wurdigen Feier dos Gedenktages der Entdeckung

Amerikas in Mexico zusammentrat und die allerdiuga die klangvollsten

Xamen zu ihren Mitgliedern zahlte — Manner wie 1). Joaquin Garcia

Ieazbalceta, Jose Vigil, Alfredo Chavero, Francisco del Paso y

Troncoso u. A. — hat sich ein holies Verdienst dadurch erworben, dass

sic diese Handsehrifton sammelte und die wichtigsten derselben in den

Farhen des Originals vervielfaltigen liess. Es ist der stattliche Band, der

Ihnen hier vorliegt, der so stattlieh hat ausfallen konneu, weil die Junta,

in weiser Abwagung des zu erreirhenden Zweckes und der vorhandenen

Mittol, alius im Lande hat anfertigen lassen und dadurch zugleich vor

aller AVelt eine ehrende Probe far die Leistungsfahigkeit des Landes ab-

jjelegt hat. Besonderer Dank gebahrt auch dor Regiorung des Landes,

insbesondere dem Prasidcuten der Kepublik, General Porfirio Diaz, fur

die Hereitstellung der Mittel und fur die Freigebigkeit, mit der die kost-

baren Bande an Korporationen und Gelehrte zur Vertheilung gelangt sind.

Fttnf grosse Codices sind hier zum Abdruck golangt, davon einer

aus 80 gros8en Blattern bestehend. Fast jeder derselben hat seine

Geschichte. Ich beginne mit dem ersteu. der von der Kommission dem

Kntdecker Amerikas zu Khren Codice Colombino getauft worden ist.

Das Original stammt aus dem Bergland dor Mixtoca im Xordwesten des

heutigen Staates Oaxaca und zwar aus alter hoidnisi her Zoit. Das Original

ist mit zahlreichen Legenden in mixtekischer Sprache versehen, die aber.

scbeint es, nur zur Irrefahrung etwa inquirirender Mtfnche eingetragen

worden sind. Denn der Codex ist unzweifelhaft mythologischen, kalen-

darischen, astrologischon Inhalts. Die Legenden sind aber im wesentliehen

Ortsnamen, wollen also augenscheinlich don Anschein erweckon, als ob

es sich nur urn eine unschuldige Flurkarte odor dergleiehen handle. Diis

Original wurde vor einigen Jahrzehnten einem detitsehen Kaufmann, Herrn

Konsul Doronberg in Puebla, zum Kauf angeboten. Ueber seine Herkunft

weiss man nichts weitcr. Ich habe seiner Zeit, auf meiner Reiso in Mexico,

in dem Hause des Herrn Dor en berg dioso Handschrift kopiren durfen.

Cud als ich zuruckkam, zu dem Ainerikanisten-Kongrcss, dor damals in

Berlin stattfand, da hatte dort Jlerr Philipp Becker aus Darmstadt, der

ebenfalls als Kaufmann lange Jahre in Mexico gelobt hat, eine Hand-

schrift ausgestellt, die er durch einon Bokannten in der Hauptstadt Mexico

erworben hatte, und die sich mir als das genaue GegenstOck, ja ich mochte

sagen, nur als anderer Abschnitt iles Dorenbergschen Codex, d. h. des

Codice Colombino, erwies. Ueber diesen Becker'schen Codex weiss man

aber etwas. Es ist das namlich der Codex, von dom ein Genfer (ielehrter,

Dr. Henri de Sau9sure im Jahr 18.r_, in Puebla eine Kopie angefertigt

hat, die er jetzt, ohno zu wissen, dass das Original noch oxistirt, unter

<lem Xamen „Le Manuscrit du Cacique* veroffentlicht hat. Das Original,

von dem De Saussure seine Kopie uahm, wurde im Jahre 18.VJ von einem
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Indianer der Mixteca dein Advoknten Lie. D. Pascal Almazan iiber-

braclit und soilto als Belegstuek dienen filr die Ansprfiche, die der Indianer

auf gewisse Grundstuckc inachte.

Aus dein benaehbarten Gebiet der Zapoteken stammt der zweib'

Codex. Kr wurde in Oaxaca gekauft und ist deni Prasidcnten der Ke-

publik zu Kliren, der. gleich dein vorstorboneii Juarez, ein Oaxa<juefio

ist. Cod i co Porfirio Diaz gofauft worden. Ansser Bildern findon sich

auf ibm in grossen bunton Lettern Logenden in zapotekischer Sprachf.

Die vierte Handsehrift ist von dem lotzten Besitzer Teodoro A. Dehcza

der Junta zum Zweek dor YerofFentlicliung gesclienkt worden uud triitjt.

dem Sclienker zu Kliren, den Naiuen Codice Delieza. Vorher hatte sie

Ilorm Melgar in Veracruz gohort, der orsto bekannte Besitzer dersolben

war der Lie. Cardoso in Puebla. Sic selieint aus der ""leichon Gegeml

zu stain men, trftgt abor Legendon in nioxikanisolier Spraelie. Heiile ITaiul-

schriften kbnncn sich an Bedeutung niclit mit dem Codice Colombino

messon. Sio sind selilecliter gezeichnot. der Inlialt. wie ea selieint, zum

Theil historiscli. Zur Zeit wissen wir alter von dor Mythologie und den

Traditionen der Mixteca und Zapotoca zu wenig. uni mit Sicherlieit an

die Doutung dorsolboii golien zu konuen. Dirokt benutzbar und von M'ertli

sind sio aber lieute schon fur alio diejeiiigen, dio sich fur das archiio-

logiselie Detail, Traclit u. s. w. dieser Stamnie interessiren.

Yon geringerem AVertli ist der dritte Codex, der dem Minisrro de

Justicia c Instruction Piiblica, Lie. J). Joaquin Bnranda, zu Ehreu

Codice Bnranda getauft worden ist. Kr stammt schon aus christlicher

Zeit und ist im Wesontliehen wohl eine Art Abnentafel. eine Aufzahlun^;

der Geschlccliter einer bostimmten Gegend. und enthalt daueben Vorgange

aus der Kroberung. Ganz ohne inytliologische Bezieliung ist audi dieses

Blatt nicht. Das zeigt die Sclilange, aus deren zerrisseneni Leib YYasser

hervorstromt. Ganz denselbeii Vorgang sehen wir auf einem Blatt einer

der Selden-Collection angchorigen, in der Bodleyan Library in Oxford

aufbewalirten Handscbrift unzweifelbaft inytbologiscben Inbalts.

Von dem grosston allgemeinuren Interesse ist jedenfalls die grosse,

<lie zweite Iliilfte des Baudes fiillende. fiber NO Blatter eiithnltende lte-

produktion des Licenzo de Tlascala. Das ist eine seit alter Zeit be-

rulnnte. auf ein Stflck Baumwollzcug von fiber f) Kllen Lange uud 2
1

/.

Kllen Breite gcmalte Darstellung des Friedenssclilusses, den die Tlaxealtekeii

mit Cortes geinacht batten, und der verschiedeiien Begobenhoiten. bei deiieii

die Tlaxealtekeii als Hilfstruppen des Cortes und der Spanier tliiitig wareu.

Das Original ist, wie sich aus einer Legende im Kopftheil des Streifeiis

ergiebt. zur Zeit des Yicckonigs J). Luis de Velasco. des ersten dieses

Naniens, angefertigt worden. also etwa uni das Jahr 15(50. Das Original

wurde seit alter Zeit in dein Ayuntamiento, dem Magistratsgebamle von

Tlaxcnllan, uufbewahrt. Aber wahreud der Begierung des Kaisers Maxi-
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milian Hess man es nach der Hauptstadt kommon, damit die franzosische

wissenschaftlicho Kommission davon eine Kopie nehmen konne. Seit der

Zeit ist das Original verschwunden. Es war zwar schon frilher eine

Kopie angefertigt wordeu, die sieh zur Zeit noch im Museo Nacioual do

Mexico befindet. Sio ist aber, nach dem Urtheil kimdiger Leuto, ziemlieh

ungenau. GlOcklichor Weise hatto ausserdem, audi schon vor Jahron, dor

Wkannte mexikanische Arch&olog Lie. Alfredo Chavero, naeli dem Ori-

ginal eine farbige Pause anfertigen lassen. Diese Pause, von der bisher

nur ein paar kleine, schloclite Abzflge in dem ersten Band des Geschichts-

werkes „ Mexico a troves do los siglos* veroffentlicht worden sind, hat Hr.

Chavero jetzt der Junta Colombina zur Yerfugung gestellt.

Die Darstellungen gliedern sich in einen Kopftheil, der sich fiber

die ganze Breite des Blattes erstreckt, und Einzergemiilde.

Der Kopftheil des Blattes zeigt in dor Mitte den spanisehen Doppeladler

mit der Kette dos goldenon Vliesses und eingerahmt von zwei Saulon mit der

Inschrift Plus-Ultra, den Siiuleu des Hercules, nach denen die spanisehen

Thaler in Africa noch heute unter dem Namen „Yater der Kanone" bo-

kannt sind. Darunter folgt ein Berg mit einem AVappen, das ein Bap-

tisterium in rothem Felde zeigt, gekriint von einer Marienkapelle — dio

Stadt oder den Bezirk Tlaxcallan darstollend. Darunter endlich errichten

>panische Soldaten ein Kreuz. Zwei Gruppen von Indianern stehen dabei.

die den Vorgang mit lebhaftem Interesse bcobachten.

Zur Seite des Berges mit der Marienkapelle sind links und reehts

Gruppen von Spaniern, auf dom Richtorstuhl sitzend, dargestellt. Auf der

rechten Seite drei, der eine in bischofliehem Ornat, die anderen mit dem

Kreuz der Ritter von Calatrava geschmuekt.

In der Kopie des Museums stehen bei diesen Personen folgendo Bei-

schriften:

I). Sebastian Ramires de Fuenleal, presidente de la R'

Audi e n e i a

D. Antonio do Mendoza
El Exmo S or Don Lays de Yelasco mando hacer este mapa.

Es ist also der Bi.schof Ramirez, der als President des obersten

<ierichtshofes fungirte und die beiilen ersten Yizekonige, die nach ihm

•las Regiment in Mexico Obernahmen. — Auf der linken Seite sieht man

13 Spanier auf ihren Stiihlen, in vier Reihen geordnet. Und liier geben

die Beischriften folgendo Xamon:

D. Hernando Cortes, Capitan General. — Tesorero.

Luis Ponce. — Marcos de Aglor.

Fa tor. — Marques. — Gasman. — Salmoron.

Madecio. — Maldonado. — Delgadillo. — Ceynos. — Quiroga.

Das sind also in der Hauptsache die Spanier, die als Richtor ioydores)

in den ersten .lahrzehnten nach der Compiista fungirt haben.
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Nacli aussen von diesen Mittelgruppen sind die vier sogenannteii

Hauptstiklte (Cabeceras), d. li. die vier Hauptstamme der Tlaxealteken dar-

gestellt: Tepeticpac, Ocotelolco, Ticatlan und Quiauiztlan. Unter den vieren

nahm zur Zeit den Cortes Ticatlan den ersten Platz ein, da sein Stanun-

hauptling Xicotencatl der zur Zeit alteste der vier Hihiptlinge war. Er

war so alt, dass er die Augonlider nicht melir lioclilieben konnte. Leute

seiner Begleilung mussten si<« ihm in die Hohe Ziehen, damit er den

Cortes and die Spanier selien konnte, und dureh Betasten suchte er dann.

naeh Art eines ganz Blinden, das Bild der Fremdlinge sieh zu vervollsrandigen.

Das Abzeichen und Banner der Hihiptlinge von Ticatlan war ein fliegender

Keiher. Ihn sehen wir daher in den folgenden Einzelbildern am haufigsteii

unter den vorschiedenen Federbannern und Abzeichen. welclie die Fuhrer

ini Kainpf auf deni Nflcken gesehnallt tragen, dargestellt. Und der Reihcr

bezeiehnet auch in dein Kopftheil des (iemaides das eine der vier llauscr.

wodureh die vier Stanuno der TIaxkalteken dargestellt sind. Ein zweites

tragt als Standnrte aufgesteekt ein anderes Kriegorabzoichen, von kamm-

artiger (iestalt und ebenfalls aus Federn gefertigt, welchem als technische

Bozeichnung der Name putzactti zukonnut. Dies scheint das Abzeichen

tier Hauptlinge von (Quiauiztlan gewoson zu sein. Bei den letzten beiden

Hausern fehlt das Abzeichen.

Die Einzolbilder beginucn mit eiuer Scene in dein — so zu sagen -

Senat von Tlaxcallan. Ein Bote, der dureh leiehte Bekleidung und dureh

Tatowirung auf Wange und Schenkel als ein Totonake. ein Kusten-In-

dianer, gekennzeichnet ist. iiberbringt den Hiiuptlingen der TIaxkalteken

einen Brief des Cortes mit Freuudschaftsanerbietungen. Cortes schickte

eiuen Brief, obwohl er wussto. dass die Thlaxkalteken ihn nicht lesen

konnten. Aber er wollte augenscheinlich durch das fremdartige Papier

den Indianern imponiren und gleiehzeitig den Boten, als von ihm, deni

Fuhror der „teules" (eigontlich teotl r Gott"), der wunderbaren uber

Meer gekominenen Fremdlinge. nbgesandt legitimiren. Ein alter rother

Filzhut, den er gleiehzeitig mitschickte. bekraftigte die Legitimation.

Die Botsehaft selbst konnte der Totonake nulndlich sehr gut ausrichten

Denn die Totouaken von Cempoallau, d. h. des Kiistenlandes nordlieh

von Vera Cruz, die ersten Verbiindeten des Cortes, waren ein Miseb-

volk aus einer einheimischen Urbevolkerung und einem spater zuge-

wanderten. den TIaxkalteken verwandten uud befreundeten Eroberer-

.stamm, den sogenannten Chichimeken.

Das zweite Bild zeigt den Einzug des Cortes in das tlaxkaltekische

(iebiet. Die Bewohner der Orte, dureh die er kam, bringen ihm Lebens-

mittel. Das ist eine kleine Falschung, die sich der Zeichner erlaubt

hat. Die Bewohner der Orte waren meist geflohen. Die Truppe des

Cortes erniihrte sich von den Lebensmitteln, welche die Bewohner in

der. Dorfern zuniekgelasseii batten, insbesondere von den kleinen Hundeii.
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velclie die Bewohner des niton Mexico als Schlaehtthiere mftsteten, mid

.lie, obwohl sie von ihren Herren auf der Flueht mitgenominen worden

waren. Naehts in ihre gewohnte Heimstiitte zuriickkehrten. Neben Cortes

ist hier — wie auf den folgenden Blattern rogolmassig — seine indianischo

Freundin Dona Marina gezoichnet, die dun als Dolmetschoriii unsehatz-

luire Dienste leistete. Geboren in einem ])orf bei Coatzacualco, wo das

figentliche Moxikanisch die Landesspraehe war, war sie als Kind nacli

Tabasco verkauft worden und hatte dort die Maya-Sprache gelernt. So

war eine Yerstaudigung init Jeroninio de Aguilar moglieh, der in

Vukatan oinige .Tahre als Sklave gelebt und dann Golegenheit gefuuden

hatte, sich dem Cortes anzuschliessen. Sie war, wie der Chronist sagt —
una muy e.rcelente mujer — , und der Erfolg der Expedition ist nieht zuni

ireringsten Tlieil ihrer treuen, stets willigen und geschickten Yermittelung

zuzusehrciben.

Auch das dritte Blatt ist in erster Linie merkwurdig durch das, was

eg nieht ausdriiekt. Ueber dein Blatt stelit in grossen Lettern der Name

Tecoaccinco. Das ist der Name des Ortes, wo Cortes erst am "2. Sep-

tember, dann am 5. September und dann noch einmal in der Nacht, wir

es scheint vom G. zuni 7. September, den wilden Austurm der llaupt-

niacht der Tlaxkalteken uuter dem jungen Xuotencatl zu best(dien hatte.

Cortes konnte dem AngrifF nur dadurch begegnen, dass er die Fusstruppeii

geschlossen zusammeuhielt und audi die Reiter nur zu zweien und dreien,

so dass sie sich gegenseitig unterstiitzen konnten, sich an die Feinde

wagen liess. Aber ein Pferd wurde ihm gleich am ersten Tag in Stucken

gehauen, inehrere Mann warden ihm getodtot und gegen siebzig verwundet.

desgleichen wurden ihm fast sammtliche Pferde verwundet. Cortes bo-

stattete seine Todten heinilicli in unterirdischen Geniachern, und die

Wunden heilte man, da man kein Oel zur Stelle hatte, init dem Fett

eines feisten Indianers, der in den Scharmutzelu des Tages zuvur von den

Spaniern erschlagen worden war. Trotz der wiederholten Angriffe aber

wurde Cortes nieht made, Boten mit Friedensanerbietungen den Tlax-

kalteken zu schicken, und diese wurden schliesslich au(di wankend, und

hielten es fflr gerathener, die kampfesmachtigen Fremdlinge sich zu

Frennden zu machen. Die Gesandten der Hauptlinge, und schliesslicli

der Feldherr der Tlaxkalteken selbst, dor junge Xuotencatl , kanien zu

Cortes mit Lebensmitteln und Gesehenken, und der Bund ward in aller

Form geschlossen. Dieser letztere Vorgang allein ist auf dem Blatt, das

die Ueberschrift Tecoaccinco tragt, dargestellt worden. Die Kiimpfe. die dem

Friedensschlusse vorausgiengen, hat der Zoichnor unterdriickt.

Die folgenden Blatter 4—8 schildern den Empfang der Spanier vor

den Thoren und innerlialb cler Stadt TltLrcallan, die Darbringung von

Lehensmitteln, von Geschenkeu, die Aufrichtung eines Kreuzes in der

Stadt und die Tnufe der tlaxkaltekischen Filrsten. Unter den Gesrhonkon
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figuriren neben Deeken und Schmucksachen (goldenen Ohrpfldcken, Lippen-

pHoeken, Halsketten u. s. w.) auch eine Anzahl Madehen. Die Spanier

tauften sie schleunigst, uud Cortes verthcilte sic dann . unter seine

Kapirftne.

Mit dem Blatt 9 beginnt die lange Reihe der kriegerisehen Er-

eignisse, an denen die Tlaxkalteken als Hilfstruppen der Spanier theil-

nahmen.

Der Zug naeh Mexico, die Kanipfe in Mexico wrahrend der Ab-

wpsenheit des Cortes und nach seiner ROckkehr, die verzweifelte Fluent

uber die Damme in der Xaeht des 30. Juni 1520 (la noche triste) und der

unter den grossten Miihseligkeiten und fortwfthrenden Kampfen bewerk-

stelligte Riickzug naeh Tlaxcallau. Dann die HeraufQhrung neuen Kriegs-

materials, die verschiedenen Ziige, die Cortes untemahm, urn den Mexi-

kanern alien Riickhalt, den sie noch im Lande batten, abzusehneiden, der

zweite Zug nach Mexico, der AngritF von der AVasserseite und die endliche

Eroberung Mexicos. Ein paar weitere Blatter schildern den Krieg gegen

•lie Huaxtcka (Blatt 49—31), eine grosse Zahl anderer (Blatt 5*2—74) ist

dem Zuge Guzman's nach den Provinzen des Nordwestens gewidmet, die

letzten Blatter endlich ftthren uns nach dem Siiden, nach dem Land der

Zapoteken und nach Guatemala.

Eine Fillle des werthvollsten archaologischen Materials ist in iliesen

von indianiseher Hand gezeichneten, aus einer Zeit noch lebendiger

Tradition stammenden Blattern enthalten, — die Tracht und Bewaifnung

der mexikanisclten Krieger, die vielgestalteten, aus buuten Farben ge-

fertigten Abzeichen, welehe die Fiihrer auf dem Rucken geschnallt trugen,

Stadte-Ilieroglyphen, und Tracht und Bewaffnung der wilderen, anders-

spraehigen Stiimme, mit denen die Tlaxkalteken auf diesen Ziigen in

Boruhrung kamen. AYas man naeh den Berichten der Chronisten und

den sparlichen Xotizen in anderen Bilderschriften sieh milhsam zusamraen-

tragt, das sieht man hier in freilich noch etwas naiven, aber flott ge-

zeichneten und packend wirkeuden Bildern vor Augen gefiihrt. Niclit

mehr der strenge, immer etwas ornamental wirkende Stil, auch keines-

wegs die peinlichc Genauigkeit der alten priesterlichen Bilderschriften,

aber dafur eine viel grossere Lebendigkeit und unmittelbarere AVieder-

gabe natiirlicher Vorgange. Dabei hat man trotzdem fast uberall den

Eindruck grosser Treue und Zuverlassigkeit im Einzelnen. Kurzum, das

Tuch von Tlaxcallau wird immer eines der denkwiirdigsten Dokumente

<ler alten einheimischeu Kultur dieser Lfinder und ihres Unterganges sein.

Ausser den fiinf besprochenen Bilderschriften enthiilt der von der

Junta Colomhina vorottentlichte Band noch ein paar Tafeln, auf denen

eine Anznhl merkwiirdiger Alterthumer aus dem Staat Chiapas abgebildet

sind. L eber ihre genanere Herkunft weiss man nichts. Es ist ein Depot-

fund. Sie sind in einer aus Asphalt gefertigten Kiste im AVald vergraben
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gefunden und nach Mexico zum Vorkauf gebraeht worden. 1

) Es sind Ziegel,

die auf der einen Seite Darstellungen in Relief, auf der anderen farbig

(in weiss, roth und braun) ausgefflhrtc Zeichnungen tragen. Die Vorder-

seite und die Ruckseite scheinen insofern einander zu entsprechen, als die

Reliefseite in der Kegel eine lebenspendende Gottheit, die farbige Seite die

entsprechende todbringende, furchtbare Gewalt zum Ausdruck bringt. Die

Darstellungen sind insofern hdchst merkwflrdig, als in Figuren und Sym-

bolen eine Misehung von Maya-, d. h. yukatekischen Typen und mexi-

kanischen Typen zu Tage tritt, die bisher noch bei keinem anderen Doku-

ment beobachtet worden ist. In der That waren wohl Chiapas und Tabasco

die bedeutendsten Punkte, wo diese beiden Kulturen miteinauder in Be-

ruhrung traten. Demi Chiapas sowohl wie das sudliche Tabasco waren

von Maya-Stftmmen bewohnt. An sie aber grenzten ini Norden von Chiapas

zapotekische Vslker, die — was Bilderschriften u. s. w. betritft — ganz

dem KinHuss niexikanischer Kultur unterlagen, oder sagen wir genauer,

deren Bilderschriften u. s. w. von demselben oder wenigstens sohr ahn-

lichem Typus sind, wie die mexikanischen. Im Norden von Tabasco

folgten unmittelbar die mexikaniseh redenden Stanune. Das sudliche

Chiapas und Tabasco sind mir daher innner als die Gegenden erschienen,

wo gcrade uber die Elemente, welche den beiden alten Hauptkulturen

Mittel-Americas gemeinsam sind. insbesondere den Kalender, und alles.

was damit zusammenhangt, am ehesten Aufschluss zu erhalten sein wird.

Leider gehdren gerade diese Gegenden — abgesehen von dem einen viel

besuchten und beschriebenen Punkt Paleuque — zu den archiiologisch

unbekanntesten (iebieten der Republik Mexico. Hoften wir, dass die

neuen Wege, welche jetzt durch das Land von Ozean zu Ozean gefuhrt

werden, aueh der archaologischen Forsohung zum Nutzen gereichen.

Der Junta Colombina gebilhrt aber auch fur diese Veroffentlichung

der Dank aller betheiligten Kreise. Es ist die erste Probe aus einem

neuen vielversprechenden Gehiet. Mogen ihnen bald andere folgen

!

1) [Es scheint leider keinem Zweifel mehr zu unterliegen, dass diese Tafeln

Falschungen sind. Die Originate hat Niemand gesehen. Die Zeichnungen hat

ein juoger Tabosco-Indianer gefertigt, den Alfredo Chavero in Europa hat als

Maler aosbilden lassen. Von demselben Zeichner ist ncuerdings dem Herzog von
Lou bat eine angebliche Maya-Handschrift zum Kauf angcboten worden, die in

derselben "Weise wie die Abbildungen der angeblichen Chiapas Ziegel, eine sonder-

bare Mischuiig von Maya- und von mexikanischen Pormen zeigt Diese Hand-

schrift ist aber eine notorische Falschung. Denn die Darstellung ist sinnlos,

und fur die meisten Bilder lassen sich die Vorbilder in den vorhandenen Maya-

Handschn fieri nachweisen].

Sel«r, tiesanimelte Abhandlunneu I.
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4.

Die mexikanischen Bilderhandschriften Alexander yon

Hnmboldt s in der KSniglichen Bibliothek zn Berlin.

Berlin im.

Vorbemerkung.

Die folgenden Aufs&tze bilden die Erlauterung zu einem Atlas Ton Lichtdrack-

reproduktionen der in der Ueberschrift gonannten Bilderscbriften, der von der General

verwaltung der Koniglichen Bibliothek zu Berlin aus Anlass des vierhnndertjahrigcn

Gedenktages der Entdeckung Amerikas (12. Oktober 1892) herausgegeben worden war.

Ich habe, da eine Wiedcrgabe des Atlasses in diegem Bnche auageschlossen ist, wenigstens

die fnr das Vent&ndnias nothwendigsten Einzelfigoren heranszeichnen laasen. Die Ab-

bildungen, welche den Text des ersten Abdracks dieser Erlauterungen begleiteten, sind

sammtlich beibehalten worden. Ich habe sie aber umzeichnen lassen, da sie damab
zieinlich schlecht nnd mangelhaft von mir ausgefohrt worden waren. Da also, gegennber

dom ersten Abdruck, die Zahl der Abbildungen bedeutend vennebrt worden ist, so haben

sich die Nummern der Abbildungen sammtlich geindert Sachliche Aenderungen habe

ich nor selt«n vorgenommen. Wo dieae Aenderung etwas Wesentliches betrifft, habe ich

im Text oder in der Anmerkung darauf hingewiesen.

Ilinleltung.

Die seehszehn Bruchstilcke alter mexikanischer Bilderschriften. die

auf den Tafeln des Atlas in Liehtdruek wiedergegeben sind, gehdreu einer

^merkwiirdigen iin Jahre 1803 im Konigreiohe Neuspanien gemachteu

Sammlung- an. die „im .lanuar 1806 von dem Freiherrn Alexander von

Hnmboldt der Kbnigliehen Bibliothek verehrt" wurde. So berichtet

Friedrich Wilken S. l.")5, 15(5 seiner im Jalire 1828 gedruckten (xeschichte

der Koniglichen Bibliothek zu Berlin. Wilken nennt „dreizehn Frag-

meute historischer Hieroglyphenschritt der Azteken auf einem aus den

Fasern der Agave americana verfcrtigten Papier, nebst einem dazu ge-

horigen Codex in ahnlicher Hieroglvphensehrift von vierzehn Puss Lange.u

Die Zahl stimmt niclit mit der Anzahl der jetzt vorhandeuen Stucke. Denn

darnach durften es nur 14 sein. Der (Jrund ist. dass zwei der ursprung-

lichen Streifen ihrer Lange halber zerschnirten und neben einander auf

dasselbe Folioblatt gekleht wiinlcn. Es sind dies die mit Nummern IX,
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X and XI, XII in dem Atlas bezeichneteu Stflcke, wie ich in der Er-

lanterung dieser Stflcke uaher zeigen werde. Mit Ausnahme des Brueh-

stflckes I, das in seiner uraprflnglichen Form als „zusaramengelegter Codexu

aufbewahrt worden ist, sind sammtliche Stflcke auf Polioblfttter anfgeklebt

uud in einen Atlas zusammengebunden. Das Titelblatt ist in dem Licht-

druck- Atlas reproduzirt. Es ist beibehalten worden, obwohl die geschicht-

lichen und archaologisehen Bemerkungen auf demselben dem. was wir

heute fiber diese Dinge wissen, nicht mehr entsprecheu.

Von dem Bruchstflek II der Sammlung berichtet Alexander von

Humboldt, der es in „Vues des Cordilleres et Monuments des Peuples

indigenes de l'Amerique" PI. XII unter dem Titel ,.Gencalogie des Princes

d'Azcapozalco* abbildet und beschreibt, dass er es zu Mexico in der Ver-

steigerung der Sammlungen des Herrn Oaraa (des bekannten Astronomen

und Verfassers der Schrift „Las dos Piedras", mit vollem Namen Antonio

de Leon y Gam a genannt) gekauft habe. Und Humboldt vennuthet,

dass es ehemals dem „Musoo Indiano" des mailandischen Historikers und

Alterthumaforschers Cavaliere Lorenzo Boturini Bernaducci an-

gehort habe. Da, wie ich unten zu zeigen haben werde, verschiedene

andere dieser Bruchstficke sicher der Sammlung Boturinis ungehdrt

haben, und wir wissen. dass Gam a in der That einen groasen Theil von

Boturini's Sammlung gekannt, benutzt und besessen hat, so dilrfen wir

wohl die Vermuthung wagen, dass aueh die anderen Stucke der vou

Alexander von Humboldt zusammengebrachten Sammlung auf dem-

selben Wege erworben worden sind.

Die Bruchstficke II und VI sind von Alexander von Humboldt
selbst in dem genannten Bilderwerk „Vues des Cordilleres er Monuments

des Peuples indigenes de rAmerique w veroffentlicht und beschrieben worden.

Von II ist aber nur ein kleines Stuck und ohne die Beisrhriften, die

dasselbe begleiten, abgebildet worden, uud beide sind nicht ganz genau

und fehlerfrei wiedergegeben. Die Bruchstficke I und II sind ausserdem

in dem zweiten Bande des grossen Werkes von Kingsborough „Mexicau

Antiquities'* in farbiger Wiedergabe veroffentlicht worden. Nr. II aber

ohne die Beisehriften. Und beide siud. wie eine genauere Yergleichung

uuschwer orkennen lasst. sowolil was Zeichnuug, als was Farbengebung

betrifft, durchaus nicht korrekt uud fehlerfrei wiedergegeben. Die ganze

Sammlung war im Jahro 1X88. als der Internationale Amerikanisten-

kongress in Berlin seine Sitzungen abhielt. mit anderen auf die Sprache

und Geschichte Amerikas be/figlichon Handschriften und Drucken in den

Raumen der Kiiniglichen Bibliothek ausgestellt. Die vierhundertjahrige

Wiederkehr des Tages. an welchom Columbus zum ersten Mai den Boden

der neuen Melt betrat, gab der Verwaltung der Kiiniglichen Bibliothek

die gewiinsehte Gelegenheit. die ganze Sammlung wenigstens durch photo-

graphische Vervieltaltigung - da zu farbiger Wiedergabe die vorliaudenen

11*
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Mittel nicht ausreiehten — allgeineinerer Benutzung zugfinglieh zu machen.

Mir ist der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden, die Blatter mit einigen

Erlauterungen zu begleiten. Ich spreche der Verwaltung der Kfmiglichen

Bibliothek hierffir meinen Dank au9.

L

Kin 4,3 m langer, etwas fiber 8 cm breiter Streifen Agave-Papier, der

auf der einen Seite bemalt und danach vierzehn Mai zusammengefaltet,

also in ein Buch vou etwa ein Fuss Lange zusammengelegt ist. Die be-

malte Seite ist durcb senkrechte Linien in filnf Langsstreifen und durch

andere die ersteren outer rechten Winkelu sclmeidende Linien in 75 Quer-

feldor getheilt worden. Die Langsstreifen will ich von recbts nacb links

mit den Buchstaben ABCDE, die Querfelder, von unten beginuend —
denn dort Hegt der Anfang der Lesung — mit den Ziffern 1—75 be-

zeichnen. Das uutere Ende ist unvollstandig. Es ist deutlich zu sehen.

dfiss daruuter noeh ein Querfeld kam, das in ahnlicher Weise bemalt war

und vielleicht das Ende einer ganzen Keibe fehlender darstellt. Das

obere Ende erscheiut glatt abgesehnitten. Da schon in dem funften Quer-

felde darunter die eigentlichen sacklichen Eintragungen (Kolumnen C— E)

fehlen, so dilrfen wir wold annehmen. dass dies das eigentliche Ende war-,

dass der Streifen nicbt weiter beschriebeu wnrden ist, weil man aus dem

einen oder anderen (irunde mit den Eintragungen aufhorte.

hi der Kolumne B folgen in regelm&ssiger Wiederholung einander

vier IJilder, die ich, vou unten naeh oben fortschreitend, mit a, b. c, d

bezeiehnen will. Es steht also a in den Feldern 1, .">, 9, 13 u. s. w. : b in

den Eeldern 2, <>, 1(1, 14 u. s. w.; c in 8, 7, 11, 1.") u. s. w.: e in 4. N,

1*2, HI u. s. w.

Das Bild a (Abb. 1) zeigt ein dunkel gefarbtes

Gesicbt mit grossem, modem Auge. einer Keihe

langer Hauzabne und einem winklig naeh unten ge-

bogenen und an den Enden eingerollten (blauent

Streifen iiber der Lippe. Das ist das bekannte Gesicbt

des Regen-. (Jewitfer- und Berggottes der Mexikaner.

Tlaloc genannt, — ein Gesicbt. dessen Formen ur-

spriinglich durch die Windungen zwider Schlaugen

hervorgebracht gedacht sind. dereu unit lang herab-

Dbs sechste Jahresfest reichenden Hauzahnen versehenei Srhnauzenenden

Etzalqualiztii.
jn der Mitt*? der Oberlip|»e zusamrnonstossen '). Das

1) Vgl. Seler. Das TonalamatI der Aubin'schen Samralung. Comptes

rendus VII Sess. Congr. internal, Americanistes. Berlin 1888. S. 584; und —
deis. das TonalamatI der Aubin'schen Sammlung. Berlin VMM), S. 64, Abb. '2b.
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(iesicht des Regengottes steht hier ffir das Hauptfest deseeiben, des (nach

dor iibliehen Zalilung) sechsten der achtzehn Jahresfeste der Mexikaner,

Etzalqualitetli genanut, d. i. „wo niau Bohnenspeise (Bohnen mit ganzen

Maiskdrneru zusammengekocht 1
) isst".

Das zweite der vier Bildor, b, (Abb. 2) zeigt eineu weissen, mit

sihwarzrn spitzwinkligen Figuren bemalten Streifen, dor mit einem rotbou

Baude umschlungen ist. und aus dem obon zwei golb goinalte Buschcl lier-

vorsehen. Der weisse, mit den spitzen Figuroii bemalte Streif stellt oin

><>genanntes teteuitl odor ama- teteuitl vor, einen Streifen weisseu Kindeii-

papicrs (Bast einer Feigenart), auf dom mit fliissig gomachtom Kautsohuk

u'ewisse Figuren gezoiclmot sind. Diose teteuitl wareii als Opforgabon

allgemein gebrauchlich. Beim Fost dor Regongotter bieng man dieselben

an lauger Stango im Hofe dos Hauses auf). Don kloiuon Idolen d«r

Berggottcr heftete man sie vor dio Brust'). Und den Feuergottern ver-

brannte man sic*). Es waren gewissermasseu leicht beschaftbare Abbildor

dor Ciotter solbst. die man ihnen darbraohto. Denn

das Bild dos (iottes, oder oin Symbol desselben. wurde

mit dor Kaut8<huk«eichnung auf den Papieren an-

icebraolit *). Das rothe Band, mit dem das Papier um-

schlungon ist, ist oin Ledorriemen, wio sie, gef&rbt

und audi vergoldet, als Bandriemen und Schmuek-

riemen viol verwendet wurden 0
). Dio gel ben Busohel

endlich, die oben heruusragen. bezeichnon einen Boson.

Dieselben wurden aus eiiiem liarteu ptriemenartigen

Orase gefertigt, das man mit Sicheln in den Berg-

waldern dos Popocatepetl und dos AjllfiCO sclinoiden _
Abb

\?' ~ ®ild

f

b
\11 J Das eufte Jahresfest

gieng'i. Das gauze Bild ist oin Symbol der alten F;rd- Oehptmistli.

gottin, Tori „unsere Ahno u odor Teteo innan „ Mutter

derGdtter- genanut. und des (nach der ublichen Zfthluugi eilften der

aebtzehn Jahresfoste der Mexikanie, Ochpaniztli, des „Bosenfestes* oder

-.Hausfegefestes", das man dieser (jottin feierte. Denn der Besen, der

eiue der ersteu h&uslielien. d. i. weibliehen Thatigkeiten bozoichnot, war

ein besondoros Symbol dieser Gottin, die aber ehen deshalb auch als Gottin

1) Vgl. Duran III, § G. Sahagun 2, 6.

2) Sahagun 2, 20; 2, 35.

3) Sahagun 2, 32.

4) Sahagun 9, 3; 2, 34.

5) Vgl. Sahagun !», cap. 3.

6) Vgl. die Hieroglyphe von CuetkutUm „das Land des Ledere" in Codex

Mendoza 8, 21; 51, 1.

7) Sahagun 10, 24, Vol. Ill, S. 61 (edit. Bustaniante) u. Comm. d. Herausg.

z. d. St
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der Reinheit, der Reinigung, der Sfindentilgiing gait
1
). Das teteuitl Papier,

mit welchem der Be*en zusammengefasat ist. ist in unserm Bilde b mit

Piguren bemalt, die wiederum ein Attribut derselben GrOttin bezeichnen.

Mit spitzwinkligen Figuren odor mit Gruppen paralleler Striche auf weiesem

Grnnde bezeichneten die Mexikaner in ihren Malereien die rohe unge-

Abb. 3. — Trtio hi nan. Abb. 4. — Kopfschtnuck irhraxorhiil

Sahahagun-Ms. Bib], del Paiacio. der Trtto in nan Oder Tlarolteotl,

Codex Borbonicus 6.

sponnene Baumwolle. Die letztere, das weibliche Arbeitsmaterial. war

gerade deshalb pint's der vornehmsten Ausstattungsstucke der genannten

Gottheir. Aus Baumwolle bestand ilire Kopfbinde (vgl. Abb. 3, 4).

i-ichccucochiuh „ihre Kopfbinde ana Baumwolle~ genunnt 2
). Ein StreifVn

ungesponnener Baumwolle hieng aus ihriMii Ohrpfloek. Und lose Baum-

Abb. 5. — Trtto innan odcr Abb. 6. — Tfteo in nan odor Abb. 7. - Bild c.

ThrrolUotl. Codex Vaticanus A 29 Tori. Gottin des Orhpanizili- Das funfzehnte

(= Kingsborongh 24). Kestes. 8ahagun-Ms. Bibl. Jahresfest

del Paiacio. I'anqurtzaliztli.

wolle war an den Knden der Spindel hefestigt, die sie zwischen Haar

und Kopfbinde oingesteckt trug. (Abb. 5.) Kin mit Bnumwollzeiehiuing

bedecktes Papier selnMi wir in der Abbildnng .'> aueh am Hinterkopf der

Irottin befestigt. Die (Jlieder selbst der Gottiu erseheiuen in dem grossen

1) Seler, das Tonalamatl der Aubin'schen Sainmlung I. c, S. 651. Das
Tonalaraatl der Aubin'schen Sammlung. Berlin 1900, S. !*4.

2) VorbfTentlichungen aus dem Konigl. Museum flir VOlkerkunde 1, S. 148.
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4. Die roexiksnischen Bilderichriften Alexander von Humboldt's. 167

Bilde iles Codex Borbonicus (Abb. 8) mit dem gleichen Material bedeckt.

Dass in uuserem Bilde b das mit den spitzwinkligen Figuren bemalte

Papier, gleich dem Besen, ein Symbol der Erdgdttin ist, wird auf da*

Klarite dadurch bewiesen, dass mit in gleicher Weise bemaltem Papier

der Besen umwickelt ist, den das Abbild der Gottin Tori selbst in der

Hand tr&gt. So sehen wir es in der Abb. (J, die dem Bilde entuommen

ist, durch welches in der Sahagnn-Handsehrift der Bibliotheea del Palacio

so Madrid die verachiedenen Zarimonien des Festes Ochpaniztli zur Au-

sckauung gebracht sind.

Abb. H. — Trtro mnan odor Tlarolteofl, Regentin der dreizehnten Woche
cp aliit „eins Bewegnng*. Codex Borbonicus 18.

Das dritte Bild in tier Kolumne, das ieh mit e hezeichnen wollte (Abb. 7;,

stellt eine Fahne dar, mid /.war, wie der Ansehein lehrt. eine Falme ans

irewebtem gestreiftem Stoff, mit am Kopf befestii^ten Bandern aus dem-

selben Stott'. Solche Fahnen wurden. wie es scheint, (juachpamttl genaimt,

— abgeleitet von qtutcktit „ein vioreekiges gewebtes Stilck Zeug" and

pamitl „Faline u
. Fahnen und andere Abzeiehen spielten bei den Mexikanern,

ahnlich wie bei den altweltliehen Nationen, eine Kolle im Krie«r. Nnr

dass die Mexikaner diese Abzeiehen in der Hegel nielit frei in der Hand,
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168 Zweiter Absehnitt: Bilderschriften.

sondern auf den Rflcken gesehnallt trugen. Es scheint indes, dass Fahnen,

and zwar Fahnen dersolben Gestalt und Bcschafteiiheit, wie die in unserem

Bilde c dargestellte, ancli in dor Hand geschwungen warden. Es wurde,

wie wir aus Sahagun erfahren, mit ihnen das Zeichen zum Kampf gegeben.

So lesen wir in dein aztekischon Manuskript der Academia de la Historia

zu Madrid: yn quachpanitl, coztic teocuitlapaniti yoan quetzalpanitl
,

yn

teeuitda yyaoc: yn omottac ye meuatiquetza yn izqui quachpanitl. niman

cemeua yaoquizque ynic miccali. Sahagun (lib. 8, cap. 12) fibcrsetzt etwu

ungenau: — tambien usnban de unas vandorillas de oro. las euales en

toeando al arm a las levautaban en las man oh,
)
torque comenzasen

ii pelear los soldados." — Die wirkliehe Uebersetzung lautet folgender-

massen: — „Die Fahne aus gewebtem Stoff, die Fahue aus Goldbleeh

und die aus Quetzalfedorn verfertigte, die rufen die Leute im Kriege zuni

Aufbruch. Wenn man sieht, jetzt fliegen uberall die quachpanitl (die

Abb. 9. Fahne in der H»nd Abb. 10. Abb. 11.

Uitzilopoehtli's als Abbild

des Peates PaiufurtcaJiztli.

Cod. Toll.-Rem. 6.

Fahnen aus gewebtem Stoff) in die Hohe, dann brechon die Krieger zuni

Kampfe auf." Das Aufheben der Fahne war also das Zeichen fur den

Beginn des Kampfes. Panquetzaliztli, das Aufheben der Fahne, hiess

deslialb das Fest — das fflnfzehnte. der gewdhnlichen Zahlung — , das

die Mexikaner dem Gotte Uitzilopochtli feierten, der insbesondere als Gott

des Streites und der Schlacht gait. Im Codex Telleriano Remensis und

Vaticanus A wird dieses Fest veranschaulicht durch die Figur des Gottes

selbst, der eine Fahne in der Hand halt (Abb. !)), die im flbrigen im

Wesentlichen dieselben Merkmale zeigt, wie die, welche unser Bild c vor

Augen fuhrt. Anderwiirts wird statt dessen das quachpamitl allein gemalt.

So in spftten ii Kalendem, aus denen ieh die betrefTende Figur mit der

Legende in den Abb. 10. 11 wiedergogoben habe. Und so auch in unserem

Bilde c, das also das fflnfzehnte .lahresfest, das Fest PanquetzaliztH, ver-

anschaulicht.
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Abb. 12. - Bild d.

Das zweite Jahreafest

Tlaearipeu aliztit.

Das vierte Bild eudlich, das ich mit d bezeichnete (Abb. 12), fflhrt den

Kopf einer bekannten Gottheit vor Augeu, des rothen Gottes Xipe, <ler bei

den Yopi in den tief eingerissenen Schluehten der pazifischen Ahhange seine

ursprungliehe Heimat hatte, dessen Knit aber sich weit uber das Hoch-

laml verbreitet hatte. und der insbosondere in der Hauptstndt selbst mit

hcsondereni Pomp gefeiert wnrde. Fine besondere

Kigenthiimlichkeit dieses Gottes ist, daws er in die ab-

gezogene Hant eines Menschen gekleidet einhergebt.

An seineni Fest warden deswegen die Opfer nicht

iiur (in der ublichen Weise dnreh Herausreissen des

llerzensi geschlachtet. and ihni die Herzen dar-

gsbracht. Sondern nachmalen wurde der Leichnani

geschunden. und die abgezogene Haut hiengen sich

diejenigen fiber, die deiu Gotte aus irgend eineni

(irnnde besondere Devotion erzeigon wollten und

trugen dieselbe die zwanzig auf das Fest folgenden Tage

hindnrch. Dieses Fest, Tltic<ucipeualiztli „Menschen-

sehinden" genannt, — das zweite (naeh der flblichen Zahlung) — ist hier in

unserem Bilde d durch den Kopf des Gottes Xipe zur Anschauung gebraeht.

Wir haben also in den Figuren a. b, c, d der Kolumne B die Bilder

von vier Jaliresfesten, und zwar des sechsten. eilften, ffinfzelmten und

zweiten der flblichen Zahlung. Das set-hste Fest steht von deni eilften

Dm x 20 = 100 Tage ab, das eilfte von dem funf-

zclmten uni 4 X 20 = 80 Tage. das fiinfzehnte von

dem zweiten uin 5 X 20 -)- 5 = 105 Tage (in diesen

Zwischenrauni fallen die nemontemi, die fflnf flber-

Nchussigen Tage, die am Ende von IzcaUi gezahlt

warden). Das zweite von deni sechsten endlich steht

wieder am 4 X 20 = 80 Tage ab. 100 — 80 -f 105 -f- 80

— 365. Wir haben also in diesen vier Festen zwar

keine genaue Viertheilung des Jahres, aber eine An-

naherung an eine Viertheilung, so genan und so regel-

niiissig, wie solche bei der Kintheilung des Jahres in

18 Absehnitte von 20 Tagen and 5 uberschussige Tage moglieh war.

Betrachten wir nun ' die Kolumne A. die erste an der rechten Seite

des Streifeius. Hier sehen wir iminer neben dem Feste Etzalqiializtli

(a der Kolumne B) ein Bild angegoben und eine Anzahl kleiner Kreise,

•lie der Ausdruck einer bestimmten Zahl sind. Auch hier wieder sind es

vier Bilder, die in regelmassiger Abwechselung von unten nach oben ein-

ander folgen. Ich will diese, von imten beginneiid, mit a, /?. y, 6 be-

zeichnon.

Das erste Zeichen in) (Abb. 13) setzt sich zusammen aus einem Auge,

einem senkrechten Strahl und zwei Seitentheilen, die wohl aus der Zeichnung

Abb. 13. — Bild a.

oHn ..Bowegung 1".

Dreizehnt«s derzwanzig

Tageszeichen

der Mexikancr.
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170 ZweiUr AUschnitt: Bildcwchriften.

eines etwas spitzwinklig sich schneidenden Kreuzes, Sinnbildes der vier

Himmelsrichtungen, hervorgegangen sind (vg). di*» Yariante dieses Zeichem

Abb. 14 aus dem Sahagun-Ms. der Biblioteca Laureuziana), vielleiclit

aber auch Ankl&nge an die auf Spinnwirteln (vgl. Abb. 22— 24) haufig

angebrachte Zeichnung von zwei die Hdhlung (die als Auge gedacht ist)

unirahinenden Augeubraueu liaben. Vgl. die Abb. 20, 21, die eineni

Personenregister der Orte Uexotzinco und Xaltepetlapan (Ms. Mexicain

Nr. 3 der Bibliotheque national < de Paris) entnommen sind and <laselbst

Peraonen Namens Olin bezeichnen. Das gauze Zeichen fflhrt |nainlieh den

Namen olin „da« Rollende". Es ist das siebzehnte der zwauzig Tages-

zekhen der Mexikaner und wurde in besonderer Beziehung zur Sonne

Abb. 14. Abb. 15. Abb. 16.

Abb. IT. Abb. 18a. Abb. 18b. Abb. 19.

Alib. 14— 19. Das Ta j'eszeiehen olin.

Abb. 14. Sahagun-Ms. Bibl. Laurenziana. — Abb. 15. Codex Telleriano-Remensis. [—
Abb. 16. Tonalaniatl dor Anbin'scben Sammluiiff. — Abb. 17. Codex Borbonicus. —

Abb. 18—19. Codex Borgia.

steliend gedacht. Die Form, die das Zeichen hier, in unserer Figur a.

hat, iihuelt am meisten der, die wir in den Codd. Telleriano-Remeusi>

und Yaticanus A (Abb. 15) und im Codex Borbonicus (Abb. 17) sehen.

Und ilas i»t fur die Frage der Herkuuft der vorliegenden Bilderschrift

nicht ganz ohne Belang.

Das zweite Zeichen der Kolumne A. das ich (i nannte (Abb. 25).

stellt den Kopf des W indgottes dar, K* catl oder Quetzalcouatl genanut. Kr

hat einen trompetenartig vorgezogenen Mund. Deun der Windgott blast.

Im Uebrigeu dachte man bei dieser Figur an Kreise und Wirbel. Seine

Tempel warden daher kreisrund gebaut. Rund kegelformig ist die Mfitze.
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4. Die mexikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. 171

die er fragt. Rund abgeschnitten die Knden der Kopfachleife uud die seiner

Schambinde. Und sein Hauptsehmuck ist das spiralgedrehto Schnecken-

gehause. Sehneckengehause tr&gt er als Halssehnur, und aus einem grossen

Meer- Sehneckengehause ist auch sein Brustsehmuck, das eca-Uucatzcozcatl 1

)

sowie sein Ohrsehmuck gesehliffen. Der Kopf des Windgottes steht hier

Abb. 20. Hieroglyphe olin.

Bibliotheque nationale.

Abb. 21. Ms. Mexicain Nr. 8.

Abb. '22. Abb. 24.Abb. 28.

Abb. 22—24. Thonerne Spinnwirtel.

Cerro -mont oso und Otatcs (Vera Cruz}. Sammlung St rebel.

Abb. 25. — Bild p.

eeeatl „Wind". - Zweites

Tageszeichen

der Mexikaner.

Abb. 26. — Bild ?.

maratI „Hirscb*.

Siebentes Tagesieicben

der Moxikaner.

Abb. 27. — Bild <i.

maintain ..Gcdrehtes'-.

ZwOlftes Tageszcichon

der Mexikaner.

fur das zweite der zwanzig Tageszeichen der Mexikaner. das ercatl ^Wind*

genannt wurde. Die Form, die das Zeichen in unserer Figur hat, aluielt

wiederum am meisten der Form, wnlche in den ("'odd. Telleriano-Remensis

and Vaticanus A gezeiohnet ist.

1) Verdffentlichungen aus dem Konigl. Museum fUr Volkerkunde zu Berlin I.

S. 128. 129.
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Das drirte Zeichen {-/) der Kolumne A (Abb. 20, S. 171) zeigt den

Kopf eines Hirsches, der allerdings uuzoologisch mit obern Schneidezahnen

gezeiehnet ist, aber durch das verastelte Gewoih deutlich als solcher ge-

kennzeiehnet wird. Mit dem Bilde des Hirsches (ma^atl) wurde da* siebente

der zwanzig Tageszeiehen der Mexikaner bezeichnet.

Das vierte Zeichen A (Abb. 27, S. 171) zeigt einen Totonschadel mit

tleischloser Kinnladc. grossem. miidein, init Braue versehenem Auge und vor-

gestreckter Zunge, wie es bei den Mexikanern ilhlich war, den Tod oder den

Todesgott darzustellen. Der Schadel ist aber hi*T bedeckt mit einem grfluen

Buseh, dessen cinzelne Halme in gelbe Knopfchen enden. Dieser grunc

Buseh stellt Gras dur nnd veranschaulicht den aus Gras gedrehten Strick,

malinuUi. der seit uralter Zeit bis heiite bei der Yerschnfirung grober

hasten (Holzkohlen u. s. w.) gebrauoht wird. Das ganze bezeichnet das

zwfilfte der zwanzig Tageszeiehen der Mexikaner, vutlinalU „das Gedrehte*

genaunt. Der grftne Buseh erscheint in demsolben mit dem Totenschadel

verbunden, weil man bei dem aus Gras gedrehten Strick an den, gleirii

einer Last, mit Stricken umsehnurten Mumicnballen daehte, in welche

P«»rm die Leichiiame dor Gesrorbenen gebracbt warden. Vielleieht er-

weckte audi das Gras Belbst, «las mit den ersten Kegetigflssen aufsehiessedeo

and schnell dabin welkende, den Gedanken an die Yerganglichkeit des

Irdisclien. Thatsache jedenfalls ist. dass malinaUi als tinglrtckszeichen

gait, dass es schnelles Dahiuwelken, VergAngliehkeit, UnbestAndigkeit im

Gefolge habeu sollte. — In Bezug auf die Form des Zeichens ist aueh

hier wieder zu bemerken, dass unser Bild ft am nachstcn sich den Formen

aiiHcbliesst, in welehen im Codex Telleriano-Remensis und Yaticanus A

das lingluckszoiehcn malinaUi dargestellt zu sehen ist.

Das Zahleiisystem der Mexikaner war ein vigesimales. Naturgemass

bildete die Zahl 2U in Folge dessen audi die Grundlage ihrer Zeitrechnung.

Sie bezeiehneten die zwanzig aufeinanderfolgenden Tage jeden mit einem

besonderen Zeiehen. Mit diesen zwanzig Zeichen aber .kombinirten sie

<lie Zifferu 1— 13 in der Weise, dass jeder der aufeinanderfolgenden Tage

mit einem Zeichen und einer Ziffer bezeichnet wurde. Wenn also, zur

Bezeichuuug des ersten Tages, die Ziffer 1, kombinirt mit dem ersten

Zeichen, diente, so erhielt der vierzehnte Tag zwar das vierzehnte Zeichen,

aber wieder die Ziffer eins. So gewann man als hohere chronologiflche

Kiuheit einen Zeitraum von 13x20 oder 260 Tagen. Denn erst nach

Ablauf dieses Zeitraumes traf es wieder ein. dass ein Tag dieselbe Ziffer

und dasselbe Zeichen erhielt. Der Zeitraum von 13x20 oder 260 Tageu

wurde tonalamatl „das Buch der Tageszeichen u geiiaunt.

Das Jahr rechneten die Mexikaner zu 36<"> Tagen- Und ich habe

sclion erwahut, dass sie dasselbe in 18 Zcitr&umeu zu 20 Tagen und funf

uberschiissige Tage, nemontemi genannt. zerlegtcn. Diese fQnf tiber-

srhttssigen Tage wurden als Unghiekstage, als unbrauchbare, zu keinem
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ernstliehcn (ieschaft taugliche Tage betrachtet. Die alten Mexikaner

sagten daher von ihnen acrim pouhqui. Das soil ohne Zweifel bedeuten

„sie standen in keiner Werthschatzung", kann aber deni ursprunglichcn

Wortsinne nach auch bedeuten, „sie wurden nicht gezahlt 1
*. Man hat

deshalb geschlossen, dass diese fflnf Tage weiss gelassen worden seien.

dass di»* fortlaufende Reihe der Zeichen und Ziffern auf sie nicht an-

gewendet worden sei. In einer Abhandlnng, die ich im Jahre 1891 der

anthropologisehen (leselUchaft zu Berlin vorlegto 1

), wies ich darauf him

dass das ganze System der Jahresbezeiehnung der Mexikaner, — dass

namlich die naclieinanderfolgeuden Tage durch vior und zwar um je vier Tage

von einander abstehendo Zeichen bezeichnet wurden — und die .V2jahrigen

Perioden der Mexikaner nur verstandlich seien, wenn man annimmt, dass

die fflnf nemontemi, die uberschussigen Tage, in derselben Weise wie die

anderen Tage weiter benannt und beziffert worden seien. Fur diese An-

nahme liefert gerade unsere Handschrift, Nr. 1 der vorliegenden Saminlung

den beaten Beweis.

In der Kolumne B folgen in regelmassigem Wechsel Bilder, die

gewissermassen Yierteljahrsanfange einer fortlaufenden Keihe von Jahren

angeben. Neben dem ersteu derselben, neben dem Symbol des Festcs

Etealqualtzth', stehen in der Kolumne A Ziffern und Zeichen, die zusammen

je ein bestimmtes Tagesdatuin angeben. In dem untersten derselben, in

dem Felde 1, sind die kleinen Kreise, welche die Ziffern angeben, nicht

vollstandig erhalton. Aus den Resten aber, und aus dem Zusammenhang

der ganzen Reihe ist zu entnehmen, dass hier die Ziffer 1*2 stehen sollte.

Setzen wir diese Ziffer ein, so sehen wir, dass in der Kolumne A (noben

dem EtzalqualiztH der Kolumne B) die folgenden Tagesdaten angegebeu

sind:

1-2 olin 13 ef-catl 14 mufatl 2 malinalli

3 - 4 „ "> „ 6 ,

" 8 „ i) . 10 „

11 , 12 ., 13 . 14 „
•>
- n 4 .

Hier ist die Ziffer 14, die eigentlich nicht in die Tagesbezeichnung

gohort, flberall als «'ins zu leson. Denn nur die Ziffern 1— 13 werden,

wie ich erwahnte, neben den 20 Zeichen zur Benennuug der naeheinander

folgenden Tage verwendet.

Ziehen wir nun, nach Yornahme dieser Korrektur, ein Schema des

raexikanisehen Kalenders zu Rathe, so sieht man, das unter der Voraus-

setzung, dass die 5 nemontemi in derselben Weise wie die anderen Tage

weiter benannt und beziffert wurden, die in der Kolumne A angejjebenen

I) Zeitachrift Mr Ethnologie XXIII. S. 89—133.
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Tagesdaten immer genau urn 365 Tage von einander abstehen. Yg\. die

folgende Tabelle:

$ ft
'£ ,ft A ic ift ft &

^ i
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»«

•

* •»
>«•
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,
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-
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i
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H
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1

olin . . . .

/(CJHttl. . . .

quiau itI . .
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ripactli . . .

eeetttl , . .

iitUi

ruelzpalin . .

soatl . . . .

maratl , . .

torhtti . . . .

ntl

itzcuintli . .

oromatli . . .

mali n alii

aratl . . . .

orrloti . . . .

quauhtli . . .

(•ozcaquauhtfi
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(V 13
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s
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1

2 «J
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I
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512

613

7 1

8

3 10

4 11

310

4 11
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12 1
6 13

I
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613 7
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y 3io

4 11
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613

2
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11

3 10
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5 12j 6il3, 7 1 8
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l' 8: 2 y
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12 6 13! 7

4 11
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12|
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i 1

1) 3 10 4

Hierdureh wird, meine kh, zur Evidenz bewiesen, — 1. dass die in der

Kolumne B gezeiclmeten Bilder in der That Vierreljahrsanfange sind. uud

die verschiedenen Bilder a) die jahrliche Wiederkehr des Festes Etzal-

quuliztli anzeigeu solleu; — _\ dass die Angabe, die tiinf nemontemi seien

nicht gezfihlt worden, nnr anf Missverstandnis beruhen kann.

Unsere liandschrift ist aber noch in anderer Beziehung fur die Chrouo-

logie von Bedeutung. Es ist bekanut. dass die Mexikaner ihre .lahrn mit

den vier Tageszeicheu acutl „Rohr*, tecpatl „Feiierstein"\ calli rHaus"

und iocktli „Kaninchen" bezeichneteu. die sie in ahnlicher AVei.se, wie bei

der Benennung der Tage. mit den Ziffern I 13 kombinirten. Vgl. die

Tabelle auf Seite 17.").

In ineiner oben sehou genanuten Abliandlung in der „Zeitsehrift fur

Ethnologic* Vol. XXIII (18^1) hob ich lienor, dass der Ursprung dieser

Bezeiehnuug in der Annahme eines Jahre* von 3K"> Tagen liegt, dass ein-
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fsch (lie Jahre nach einem bestimmten leitenden Tage benannt worden

aeien. In der That, nimmt man an z. B., dass in dem einen Jahre der

leitende Tag der gewesen sei, der anf der Tabelle Seite 174 an zweiter

Stelle verzeichnet stent, der das Zeiehen tecpatl und die Ziffer 13 fflhrt,

so wurde im nachsten Jahre. d. h. nach Ablauf von 365 Tagen, dersolbe

Tag das Zeichen calli und die Ziffer 1. erhalten, u. s. f. Ea ist nun von

vornherein das Natilrlichste, sich vorzustellen, dass dieser leitende Tag,

nach dem die Jahre benannt wurden, der Anfangstag der Jahre gewesen

sfi, dasa die Anfangstage der aufeinander folgenden Jahre die Zeichen

acatl, tecpatl, calli, tochtli getragen haben. Man kann ea nicht gut ab-

lehnen, — fflhrte ich an der genannten Stelle aus 1
) — anzunehmen, dass

zu der Zeit als. und an dem Orte wo, es den Gelehrteu zum ersten Mai

aufgieng, dass anf die Anfangstage der Jahre nur 4 von den 20 Tages-

zeieheu fallen, es gerade die Tage acatl tecpatl, calli, tochtli waren, mit

denen die Jahre damals und an dem Orte begannen, oder wenigstens, dass

diese Tage damals und an dem Orte aus irgend welohen Grilndeii zu

Anfangatagen der Jahre gewahlt wurden. Diese Annahme widerspricht

nun allerdings den Angaben Duraus und dew von Leon y Gama zitirten

und benutzten Christobal del Castillo, da diese das mexikanische Jahr mit

cipactli, bezugsweise mit cipactli, miquiztli, ocomatfi. cozaufuauhtli beginnen

lassen. Ich sab aber einen iudirekten Beweis filr meine Annahme iu dem
Umstaude. dass alte Berichte aus zwei abgelegeiieu und weit von ein-

ander entfernten Orteii. aus Meztitlan an den Grenzen der Huaxteea, und

aus Nicaragua, die Reihe der 20 Tageszeichen mit acatl beginnen hissen.

Und einen direkteu Beweis gab ich durch den Xachweis, dass in dor

1 . acatl 1. tecpatl

•

1. calli 1. tochtli 1. acatl

2. tecpatl 2. calli 2. tochtli 2. acatl u. s. f.

3. calli 3. tochtli 3. acatl 3. tecpatl wie vorher.

4. tochtli 4. acatl

5. tecpatl

4. tecpatl 4- calli

5. acatl 5. calli 5. tochtli

6 tecpatl (». calli Q. tochtli
m

acatl

7. calli 7. tochtli
i

7. acatl 7. tecpatl

K. tochtli 8. acatl 8. tecpatl s. calli

acatl 9. tecpatl calli tochtli

10. tecpatl 10. colli 10. tochtli 10. acatl

1 1 . calli 11. tochtli 11. acatl u. tecpatl

12. tochtli 12. acatl 12. tecpatl 12. colli

13. acatl 13. tecpatl 13. colli 13. tochtli

1) Zeitschrift fttr Ethnologie XXIII, S. 102.
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Dresdener Maya- Handschrift in dor Tliat die Jahre uicht mit &an, muluc.

ir, cauac beginnen — mit denen, nach Land a und den Bfichern dea

Chilain Balam zu urtheileu, die Maya in spaterer Zeit ihre Jahre beginnen

liesaen — , sondem mit been, eonab, akbal, lamat, den Zeicheu, die den

mcxikanischen acatl, tecpatl, calli, tochtli entsprechen.

Unsere Handschrift I, nennt allerdings die Anfangstage der Jahre

auch nicht. Aber sie t'iihrt iu der Kulumne A die Tage an, auf welcbe

das sechste Jahresfest, das Feat EtzalqualizUi, fiel.

Nun wissen wir, dass in den sogenannten Monaten oder Zeitraumen

von "JO Tagen, die nach don verschiedenen Jahresfesten benannt wurdcn.

das eigentliche Fest dieses Namens immer auf den letzten Tag dieser

Zeitraumc fiel. Wenn also, wie unsere Kulumne A ergibt, in den hier

aufgeftihrten HI .Tahren das Fest Etzab/ualiztli, das secliste Jahresfest, auf

die Tage

12 olin 13 eecatl 1 macatl 2 muUnalli

» - 4 „ :» 6 „

7 . 8 . i» *> 10 „

11 , 12 13 « 1 -

2 . 8 „ 4 ->

tiel, so folgt unmittelbar, dass der Anfangstag des siebenten (nach dem

Fest Tecnilhuitontli benannten) Zeitraums auf die Tage

13 tecpatl 1 calli 2 tochtli 3 acatl

5 „ 6 „ 7 „

9 „ 10 „ 11 „

12 m 13 . 1 . 2 „

3 „ 4 , 5 „

fallen muss. Und setzt man den Anfaug des Jahres, mit Sahagun, auf

den ersten Tag des nach dem Feste Atlcaualco benannten Zeitraums, so

wiirde sich fur die Anfangstage dieser 19 Jahre die folgende Reihe er-

geben:

10 tecpatl 11 calli 12 13 acatl

1 , 2 » 3 „ 4 ,

5 „ 6 „ 7 , 8 „

9 , 10 „ 11 „ 12 „

13 . 1 „ 2 -

Aus unserer Handschrift, — die, meines Wissens, die eiuzige raexi-

kanische Handschrift ist, in der eine langere Reihe von Jahren oder.

genauer, fiber eine langere Reihe von Jahren sich erstreckende Tagee-

daten angegeben sind, — ergibt sich also mit Bestimmtheit, dass auch
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4. Die luexikanUcheu Bilderschrifteii Alexander von Humboldfs. 177

•lie Mcxikaner, gleieh den Maya-Priostern. die die Dresdener Handschrift

schrieben, Hire Jahre mit den Zeichen acatl, Ucputl, cullu tochtli begannen.

Dies Rositltat. das si oh mir aus (irtinden allgemoineror Xatur ergab.

und das, wie wir sehen, aus unserer Handschrift direkt zu erschliessen ist.

hat durch eiu in neuster Zeit hokaunt gewordenes Zeugniss uoch eine ander-

weitige Bestatigung erfahren. Auf dor letzten Tagung des Amerikanisten-

kon^resses, die in Huolva stattfand, stollto Krau Zelia Nutall auf einer.

grossen Tafel eine von ihr ersonnene Kekonstruktion des mcxikanischen

Kalenders aus, fiber die sio si<-li noch nahcre Ausfuhrungen vorbehalt.

Auf dieser Tafel war aus einer wiohtigen inexikunisehen Bilderselirift, die

»iih in dor Biblioteea nnzionalo zu Florenz befiudet. und die von Frau

Nutall nachstens in Facsimile herausgogeben werden wml, folgende Stello

angefiihrt: — Ks de notar que siempre eomienea el aim en un dia do

quatro, el uno que Hainan acutl. y do alii toman nonbro. o on otro quo

Hainan etili y de alii toman nonbro. o on otro quo Hainan tecputl. y do

alii toman nonbro. y do otro quo Hainan tochtli. y de alii toman nonbre. —
Das ist klar und doutlich. I'nd Frau Xutall hat mit Hecht diese Stolle

ziun Ausgungspunkt ihror Uutersuchungen gemacht.

Eine andore Frago freilich ist, das muss ich liior auch gleieh noch

boriihren, oh der von Sahugun und andern als Anfangsmonat des Jabres

aiigegebeno Monat Atlcauulco derjenigo ist, der zur Zeit, als sicli die dahres-

be/.eichnung naeli don vior Tugen acatl, teqmtl, cal/L tochtli oiubiirgerte.

dor loitende odor dor Anfangsmonat war. Diese Fragc soheint verneint

wenlon zu mussoii.

Dio wiohtigste Notiz in don alten Sehriftstellern, die eiito Konkordauz

dor mexikanisobon Zeitreehnung mit unserer Zeitreehnung und eine Ver-

gleiohung dor mexikanisobon Jahresbezeichnung mit bestimmten Tagon des

betreft'enden Jahros ermoglieht. ist die in Sagahun Buob 12. Cap. 40

gegebene. wo os boisst, dass dio (iefangonnahmo QuauhtemocUin'*. die

der verzweifolten Verthoidigung der Stadt Mexico ein Endo niachte. am
Tago ce couatl (oins Scblango) <los Jaliros yet colli (droi Hans) erfolgt soi. —
Atih in omotnan chimulli inic tuiitinque in .nuhtonalli ei calh\ anJi in cemil-

huitluyoalli ce coutl „al» dor Sehild niedorgelogt wurdo (dor Krieg aufbdrto),

indem wir zu Boden fiolen. das war das .labr „drei Haus u und dor Tag
„eins Sehlauge- (Ms. Bibliotoca Laurenziana). Dieser Tag war, wie wir

aus don Briofen des Cortes und aus Uomara wissen, Dienstng S. Hip-

polyt, der 13. August 1.V21
1
). Dasselbe berichtet auch der aztokische

Schriftsteller Chimalpahin in seiner VII. Kelacioii : — f/hcuav canque yn

tlatohtuini Cuuuhtemoctzin ypan cemilhuitonaUi re cohuati . . . ic mutlactlomey

muni metztli aoosto, ypan ylhuitzin S. Tipolito, mart'ir „sie nahmen don

l; Cartas y Relaciones de Hernan Cortes ed. Gayangos Paris 1 &»';•>) S. 267. —
Goraara. Cronica cap. 14.5.

Stler, Gfsammelte AWihihIIiiiihuii I. jo
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Konig Quauhtemoctziti gefangen am Tage „eins Schlange", am \H. August,

dem Feste des heiligen Martyrers H ippoly t" "). Aut' Cirund dioser

Xotiz hat Orozco y Berra im zweiten Bande senior „Historia Antigua
y

do la (Jonquista do Mexico" eine Konkordanz der mexikanisehen und euro-

piiisehen Zeitrechnuog versucht. die aber in den wesentlichsten Punk Mi

febl geht. da Orozco der irrigen Ansieht huldigte, dass die Mexikaner

•lie .lahre, und also audi ihre sogonaunten Mon ate. mit den Tagen cipactli,

miquiztli, ocnmuUu cozcaquauhtli begonnen hAtteu.

Icli will, um die Sache klar zu stellen. noch eine zweite Konkordanz

lieranziehen. In der oben orwAhnten VII. Relacion des Chimalpahin
'S. .88 der Re mi Simeoir scheti Ausgabe) heisst es. dass der Kinztig

Uernan Cortes * in Mexico und sein Finpfang durch die Konigc der

drei verbflndeten Heiche Mexico. Tctzc«>co und Tlacopan iiu Jab re a acatl

.,eins Rohr" = A. D. 1519 ltpau rem HhuMapohualli chicuey ehcatl, auk

yn ipan tnetetlapohual catca huehuetqw' chiucnahuiUiuitia quecholli „am Tage

„acht Wind** und nacb der Monntszahlung dor Alton, nacbdoin noun Tage

von dem Feste Quecholli vergnngen waren** stattgefunden habe. L eber

densolben Tag habeu wir audi in dem aztckischen Boricbt fiber die

Eroberung Mexico's, der in dem Sahagun-Manuskript der Bibliotoca Lauren-

ziana uns erhalten ist, eine Angabe. Diose stimmt mit der vorigen dariu

fiberein. dass audi sie die Ankunft dor Spanier im Jabro ce acatl „eim?

Rohr** und innerhalb des durch das Fest (Quecholli bezeiehneten Zeitraums

erfolgen lasst, weielit abor von dem Berichto Oh i in al pa bin's darin ab,

dass als dor Tag der Ankunft nicht ein Tag „aeht Wind", sondern ein

Tag «,eins Wind", d. b. ein um 20 Tago fruiterer Tag. bezeichnot wird: -

auh in izqwlhwtico in Mexico in ic cafaqv'CO in Espanoles'. ipan ce hecatl in

cemilhuitlapoalli: auh in .riuhtonalli c* acatl oc muztla tlamutiactiz quecholli:

auh in ccnuUiU'tique vme calli: vel iquac tn tlamatlacti quecholli' „und was

dio Zoit betrifft. wie lango die Spanier (in Mexico vcrweilten), so kameii

sie nach Mexico am Tage „eins Wind 4
* und im Jabro „eins Rohr** einen

Tag, ohe os zebu Tage vor dem Foste Quecholli war. Und als sie einen

Tag (in der Stadt; gowoilt batten, war es (der Tag) „zwei Hans'*, gerade

zehn Tage vor dem Feste (Juechotli*. — Hier muss man nun zunachst

festhalten, dass bei den alten Mexikanern die durch ein bestimmtes Fest

bezeiehneten Zeitraume immer vor dem Fest gereebnet wurden. dass das

Fest immer auf don Sehluss diesor Zeitraume fiel und dio Tage innerhalb

dieser Zeitraume immer im Hinblick auf das don Schluss bildende Fest

gezahlt wurden. So heisst Sabagun J, 30: — yquac yn tlactutolti och-

paniztli nicbt etwa am funfzehnten des Monats Ochpaniztii*, sondern

..quince dias antes do In tiesta
4
*. und Sahagun 1. 31: — yye yuh tlama-

1) Annalos dc Domingo Francisco do San Anton Munon Chimalpahin
Quauhtlehuaniizin. VII. Relacion. edid. Remi Simeon, p. 194.
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sutttiii [teotl eco] — nicht etwa „am funften Tage des Monats Teotl eco".

«>ndern Ji los quince dias andados del mismo mes." Immerhin wnrden

wir. audi unter Berficksiehtigung dieser Besouderheit dor mexikanischen

Ausdrucksweise auch nach der Augabe dea Gcwahrsmannes des P. Sahagun

auf den neunten Tag des Festes Queckolli kommeii. als den Tag. an

wek-hem die Spanier in der llauptstadt Mexico ointrafen. — Ziehen wir

mm die spanisehon Historiker zu Rathe, so finden wir in der Historia

verdadera des Bernal Diaz del Castillo als den Tag des Finzugs der

Spanier den S. No vent her des .Tahres 1519 angegeheu.

Der Sehreiher des Berichta in dem Sahaguu-Mnnuskript rechnet von

dem oheu angegebenen Datum weiter. und zwar zahlt er. worauf ich hier

irleic h aut'nierksam machen mochto, Monat fflr Monat auf. Das war in der

That wohl die ilbliehe historische Chronologic. Denn in fihnlicher Weise

sehen wir auch auf Blatt H7 (= Kingsborough 186) des Codex Vatieanus A
die Mouate, die wahrend des Aufonthalts der Spanier in der Stadt verflossen,

hingemalt. Der Sehreiher des Sahagun- Berichts zahlt so weiter, bis zu dem

Feat ToxcatL an welchom Alvarado die zum Feate geschmiickten wehrlosen

Mexikaner flberfiel und die Bliithe des mexikanischen Adels hinmordete.

I"ml weiter bis zum Fest Tecuilhuitondi. d. h. bis zum Vollwerden des

.Monats TectiUhuitontli. An dem, aagt er. flohen die Spanier nachtlicher

Weile aus der Stadt: — niman quvaltoquilia tecuilhuitontli. ie oncan in

ifuizque, rel ipan in ilhuill in quizque in fapufioles in vioioaipolofju? —
Das sind zusammen, sagt er, 235 Tage. namlich 1J*5 Tage. wahrend deren

die Spanier und die .Mexikaner Freund waren, und 40 Tage. wahrend

deren sie aich hekampften. — < ienau gereehnet, kanu nicht das Fest

Tecuilhuitontli selbat, sondcrn der Vorabend desselbon gemeint sein. Denn

vom neunten Tage des Monats ({uecholli urn 235 Tage weiter gozahlt,

kommt man zum und nicht zum JO., dem Schlusstuge des Monats

TecuWinitontli. Die Spanier verliessen wohl in der Nacht vor dem Fest

die feindlieh gesinnte Stadt. did der Berichterstutter zfthlt die vollen

Tage. die zwischen dem neunten Tag Quecholli und dem Fest IWuiUmitontli

lagen. — Derselbe Tag. die r iMiolie triate", unhei I vollen Angedenkens

fflr die Spanier, war, wie sich ziemlich sieher herauarechnen Uisst. der

30. Juni 1520 1

). Vom 8. November 1519 aber bis zum 30. .luni 1520

siml in der That, da das .lahr 1520 <*in Schnltjahr ist, 235 Tage. Die be-

glaubigte europaisehe Cltronologie und die unseres mdinnisehen Bericht-

erstatters stimmen also auf das Boste zusammen.

Bringen wir nun diese ueugewounenen Daten mit dem erst ange-

fuhrten. dem Tage der ( Jefangennehinung (^nauhfenmrs zusammen. so

1) The letter of Co t ie s states that the army reached Tlaacula on the of

July; and from the general s accurate iiccount of their progress each day. it appears

that they left the capital on the Inst nijrht of June, or rather the morning of

July h T
- (Prescott. hist. Conquest Mexico.)

1-2*
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ergibt sich Folgendes: — Voni 8. November ]">lt) his zum 13. August 1.V.M

verflossen 644 Tage. Zahlen wir vom !*. Tage Quecholli in dein indianischeu

Festkalender um t>44 'Page waiter, wobei zu berucksichtigen i«t, dass die

Mexikaner keino Schaltjahre kannten. so komuten wir auf deu 3. Tai;

<les Monats Xocouetzi. Wir miissen schliesscn, dass nach dem indiauischtMt

Festkalender dies der Tag der < Sofaugennehmung IJvauJitemoc'a war.

Ehe ich mm aber an dies Hesultat weitero Folgerungen kniipfe, mus>>

ich erwahuen, dass dasselbe gewissen anderen Angaben widerspricht. Xaeli

einem von Leon y (Jama zitirten Bericht (Dos Piedras N. Ausg. S. 7!».

so Nota) soil die Gefangennahme Qpauhtemoc* nicht im Monat Xocowtzi.

sondern im Ne.rochimaco oder Tla.rochimaco, dem vorliergehenden Monat.

erfolgt sein. Aehnliches scheint Chiraalpahin anzugeben, der an der-

selben sehon vorhin angezogenen Stelle 9agt: auh yye ohuacic nauhpohuallon-

matlaqu-Uhuitl yn otech icaU/ue tlaxochimaco yye . . . yc tiritinque „nachdeai

sie 90 Tage wider uns gestritton hatteu, unterlagen wir endlich im (?)

Tlajcochimaco" . — Das ist nun. wie ersiehtlich ist, mit den anderen vorhin

erwahnten Angaben nicht zu vereinen. Da indes die anderen Angaben

durch die europiiische Rechnung in gewisser Woise kontrollirt siud, so

liegt cs wohl nahe, hier einen frrthum anzunohnien, — um so raehr alh

<ler Tag der Gefangennahme <Cuauhtemoc s nach unserer Reehnung dem
Fest TUuochimaco vorhaltnissmassig uahe lag. der dritte auf dasselbe

folgende Tag war. Don Beginn des Kampfes, das Einrreffen de*r spanischen

Karavelen in Nonoualco. das nach Chi malpali in s wiederholter Angabe

90 Tage vorher stattfand. setzt Ciiimalpahin in den Monat Toscatt. Das

stimmt mit unserer Bechnung {therein. Wenn aber an der hetreft'enden

Stelle (S. 1513 der Ausgube Remi Simeon s) gesagt ist. dass das der Tag

ce cozcaquauhtli „eins Konigsgeier* gewesen sei, so ist das unriehtig. Es

ist ein Sehreibfehler, mler vielleicht ein Eosefehler anzunehmen. Es

muss vielmehr ei cozcaquauhtli „drei Konigsgeier" heissen. Der letztere

Tag liegt !»0 Tage vor dem Tag ce couatl, dem Tag der Gefangennahme

(juauhtemocs.

1st nun der Tag der Gefangennahme Cuauhtemoc 's der 13. August

drs Jahres 15*21, der 3. Tag des Monats Xocowlzi gewesen, so folgt. da

dies zugleich ein Tag ce couatl „eins Schlange-* gewesen sein soil, dass

der 1. Tag des Monats der Tag 12. callL and tier Anfangstag des Jahres

der Tag 1. calli gewesen sein muss. Es ergibt sich demnach: 1. dass die

.lahre der Mexikaner in der That, wie ich oben annahm, und wie audi

aus den Daten unserer Hamlschriff mit Sieherheit zu sehliessen ist, in if

den Zoic hen acatL tecpatl, calli. tochtli — und nicht, wie lusher allgeniein

angenommen wurde, mit den Zeichen a)>acflt\ mujuiztli, ocomatli, cozca-

quauhtli — beganneu. L'nd 2. folgt. da das Jahr 1.V21 ein Jahr 3. calli

gewesen sein soil, dass die .lahre der Mexikaner nicht nach dem Anfangs-

tage des nach der (iblichen Ziihlung ersten Monats Atlcaualco, sondern. wie
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•lie Kechnung zeigt. nach dem Anfangstage des funfton Monats

henannt wurden, an dessen Schlusstage das Fest To.i-catl gefeiert ward 1

).

Endlich 3. folgt. dass der Anfang des Monats AtJcaualco in den •lahreu dor

Conquista nichr auf den 1. Februar tiel. wie auf der zu Sahaguns Zeiten

in Tlateloleo ah"*ehaltenen Indianerkonferenz nach vielen Diskuesionen

festgestellt wurde*). sondern dass or auf den VI. Februar gefallen sein

muss. — Das letztere Resultar ist von ganz besondorer Wichtigkeit. Ks

beweist namlich. dass in den ungefahr 40 Jahrcu. die von dein .lahr der

Kroherung bis zu dor Zeit. wo das Sahagun-Manuskript entstand 8
), vor-

flossen. sich der Anfang des mexikanischen .lahres urn zehn Tage
verschoh. Das ist genau die Sunnne der Schalttage, die auf diesen

Zcitraum fallen, and bewoist. dass die Mexikaner eine Rogulirung der

Xeitrechnung dureh in kurzen Zwischenraumon vorgenominene Kin-

>tlialtiingen nieht kaunten.

Stehr das aber test, so ist weiter zu schliesson. dass der Tag der

Ankunft der Spanier, der der !». Tag des Monats Quecholli gewesen sein

soil, weder 8 recall (wie Chimalpahin angibt). noch 1 eecatl (wie der

Sfhreiber des Berichts iin Sahagun-Manuskript augibt). sondern nur 7 cipactli

oder 13 cipactli, der Tag vorher. gewesen sein kann. Denn sonst miisste

der Monar mit einem Tag ocelotl, angefangen haben. was. wie wir gesehen

haben. unriehtig ist. Zahlen wir aber von 1. couatl dem Tage der (ie-

fangennahme QuauMwwc*. urn »U4 Tage in ilein indianisehen Kalender

zuriick. so kommeii wir nicht auf 1. cipactli, sondern auf 7. cipactli. Die

Angabe 0 hi mal pahi n's war also relativ (bis auf den einen Tag) riehtig,

und der Schreiber des Berichts im Sahagun-Manuskript hat sich um
JO Tage verrechnet. — Dass die be'nlen Quellen aber uboreinstimmend,

nicht einen Tag cipactli, sondern einen Tag acatl nannten, dafiir weiss

ieh keine audere Krklarung. als dass in der Tradition eine Konfusion

zwischen dein Tag und seinem Vorabend stattgefnnden hat, oder dass der

Name des Tages nicht dureh Tradition festgehalten. sondern nur durch

Kechnung wiedergefunden ward, und dass dabei vielleicht nieht um *i44,

sondern um I'A'.l Tage zuriickgerei hnet ward, weil vielleicht das Sehalrjahr

nicht mit in Beehnung gezogeti ward.

Will man das nieht annehmen. und will man die Angaben im Chimal-

pahin- und im Bericht des Sahagun-Manuskripts, dass der 0. Tag des

1) Diese sonderbare Thatsaehe erkliirt sich, wic ich das in einer Arbeit liber

.die aehtzehn Jahresfeste der Mexikaner* nachgewiesen habe [Veroflentlichungen

aus dem Konigl. Museum fur Viilkerkunde lid. VI (1V.'9). S. |j:J, 1C>7]. dadurch,

dass das Fest 7<uc„tl das eigentliche Neujahrsfest der Mexikaner war,

•2) Vgl. Sahagun 7, cap. 1-.

3) In dem Sahugun-Ms. der Acadcinia de la Historia wird das Jahr <f.-o<l --

A. D. 15.09 als das Jahr der Niederschrift wenigstens bestimmtcr Theile der Haml-

<chrift, der historischen, angegeben.
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Monats (^uecholli ein Tag e*catl gowesen sei — die einzigeu Angabeu

meines Wissens, wo eino hestiinmtc Konkordanz zwischen Moiiarsdatiim

und Tagesnamen vorliegt als riehtig hetraehten, so wiirden wir auf di«-

Tage ocelotl, quiauitl, cuetzpalin. atl als Anfangstage der mit den Zeichcn

acatly tecpatl, calli, tochtli benannten Jahre kommen. Ein solehes Resultat

hat auf deu ersten Anblick etwas verfiihrerischos. Wir wiirden nftmlieh

damit auf genau die Zeichcn komineu. die don Mayu-Zeichen i.e. cauac.

kuiK muluc entspreehcn, mit denen die* Maya der spateivn Zeit ilirt' Jalnv

hegauncn. Ek wiirde also folgcn, dass die Korroktur. die von den Maya

vorgenomnieu ward, auch bei den Mexikanern Eingang gefunden hat. —
Ich meine indcs, da dafiir sonst keine Belege vorliegen, da uusere Be-

reehnung durch die Angabeii der Historiker gcstiitzt wird ware namlieh

der 1). Tag Quecholli ein Tag a-catl gcwesen. so wiirden bis y.ur (iefangen-

nahnie Quauktenioc's nur <>4H Tage verlaufen soin. und dann uiiisste

eines der beiden obigen Daten, das des Bernal Diaz, oiler dasjenige de>

Cortes, eine Korrektur erfahren - und da (Jriinde allgemeinerer Natur.

wie ich oben anfflhrte, fiir die in dein vorigen vertretene Ansicht sprcehcn.

so werden wir dieser einen Angabo nicht y.u viel (rewicht heimcsseu

duifeu. uui so mehr als ein Irrthimi hier sehr uahe lag. Und gerade

unsere Handschrift mit ihren fiber nahezu 1!> Jahre verlaufenden F»'st-

daten fiillt, wie ich oben sehon ausfuhrte. cntscheidcnd ins (Jowicht.

Chinialpahin schrieb im Anfang des 17. Jahrhunderts. Und das Sahagmi-

Mnnuskript entstand urn das .lahr 1 ;').'>!). Das wareu Zeiten, wo die ait*'

Festzeitrechnung sehon langst ausscr Dienst gestellt war. Die Handschrift

der Huniboldt'sehen Sanunlung ist alten Datum*, wie aus Stil und

Zeichnung und der Kleidung der Figuren hervorgeht. llir Zcugniss i*r

von ausschlaggebendem Werth.

Naoh dieseu Feststellungen. die im Allgemeinen uothweudig waren.

und auch zum Verstandniss, unserer Handschrift nutzlich si ml. kehre ich

nun noch einnoal zu den in den Koluinnen A und B unserer Handschrift I

aufgefiihrten Dateji zuriick. Im Eingang dieses Kapitels babe ich crwahnt.

dass das untere Ende der Handschrift uuvollstandig ist, dass aber das

obere Ende, wie es scheint. das eigentliche Ende des Streifens war. dass

der Streifen nicht weiter beschrieben worden ist, weil man aus dem eiiuMi

oder anderen Grunde mit den Eiutragungeii auf horte. Es ware interessant.

wenn sich feststellen liesse, welchein unserer Jahre das Jahr entsprieht.

iu welchein die letzten Eintraguug«'n stattfanden. Die saehliehen Kin-

tragungen, fiber deren Natur ich gleich sprechen werde. fiillen die Koluinnen

C— E. Die letzten Eintragimgeu fanden. wie ein Blick auf die Hand-

schrift lehrt. im Mount Ochpaniztli desjenigen Jahres statt, in welcliein

das Fest Etzabjuatiztti am Tage :J ocutl gefeiert wurde. In diesem Jnlir**

fiel. wie ich oben schoii migegebeii habe. der Aufangstag des naeh <It

ublichen Ziihlung ersten Mounts auf den Tag 1. calli. Und das ist genau
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»la^ tiiit «ler Ziffer 3 und <lem Zen-hen calli benannte .lalir - *'« .tiuhtonalli

ei calti . das dem Jahre l.V-'l unserer Zeitreehnung entspricht. in weleheni

Cuauhtemoc sich und die Trfimnier der Stadt Mexico deni siegreichen

(.'ort.es tibergab. Am Fest Ochpaniztli dieses .1 ah res, d. h. etwa 37 Tage
naoh dem Fall von Mexico, fauden auf unserer Handschrift die

letzten sachlichen Eintragungen statt.

Ich koinme nun zur Besprechting der Natur dieser sachlichen Ein-

tragungen. Dieselbeu beginnen unten in der Kolumne C und sind in den

ersten 28 Querfeldern auf diese Kolumne allein beschrfinkt. Vom 29. Quer-

felde nb treten andero Eintragungen hinzu. die die Kolumne D fallen,

und vom 4.">. Querfelde ab ist auch die letzte Kolumne K mit Eintragungen

rfiilit.

Diese Eintragungen bozoiehnen ohne Zwoifel Eingange oder GefiUle.

die alle Yierteljahre in gleichem Betrag zu leisten waren. Hie umfassen

funf Klassen von Gegenstandon: — 1. viereckig-quadrarische Plattchen.

die immer in der Zahl von zehn aufget'uhrt sind; 2. langlich viereckige

Straiten, die einzeln oder zu zweien vorkominen: - 3. schmale dreieekige

ti»ldl»arren, Goldbleche und Schalen mit Goldstuub. Libro de Tributos und Codex Mendoza.

Streifen, die einzeln, zu zweien uud zu vieren vorkominen: — 4. Schalen

mit einer staubformigen Substauz gefQllt, die einzeln oder zu zweien an-

gefuhrt sind; - endlicli 5. Biindel von Gewebon oder Kleiduugsstiicken,

die ebenfalls einzeln oder zu zweien angefrthrt sind. - (iemalt ist alios

mit derselben braunlieh golben Farbe. Xur in Klasse 4 sind die Schalen

liaufig durch dunklere. grunlieho Farbung von dem golben Inhalt untor-

sehieden.

Schon die geringe Zahl der Gegenstande jeder Klasse, die in dem

Yierteljahr zu liefern war, lasst vermuthen, dass os Gegenstande von Worth

waren. Ich bin in der That der Ansieht, daas die Klasse 1 Goldbarron.

Klasse 2—3 Goldbleche bestimmter Form. Klasse 4 Schalen mit Gold-

staub. Klasso ."> endlich gewebto Decken und Kleidungsstiicke bezeichnon,

die ebenfalls als Tauschmittel, als Gold, im Gebraueh waren. Gohlbarrou

(Abb. 28. 2t»). Goldbleche (Abb. 30) und Schalen mit Goldstaub (Abb. 31

werden in der Tributliste und im Codex Mendoza untor den Tributon der

Stiidte der Mixteoa alta und baja aufgefuhrt. Abb. 2S wird besehrioben als

Abb. 28. Abb. 29. Abb. 31.
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_Ziegeln aus feiueiii Golde. von der Grdsse eines Tellers uud daunien-

stark u
. Abb. 29 als „goldeno Ziogeln. von der Grosso oiner Hostie und

der St&rke eines Finders". Abb. 30 als ,4 Finger breite und "/« KHen

lange Goldplattchen von der Dieko eines Porgamentblattes*. Abb. 31

ondlicli als „Selialen (jicuras) mit Goldstaub'*.

Was nun die Sumnu' dor in jedem Vierteljalir golieferten Gegenstande

betrifft. so wurden in don erston 2H Vierteljahren — wo Eintragungen

nnr in dor Kohimo C vorgenoiunien sind . in jodeni Viorteljabr 10 Gold-

barren, zwei viereckigo und zwei droieekigo Goldbloclie und zwei Schaleu

mit Goldstaub geliefert. Voni '2\K Viorteljabr ab, d. i. — wonn unsere

oben ausgofflhrte Bediming riehtig ist. — voin .lalire 1511 ab, tritt, wi>>

es schoint. ein neuer Beitragleistender bin/.n. der Hauptling einer Stadt, der

in der Kolnmne F danebon in ganzer Figur. mit seiner Namenshiero-

glyplio und der Hieroglyphe der Stadt selbst. dargestellt ist (vgl. Abb. 5»>

iiiiten S. lil-J). In der Hauptkolumne C selbst erscheint die Suinine der

in jedem Vierteljalir gelioferteii Betrago uin eines der langlicli dreieckigen

Blecbe verniindert. Aber dat'iir tinden wir in der Kolnmne D von diasem

Felde ab audi Kintragungen. und zwar sind dort in jedem Vierteljalir ein

Biindol Stotte (Abb. 32). ein viereekiges mid ein lftnglich dreieekiges Gol«l-

bleeh mid eiae Seliale mit Goldstaub aufgofiihrt.

Vimi 33. Felde. deni Jnhre 151J an. tritt, wio es sehoint, nocb ein

zweiter neuer Beitragleistender dazu. der Hauptling der Stadt Zaeatlan, «ler

ebenfalls daneben in der Kolnmne K in ganzer Figur mit seiner Namcii*-

hieroglypbe und der Hieroglyphe seiner Stadt abgebildet ist (vgl. Abb. HO

unten S. li>:>). Von diesem Felde 33 an sind in der Kolnmne 1) die in

jedem Vierteljalir oingelieferton KetriTge aut' das Doppelte erhoht. Ks sind

zwei Biindel Stotte (Abb. 33). zwei langlicli viereekige uud zwei langlicli

droieekige Goldbleelie und zwei Sebalen Goldstaub.

Voin 45. Felde an. drei .lalire spftter (1515), tritt ein dritter neuer

Beitragleistender dazu. der Hauptling von Tennneo. der in deni betreffendeii

Querfelde in der Koluinne K in ganzer Figur mit seiner NamenshTerogly|«lie

uud der Hieroglyphe der Stadt Tenuneo abgebildet ist (vgl. Abb. C>7 unten

S. 1!>5). Von diesem Felde an sind die lieitn'ige jedes Vierteljalns uin

eiuen Balien Kleiduugsstiicke. zwei langlicli dreieckige Goldbleelie uud

eine Seliale Goldstaub erhoht. die in der tunfteii Koluinne K regelmiissig

eiugetragen sind.

Abb. ^2. Kleiderbundel. Abb. 38. Kleiderbunrlel.
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Vom HO. Felde endlich, doni Mount TlaccudpeualiztU des .Fahres l.'iji*,

un ersoheinen audi die letzteren Betrage. die in der Kolumno E auf-

ur«'ffihrteu, verdoppolt. Das ist dasjouijro Fold, in welcheni in der Kolumno I)

y.um ersten Mai eine Figur gezeichnet ist. Und so gohen die Eiutragungen

udeichmassii: weiter, his zum T< >. Felde. dein letzton. in dem Eintragun^en

*tattgefundon hahen.

Ks erhebt sich nun die Frage, an wen sind diese regolniassigen viertel-

jahrliohen Einzahlungeu gemacht worden, die in den Kohunnen (' — E

•»in iretravel i sind. Von vornherein ist nieht recht nnzuueliineu. dass der

Name des Tributenipfaiigors. sei das eine Stadt, ein Konig. ein Tempel o. a.

irevvesen. anf der Tributliste angegebon ist. Denn die Eintraguiigen sind

doeli ohne Zweifel auf eiuer Liste geinaeht worden, die der Trihuteinpfaiiger

in dor Hand tiatte. So sind aueh in der beknnnten Liste der Tribute,

welclie die inexikunisehon Konige erhohen. weder die Konige nocli die

Stadt Mexico genannt. Nur beilautig. auf dem ersten Blatt der Tributliste

Codex Mendozn YX) sind den letzten tlatelolkanischon Koniffen gejrenQber

• lie irleichzeitiiren niexikauisehen erwahnt. hides unsero Handsehrift ist

ja keine Tributliste naeh der Art der ebon erwahnten. welclie die von

leu verscliiedenen Stndtou zu liefernden Tribute aufzahltcn. I'lisoro Hand-

sehrift ist ein Cassabuoh. das Redlining giht Tiber das i in Laufe der Jahre

Kiiiire^anirene. Es ist eine Art finanzieller Annalen . und diese boten

natfirlieli (iolegenheit audi zu auderen historiseheu Eintragungen. Diese

liest*dieii. ausser den selion erwahnten des Xeuliiiizukoniineiis von Beitrag-

leisteuden. in der Anmerkung von Todosfallou. und wer an Stelle des

Verstorboneu getreton ist. Die Todesfallo sind in der in den niexikauisehen

Bilderannalen ublichon Weise dureb ein init der Naineiishieroglypho ver-

>elienes Muinienbilndel nusgedrttokt. das gewohnlich naeh Art eines

Lebenden auf einen Stuhl gesetzt ist. Die I'ebernahnte des Anits wird

diirch die Fiijur des Lehenden init seiner Xanieiishieroglyphe ausgedriickt,

der je naeh seineni Bang, entweder auf eineiu einfaehen Strohsossel, oder

auf dein 111 i r Knckenlehne versehenen Konigsstuhl sitzt. Denn omotlali

.,er hat sieh gesetzt" oder motlntoeatlali „er hat sieh als Horrsi her nieder-

iesetzf. sind die Ausdruoke. init welehen die Mexikaner den Antritt der

Hemehaft bozoiehneten. Wo es sieh urn wirkliehe Herrscher handelt,

ist ausserdem tneistentheils die Herrschaft (lurch das Zungelehen vor dem

Munde zum Ausdruek gebracht. das in den inexikaniseheu Malereieu als

Zeichen der Kede fungirt. Denn tlahtmiani „der der aprioht* wunle von

•len Mexikanem der Herrseher oder Konig genaunt.

Die wiehtigsten dieser Figuren sind ohne Zweifel die. welclie in der

lvoluinne A, der ersten von der rechfon Seite ails gerechnet, stoheii. Denn

hier. an hervorragender Stelle, werden wir die Nainon und die Zeit des

Regierungsantrittes derjenigen Manner zu finden erwarten durfoii. die an

dem Orte selbst. wo diese Liste geffihrt ward, lebteii. die also die eigent-
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lichen Tributempfaiiger waren. I Her isr nun in erster Linie zu bemerkeii.

daas von tlon vier Figured Lobender. ilie in diesor Kolumne gezeiclnm

wind, nnr einer, der ini Feld .Vt gezeielinete (vgl. unten Abb. 40). <lii>

.cuUiwtzolli, die aus Turkismosaik gefertigte Stirnbinde der weltliehen

Herrecber oder Adligen tragt, and dureli dun Strohsessel niit Lehno al>

hdheren Ranges, als Konig, gekennzeiebnet isr. Die drei anderen (vgl.

nnten Abb. X>, 42, 54) haben das Haar nnr einfneb mit einem Riemni

umwickelt, 8ie sdtzen auf einem Sessel olnie Lehne und tragen auf dew

Rneken, an einer inn don Hals gesrblungeiien nnd vorn verknoteten

Schnur einen kleineu gelben (iegenstand. der von zwei grossen Imnten

Troddeln eingofasst ist. Dieser (logenstund ist das sogenannte

(fuachtli, das ^Tabakstucli". ein Tiisebcben (taleguillu; , in welebeni dir

Priester die Weihrauchkiigelrhon bei sieb trugen. I nd die Scluiur mit

den Troddeln, an denen das Tsisebeben bangt, wird mecacozqititl (Hat-

band ans Agavofaxerstriek) genannt. u'-yuachtli „Tabakstu<h~ beisst <la?

Tasclicben. weil die Weihrauehkiigelrbon. die t/tujtmlli genannt nnd uU

Pillen oder wie Mausedroek geformte Kugolrlien (harina hecbu ii maiiera

de estiercol de ia tones) besehrieben werden, ans ^tinta" (d. li. wobl au-

i/ouhtli oder iauhtli dem Weibrauebkruut ') gof'ertigt waren. vermisrlir mit

geriebenen Tubaksblattern iron polvos de una verba que olios Daman >rietL

que es como beleiios de Castilla — d. li. „wie Hilsonkraut" *). Dor Tabak

spielte eben bei den Priestern and Modizinmannern des alteii Mexic<

genan dieselbe Rolle, wie seit alter Zeit bis liente bei don verschiedeneri

wilden Stammen ties nordlielion und siidlieben Ainerikas. Das Tabaks-

taselichen (ie-^uachtfi) oder die Tabakskalebasse (ie-tecoiiuitl) waren dalier

•las besondore Abzeieben der Pri ester. Irb habe in Abb. 34 aus der

noeh unpublizirtoii uztokiscbon Sahaguu-Handsrlirift der lliblioteca del

Palacio in Madrid eine Anzabl Priesterhguron zusaumieiigestellt - mit

Raueberbecken und Kopalbeutel, mit Opi'ermesser und Kopalbeutel. und

mit dem grossen Kasselstab chieamulU in der Hand, — bei denen liberal 1

auf dem Riicken das zwisebeu zwei grossen Troddeln luingende Tabak?-

tasehcben oder Tabaksbiiclisrhen (ini Original gelb oder braun geiualr

deutlieh zu seben ist. Xur die — quaatilli genaiinten — (iebilfen de*

Priesters, die rechts uuten das Opfer an Armeii and lieinen festhalteu. nifl

der Priester links daueben, tier vom Tempol berunrer die brennenden Holz-

sebeite bringt, sind anders. sind einfach als Todesboten gekleidet. Da»

die in dor K(dumne A unserer Handsebrift in den F*ddern Hi, ('»"_' und 7J

•rezeieluieten Figuren und das Muniieiibundel in dem Felde W\) Priester-

1) Die Silbe iauh bedeutet einerseils -Weihrauchkraur. Vgl. Sahagun
•2. 3.') und die Hieroglyphe von Yauhtepee in Codex Mendoza *2o, 14. Ausserdem

aber auch „sihwarz tt

. Vgl. yanh-tlauW .may/, moreno o negro" (Molino).

1) Sahagun ± 25.
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Abli. :'i4. — Priester (ttaiii(ica~(/urj mit ()j)ferines.s«'r, Raucheqifanne, Kopallx'ut«'l und

R*«selbrett, das Tabakstaschchen (f/r-qitachtti\ auf tlom Rucken trn^emi. — Sabapun-

Mamiskript Biblioteea del Palacfo.
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nguren bezeichnen sullen, wird darnnch wolil niemaud bozwoifeln. Nur

ist zu bemerken. dass die Priester unaerer Handschrift nichf **in ie-

yuachtli sondern ein ie.-tecomatt auf dem Riieken tragen, und zwar eines

besonderer Form, mit seitliehen Ausladungen, das violleicht aus Gold ge-

fertigt war.

Wahrond nun aber der in Kolumne A (Feld 58) gezeichnete Prinz kein

Zungelehen das Zeichetl der Rede und des Horrsehers (tlahtt'niani) — vor

dem Munde hat. ist bei den Priesterfiguren in Feld Hi und 22 ganz deutlich

das, Zflngelclicii vor dem Munde zu sehen. Nur b*'i der Figur i it i Feld »VJ

(Abb. 42) fehlt dasselbo. Es ist iudes dort vielleicht nur verwiseht oder aus

Jfachlassigkoit vergessen worden. Denn das Mumienbiindel Feld 60 bat den-

sclhen Namen angesehrieben. wie der Lebende in Feld Hi. Der Priester in

Feld &2 ist daber der unmittelbare Aintsnaehfolgor des durcb das Zungelchen

als tlaht'Htani hezeiclineten Priesters in Feld Hi. Darans. und dass eben

huuptsachlich Pri ester in der Kolumne A verzeiehnet stehen, glaube ich.

ist mit Sichoilieit zu schlicsscn. dass es ein Tenipel war, der die in den

Kolumnen C J) K yerzeichneten werthvollen Tribute empfieng. Dieser

Umstand erklart es ja aueli. dass. wie ioh obeu anfiihrte. die Bilder von

Ffirsten und Stiidten da angegeben sind. wo die l/iste eine Steigerung in

der llolie der viortoljahrlieh einlaufendeu He trage verzeiehnet. Wenn es

eroberteu Stiidten von einem Konige aufgezwungene Tribute waren, die

hii'r verzeiehnet sind. so wurde zweifellos die Eroherung der Stadf oder

der Tod des Konigs dorsolhen an der Stelle beriehtet worden sein. Dass

ein Hotzonteinpel der Trihutotupfnngcr war. erklart endlieh auch ohne

M eiteres, dass bald naeh dem Fall von Mexico, wie ich oben ausfuhrte.

die Kintragungen aufgehort haben mtissen.

Wo lag nun aber der Tenipel. dessen Cassabuch tinsere llaudschrift I

dai'stoUt? die Antwort darauf musste sicb aus den Hieroglvphen ergchen.

die die verschiedeneu in der Handschrift

dargestellten Figuren begleiten. Leider sind

dieselben nicht zahlreich. und zum Theil

nicht deutlich genug. Ich will in dem Fol-

geilden K,olumne fiir Kolumne die Hiero-

glvphen besprechen; uml bemerke gleich

vorweg. dass gerade in den Hieroglvphen

• ler Zeichner K i ngsborough's, sowohl was

Zeielinuug. wie was Farbengebung betrifft,

vi(d verselien bat.

Abb. 3& In Kolumne A Feld 16 (Abb. 3.j) zeigt

die hinter dem Kopf der Figur angehrachte

Namensllieroglyphe ein Tucb. das wie es scheint. von zwei Handen hoch-

gelialten wird. Das Tucb ist woiss, die Hande gelbbraun gemalt. Die

Hieroglyphs scheint sicb auf (due Handlung zu beziehen. die wir melir-
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fach in dor Wiener Handschrift, sowie dem dieser verwandten Codex

Nuttall. and auch in dem Maya Codex Tro dargestellt sehen (vgl. Abl>. 36. 37).

und die das Umbinden der Schulterdecke. vielleicht aber auch das Zeigon,

Darhringen oder Feilhalten einer solehen znr Anschanung bringen soli.

Abb. :»€. Darbringung einer iu Abb. 37. Darbringung einer Dccke?

bunteu Farben gewebtcn, mit Codex Tro 29*.

Federbehang vorsehenen Decke.

Codex Nultall 1.

Abb. 38. — Hieroglyphe

Tiliimtlaiieuh.

Ms. mexicain Nr. 3.

Bibliotheque Nationale.

Paris.

In dem Manuscrit mexicain Nr. 3 der Bibliothe<jue Nationale in Paris finder

sich eine Hieroglyphe (Abb. 38). die eine Schulterdecke und eine Hand

zcigt. Sie gibt daselbst den Namen eines Hilrgers von I exot/.inco. der unter

denjeiiigeii aufgefiihrt ist, die entlaufen sind, der

Kontrolle der Encoineiideros und der Curas sich

entzogen haben. und triigt die Beisehrift Andres

Tilmatlaneuh. das heisst „ Andreas Decken-

verleiher*.

In Kolumno A Fold 5'2 (Abb. 31*) sieht man

hi nter dem Mumienbundel eine Hieroglyphe. he-

stehnnd aus einein blaugrun gemalten Stiel, der

eineii rothen Korper umfasst, an dem nach links

ein gelb gemalter Gegenstand iiberhangt. Das soli

augenseheinlich eiuen Maiskolben mit uberhaugen-

dem Narbenbuschel bedouten. Der Name dor

Person, deren Tod hier gemeldet wird, inusste

darnach Xilotl oder Cacamatl ..junger Maiskolben"

jrolesen werden.

Sein mit der fiirstlichcn Stirnbinde geschmuck-

ter Nachfolger in Feld 53 (Abb. 40, 8. 190) ist durch

cine gelb gemalte Hieroglyphe hezeichnot. die ich

nicht mit Sicherheit deuten kann. Abb
-

,,! '

Das Mumienbiindel in Feld 60 der Kolumne A (Abb. 41. S. PH>) hat

dieselbe Namenshieroglvphe wie die Figur in Fold Hi (Abb. 35). Augen-
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seheinlich wird hier der Tod desjenigen gemelder. des.sea Amtsantritf in

Feld 1(5 ktmdgegeben wurde.

Sein Naohfolger in Feld 62 (Abb. 42) zeigt als Nauienshieroglyphe eine

eiuzelne auf einen Kiemen gezogene Perle. Das ist vermuthlich ChalchiuJi n
lesen. Dio Hauptsclmuicksteine der Mexikaner waren dor chalchiuitL woninter

man Jadeit and andere ahnlicho grnngefarbte Steine verstand. and xiuitl,

Abb. 40. Abb. 41. Abb. 4-2.

Abb. 4:i. Abb. 41. Abb. 45. Abb. 40.

Abb. 43-40. Hi.roglyphe chalchiuitl ,{rruncr Edelsteitr.

Abb. 47. Hieroglyphe Abb. 48.

Cktdehiuktfptrt

der .Edel8tcinbert'u
,

d. h. der Opferbcrjr.

Abb. 49. Abb. 50.

Abb. 49—50. Der chalchiuitl als Hieroglyphs

fur Chalco.

dor Tiirkis. Beide warden, als leuchtende Korper. gleieb dem glanzend

gesehlift'enen Spiegel tezcatl (Markassit odor Obsidian), hieroglyphisch mit

Augen an den vier Eckel), d. h. naeh ;i lien vier Rielitungen Strahlen

werfend. gezeichnet. Vgl. Abb. 4b' = chalchiuitl; Abb. 51 — .rivitl:

Abb. 53 = tezcatX. IVrlen for lialsbander {cozcati) and Armbfinder

(macus.rtli) warde hides init Vorliebe der chalchiuitl genominen. Dean
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«lrr Tfirkis (.riuitl) war zu kostbar. mid wurde aueh nioht in so grosson

Sriieken gefundon. Dor Tiirkis wunle insbesondere zu Inkrustationen, zu

Mosaiken verwnndt. Die kostbaren OhrpHooke (.viuh-nucochtli), die Diademe

•ler mexikauischeii Konigo .riuhuitzolli) warden in dieser \\ eiso aus Tiirkis-

mosalk gefertigt. Wonn also filr chalckiuitl and .riuitl, statt der eigent-

liehen Hieroglyphs, der (iegenstand, den man bezeichnen wollte. gezeiehnet

wurde. so wurde das Wort .riuitl durch eine inkrustirte Scheibe (vgl.

Abb. fri), das Wort chalchiuitl dagogen durch ein oder zwei aufgereihte

Perlen hezeiclmet. 80 sehen wir es in den Abb. 48, 49, die einer Historia

Mexieana *di»r A ubi 11-Goupi 1' sehen Sammlung entnommen sind (Atlas

(joupil-Boban. PI. HO. .i9). Abb. 4* bezeichuet daselbst den Stamm der

4 'ha lea, der in oiner entspreehenden Darstellung des in der Kings-

Abb. 51. Abb. 6*. Abb. IX

Abb. 51, Hieroglrphc riuitl „Turkis". - Abb. :>:i. Hieroglyph* trzcaU .Spiegel".

Abb. 54. Abb. 5T>.

boroaghsehen Sammlung verftffentliehten Codex Boturini dureb die

Hieroglyphs chalchiuitl angezeigt wird (vgl. oben Aid). 43). Abb. 49 glbt

den Xamen eines der vier Barrios von Aztlau, der ebonfalls ('halca zu

lesen ist. Audi auf dem Lienzo de Tlaseala ist die Stadt Chalco dureb

eine grosse Perle (Abb. 50) gekonnzeichnet. Der Yergleieh init diesen

Fignren maeht es, glaube tell, zweifellos. dass die Hieroglyphs in Feld (52

der Kolumne A (Abb 42) ebenfalls Chalchiuh zu lesen ist.

Von Personen bleibt in der Kolumne A noeh die in Feld 72 librig

(Abb. :»4). Die Namenshioroglyphe zeigt deutlicb einen Sehild, daruber aber

befand sich noch etwas anderes. was nicht mebr zu entn'itliseln ist. von dem
nur noch ein Paar blaue Farbenreste ubrig sind. Yielleieht befand sich

daruber eine blaue konigliche Stirnbinde. Danu wiirde (himaltcctihtli ge-
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lesen werden miissen. Kin Mann dieses Namens, Hauptling von ( alivtlahtm-

can wild in den Annies de Chimalpahin nuter dem Jahre 14*4 orwahnt.

Endlich ist in «ler Kolumne A im Feld <>H noeli die Hieroglyphe eines

Ortes angegeben (Abb. ')">. S. I'll). Pfeile sind gegen dieselbe lieranfliegend

oder in derselbeii steckend gezeiehuet. Das bedeutet wohl, dass dip Er-

oberUDg dieses Ortes gemeldet werden soil. Die Hieroglyphe bestoht ans der

bekannten Zeiehnung eines Berges (tepetl), aus einer nin den tiipfel desselbeii

gelegten Perlensrhnur (= cozcatl Halsbaud) und einigen tiegenstandeii

oof der Spitze des Herges, die it h nieht mit Sicherheit deuten kauu Der

(iegenstand. der die eigentliehe Kuppe des Berges bildet. ist braun gemalr.

und sehrage Streifen sind deutlieh erkenubar, Bwitchen denen die Farbe.

wie es scheint. eine dunklere ist. Es konnte also vielleicht die Hieroglyphe

des Steins (tetf) hier dargestellt werden sollen. Der viereekige Korper

dariiber ist sehwarz gemalt. I'nd der konnte vielleieht ein Stfirk Obsidian

(itzh) bedenten soll«*n. Wir batten demimch if; — te — cozea — tep> —

Abb. 66. Abb. '>7. Hieroglyphe AUpec. Abb. 58. Hieroglyphe

Codex Mendnza 10. Tzompavro Codex OsuDa.

oder vielleieht auch I 'kalchiuh-itz-tt-tepe- als Elemente dieser Hieroglyphe.

Aus diesen Klementen kann ieh aber keinen mir bekannten Ortsnainen

konstruiren.

Icb gehe nun iiber zu den Kolumnen .0 und E. —
In tier Kolumne E sind, wie schon oben erwahnt. in den Foldern 21*.

33, 44 drei Iliiuptlinge gezeichnet, mit ihren Namenshieroglyphen und den

Hieroglyphen der von ihnen regierten Stadte.

In Feld 29 (Abb. .">»!j zeigt die Hieroglyphe der Stadt eineu Berg (tepeti).

der von. wie «»s seheint. im Kreise gehenden Wasserstrdmen gebildet wird.

Ein Berg aus Wasser wiirde Atepec gelesen werden konneu. Unter diesem

Nauien ist in Codex Mendoza It! unter den Eroberungen des jiingeren

Motecukfoma eine Stadt verzeiehnet, die daselbst durch die Zeiehnung

eines Berges mit einem Wasserstrom darauf zum Ausdruek gebracht ist

(vgl. Abb 57), die der Zapoteea alta. dem Distrikt Villa Juarez des Staates

Oaxaca angehort. Der Berg dient aber in den mexikanisehen Stadtbiero-
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•rlyphen oft einfach dazu, kundzugeben, dass es sich urn eine Lokalitat

oder einen Ortsnamen handelt, also znm Ausdruck der Silbe co oder can.

Vgl. z. B. im Codex Mendoza die Hieroglyphen der Stadt Aztaquemecan
y

Quauacan, Quauhyocan, Chiconquiauhco und Nepopoalco und aus dem
(Jodex Osuna die von Tzompanco (Abb. 58), Tlacopan, Toltitlan u. a. Er-

wagen wir dies, so wird, da das Wasser in lingerer Hieroglyphe im Feld 29,

Wie es scheint, im Kreise gehend gezeichnet ist, vielleicht Almoyauacan

-wo das Wasser im Kreise geht" gelesen werden mflssen. Und das ist

der Name einer alten Ortschaft, die in dem Ms. Mexicain Nr. 3 der

Hibliotheque Nationale zu Paris hinter Uexotzinco und Xaltepetlapan mit

iliren Barrios (calpullt) und den zu denselben gehSrigen Personen

jrenannt wird. Dort (vgl. Abb. .")9) ist das im Kreise fliessende Wasser

zwar deutlicher gezeichnet als in unserer Hieroglyphe. Da aber, wie wir

Abb. 59. Hieroglyphe Almoifauuran. Abb. 60.

Ms. Mexicain Nr. 3. Bibliotheque Nationale.

sehen werden, die beiden folgenden Hieroglyphen ebenfalls auf Uexotzinco

benachbarte oder befreundete Gebiete hinweisen, so glaube ich, dass

eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafiir vorhanden ist, dass die Orts-

hieroglyphe in Feld 29 Kolumne E (Abb. 56) Almoyauacan gelesen werden

muss.

Der Hauptling des Orts ist hieroglyphisch durch den Kopf eines

Jaguars bezeichnet Er wird also Ocelotl (Jaguar) oder Tequan (Raubthier)

geheissen haben.

Ira Feld 33 (Abb. 60) ist der Ort, der bier angegeben werden soil, durch

einen blaugrun gemalten Busch bezeichnet. Aucb diese Hieroglyphe lasst

leider verschiedene Deutungen zu. Einen solchen Busch malten die Mexi-

kaner, um das Wort cacatl „Gras" zum Ausdruck zu bringen. Vgl. im Codex

Mendoza die Ortsnamen ('acatlan, ^acatepec, {'acatollan (Abb. 61—63, S. 194).

Sie malten ihn aber auch, wenn sie popotl „Besen tt sagen wollten. Denu
Seler, Gesammelte Abhamllungen L 1JJ
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derBesen wurde aus einer tttarreu Grawart gemacht. Vgl. die Hieroglyphe

Popotlan (Abb. 64— 65). Sie malten ihn endlieh audi, urn die grunen

Buache zum Ausdruck zu bringen, die man acuoyatl nannte, auf denen sie

da* Blut darbrachten, das bei den zu Ehren der (Idtter angestellten Selbst-

peinigungen floss. Vgl. die Abb. 66, womit in dera Sahagun-Manuskript

der Bibliotheca del Palacio die Kultushandlung acxoya-temalizUi „da.«»

ftiederlegen der grunen Busche (vor den Idolen)" zum Ausdruck gebracht

ist. Wir batten also, urn unsere Hieroglyphe in Feld 83 zu deuten, die

Abb. 61. Hieroglyphe

{'aetrtlan.

Codex Mendoza

Abb. 62. Hieroglyphs

(
m'acatepec.

Codex Mendoza.

Abb. 63. Hieroglyphe

Caratollan.

Codex Mendoza.

Abb. 61. Hieroglyphe

Popotlan.

Codex Mendoza.

Abb. 65. Hieroglypho

Popotlan.

Codex Boturini.

Abb. 66. acxoyatenutlizOi.

Sahagun-Ms. Bibl. del

Palacio.

Wahl zwischen (acatlan, Popotlan, Acxotlan — sammtlich bekannte Orb*-

uanien, die in Frage kommen konnten. Hier i»t nun, glaube ich, Popotlan

ausgeschlossen. Denn bei dieser Hieroglyphe ist in der Kegel das Band,

<las die Buschel zum Besen zusammonbindet, angegeben. Aber zwischen

(/amtlan und Acxotlan konnten wir schwanken. Kin Ort facatlan wird

in der Chrouik des Te<;ocomoc ziemlich regelmassig zusammen mit

Ue.rotzinco, Tluxcallan, Tliliuhquitepec und Ckolollan genannt. Und auch

die Anales de Chimalpahin erwahnen neben einaudor (hichimeca, Tenanca,

Cuucoca, Temimilolca, Yhuipafieca. (acanca. Acxotlan war eins der vor-
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Abb. 67.

iiehni8ten Barrios von Chalco. Ffir die letztere Deutung wttrdc — viel-

Ieieht — sprechen, dass das Gras (cacatl) in den Ortsnanien in der Regel

mit gelber Farbe angegeben ist, Wahrend dem Buseh (acsoyatl) wohl von

Natur griine Farbe zukommt.

Die Hieroglyphe de9 Fflrsten dieser Stadt (Abb. GO) ist in der Zeichuung

im Kingsborough wieder ganz unverstandlich. Das Original lasst, mit einiger

Mrlbe zwar, aber doch deutlich, den Kopf eines Hirsches (macatl) erkennen,

mit gelb gemaltem Augenlid und blanem, oiner gelben

Basis aufsitzendem Geweih — ganz fthnlich der Art,

wie in der Kolumne A das Tageszeichen macatl gezeichnet

und gefarbt ist. DarQber sind zwftlf kleine verschieden

gefiarbte und in Abtheilungen von 5. 5 und 2 geordnete

Kreise zu sehen. Das ist zweifellos die Bezeicbnung der

Ziffer 12 (matlactli omome). Die hier gezeichnete Person

ijst also mit dem Namen eines Tages — matlactli omome

macatl „zwolf Hirsch" — der vielleicht der Tag seiner

<ioburt war, oder sonst eine Beziebung zu ihm batte,

genannt.

Im Feld 44/45 endlich (Abb. 67) soli die mit Zinnen gekronte Mauer uuter

der Figur des Hauptlings zweifellos den Ortsnanien Tenanco „am Ort der

Einzaunungen" wiedergeben. Die Namenshieroglyphe des Hauptlings ist

ira Kingsborough wiederum ganz unverstandlich, ausserdem

falschlich mit grilner Farbe gemalt. Im Original ist keine

Spur von Farbe zu sehen. Mit einiger Muhe erkennt man

den behaarten Kopf eines Thiers. Yermuthlich ist ein

Kaninchen (tochtli) gemeint. So muss also wahrscheinlich der

Name gelesen werden.

Vom Felde 4G an ist audi die Kolumne K mit saohlichen

Eintragungen ausgefullt. Die sich auf Personeu, Regierende

und dergleichen beziehenden Nebenbemerkungen konnten nur

inuhsam dazwischen eingeschoben werden, und der Schreiber

liat sie sammtlich iu der Kolumne D untergebracht. — Man

sieht hier zunachst im Felde GO ein Mumienbflndel und

daneben (Abb. 68) eine Hieroglyphe, die in der Zeichnung in

Kingsborough absolut unverstandlich ist, die aber im Original

und aueh in unserer Reproduktion, mit einiger Mflhe zwar, aber doch

deutlich als der Kopf eines Raubthiers zu erkennen ist, mit vorgestreckter

Zunge. Wir werden sie Oceloll ^Jaguar" lesen und annchmen mflssen, dass

hier der Tod des K6nigs gemeldet wird, don wir in der Kolumne E im

Felde 29 (vgl. Abb. 56 S. 192) verzeichnet fanden.

Es folgt dann in Feld 61 eine sitzende Figur (Abb. 69). deren

Haupt nicht mit der fflrstlichen Binde, dem xiuhuitzolli geschmuckt ist.

und die das Haar hinten lang herabfallend und mit einem Riemen mn-

i:t*

Abb. 68.

Abb. 6i>.
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wunden tragt, nach Art der Priester. Als Namenshieroglyphe stent da-

hinter ein Kaktuszweig. Kaktuszweige, allerdings mit der HI Tithe darauf.

sieht man in dem Personalregister von Uexotzinco und Xaltepetlapan

(Ms. Mexicain Nr. 3 Bibl. Nat. Paris) nicht selten (vgl. Abb. 70). Sie

bezeichnen dort den Nameu Nochuetl, der auch in den Anales de Chimal-

pahin mehrfach erwahnt wird. Ein Kaktuszweig, in Verbindung mit

einem Pfeil, ist ebendort gebraucht, den Namen Tziuac mitl wiederzugeben

(Abb. 71). Es scheint also, dass mit Tziuactli eine Kaktusart bezeichnet

Abb. 70. Xorhuetl. Ms. Mexicain Nr. 8. Bibliotheque Nationale.

ward. Auch dieser Name, der ubrigens gleichfalla in den Anales de

Chimalpahiu vorkommt, kSnnte hier durch die Hieroglyphe in Feld 61

Kolumne D ausgedruckt sein.

In der Hieroglyphe, die das Mumienbflndel in Feld 64 Kolumne D
(Abb. 72) begleitet, glaubte ich seiner Zeit den Kopf eines Hirsches und

ein aufgerichtete8 Federbuschel zu erkennen. Der Hirsch heisst mafatl

und das aufgerichtete Federbilschel mtlsste quetzalli gelesen werden. Ich

glaubte deshalb hier den Namen mafaquetzal, einen aus den Anales de

Chimalpahin, d. h. dem Gebiet von Chalco, Tlalvianalco, Amaquemecan.

Abb. 71. Tziuac mitl. Ms. Mexicain Nr. 3.

Bibliotheque Nationale.

Abb. 72. Abb. 73.

wohl bekannten Ffirstennamen annehmeu zu mussen. Man erkennt indet*

unschwer, dass hier in unserer Handsehrift bei dem Hirsch allgemein das

Geweih in einer Art gezeichnet ist, dass man es far ein aufgerichtetes

Federbilschel nehmeu konnte. So bin ich nachtraglich zu der Erkenntnis*

gekommen, dass die Hieroglyphe der Figur Abb. 72 einfach einen Hirsch-

kopf bezeichnet, also macatl zu lesen ist. Und ich meine, dass dieses

macatl fflr matlactli omome macatl steht, d. h. dass hier der Tod des

Fursten gemeldet ist, den wir in der Kolumne E in Feld 33 (Abb 60

oben S. 193) verzeichnet fanden.

Die in Feld 65 der Kolumne D folgende Figur endlich (Abb. 73)

ist mit einer Hieroglyphe bezeichnet, die sich deutlich als das Bild einer
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Sehlange kundgibt. Der Kopf liegt links oben. Er ist weiss gelassen.

Die an der Spitze gespaltene Zungc ist deutlich aus dem Munde hervor-

koromend zu erkennen. Der Leib ist gelb gemalt. Am Ende scheint eine

Schwanzklapper gezeichnet worden zu sein, die wie der Kopf weiss ge-

lassen ist. Der Name dflrfte also Couatl „Schlange tf gelesen werden mfissen.

Kommen wir nun zum Schluss noch einmal auf die Frage des Ursprungs

der Handscbrift zurilck, so sehen wir, die Analyse der Hieroglyphen fflhrt

nicht zu einem zweifellosen Ergebniss. Die wichtigste Hieroglyphe, der

Ortsnamen im Peld 68 Kolumne A (Abb. 55 oben S. 15)1) ist nicht mit

Sicherheit zu deuten. Die anderen Ortsnamen sind zwar einigermassen

sieher zu bestimmen. Sie lassen aber Zweifel insofern zu, als Orte Namens

Tmanco, Qacatlan in verschiedenen Gegeuden vorkonimen. Immerhin glaube

ieh, dass die Vereinigung der drei Namen Tenanco, ('acatlan (oder Acxotlan)

und — vielleicht, wenn meine Deutung richtig ist, — Almoyauacan, auf

eine bestimmte Gegend hindeuten, das Land der Uexotzinca und der Chalca,

die Thfiler und die Bergabhange am Ostlichen und am westlichen Fuss
*

der Vulkane, des Popocatepetl's und der Iztacciuatl. In dieser Gegend

fuhrten ja auch, wie wir aus Chimalpahin wissen, verschiedene Ge-

*<hlechtshaupter den Titel teohua teuhctli ^Priesterfurst". Und Necaual-

coyotl und der grosse Motecuhcoma, der Aeltere, kamcn dorthin, um den

.siegverbtirgenden Fetisch, das otlanamitl teueuelli, die vier Bambus-

pleile und den Schild des Kriegsgottes, von den Geschleehtsfiirsten zu er-

langen. Nun glaube ich allerdiugs nicht, dass der „Monte Sacro", das

bernhmte Heiligthum von Amaquemecan selber, dasjenige war, auf das

*ieh unsere Handschrift bezieht, denn dann mussten wir die Personen-

namen aus Chimalpahin verifiziren k5nnen. Aber ausser dem grossen

Heiligthum wird es noch genug andere dort und in der naheren und

femeren Nachbarschaft gegeben haben. Hoffeu wir, dass aus den zahl-

reichen Aufzeichnungen, die in dem ersten Jahrhundert nach der Con-

<iuista gemacht worden sind, einmal etwas an den Tag kommt, das die

Personen und die Orte unserer Handschrift mit grfisserer und jeglichen

Zweifel ausschliessenden Sicherheit feststellen lasst.

II.

Bin 68 cm langer, 40 cm breiter, auf der einen Seite mit Zeichnungen

und Schrift versehener Streifen Agave-Papier. Es ist das Blatt, welches

Alexander von Humboldt in den „Vues des Cordilleres ot Monuments

des Peuples indigenes de rAmerique" unter dem Titel „GeneaIogie des

Princes d'Azcapotzalco" beschrieben hat.
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Die Zeichnungen dieses Blattes fullen eineu geradlinig begrenzteii

Kaum, auf dessen rechter Seite ein Weg mit Fussspuren, auf dessen linker

Seite ein Wasser (Strom oder Seerand), durch Wellen- uud Wirbelzeichnuntr

und hellblaue Farbo bezeichnet, in der gauzen Lange des Blattes ver-

1 aufen. Nahe dem uiiteren Rande fdhrt ein zweiter WT

eg rechtwinklig an-

netzend, quer fiber das Blatt von dem ersten Weg zum Wasser. Und in

der Mitto des Blattes ungefahr zieht ebenfalls rechtwinklig einsetzend ein

schmales Wasser in ahnlicher Weise quer fiber das Blatt. Der ganze

Raum oberbalb des unteren Wegs ist durch wagerechte Striche in "27

Felder getheilt, dio aber vom 17. ab, in Folge eines links ansetzendeu

und schrag nach rechts und obeu verlaufendeu Greuzstriches an Lange ab-

nehmen. In einem diesor Felder, dem 4. vom unteren Weg aus gerecbnet,

verl&uft quer fiber das Blatt eine Reihe dunkler mit Punkten und wink-

Higen Linien erfflllter Figuren. In dieser Weise wird in der Bilderschrift

<ler Mexikaner der Begriff tlalli oder milli „Krdeu oder „Feld" zur An-

schauung gebracht. Die librigen Felder sind, — bis auf zwei, die leer

sind, und ein drittes, in das eine Art Randbemerkung geschrieben ist —
jedes mit dem Kopf und der Namenshieroglyphe einer bestimmten Person

vorsehen.

Schon diese allgemeine Anordnung des Blattes lasst erkennen, dass

wir es bier schwcrlich mit einer Genealogie, wie Humboldt annahm, zu

thun haben. Die gauze Anordnung erweckt vielmehr die Vorstellung eines

Katasters, einer Flurkarte oder eines (irundbuches. Und das wird in der

That durch die Schrift, die in dem untersteu Abschnitt unterhalb des

unteren Weges sich tindet, erwiesen.

In dieser Abtheilung sehen wir namlich rechts das Bild des Konigs

Motecuhfoma (vgl. nuten Abb. 74), des ueuuten Konigs der Mexikaner.

Xocoyotzin „der junge u genannt, im Gegensatz zu Ueue-Alotecu/icoma, dem

alten Motectihcoma, dem ftiuften Kdnig der Mexikauer, der mit andereni

Namen Ilhuicamina „der nach dem Himinel schiessende" beisst. Links

findet sich das Bild einer aus Stroh oder Rohr erbauten (gelb gemalten)

Hutte fiber einem weissen Kreise (Abb. 84 unten S.
m

20'2). Und zwischen dem

Bild des Konigs und der Figur der Hfltte sieht man die Worte: — y xacallo

camaca y tlutovajii nioU'cuIicomatzin mochi ytonal catca. — In diesem Satze habe

ich frfiher das Wort camaca als einen Eigeunamen, als Name einer Lokalitat.

angesehen. Das scheint jedoch nicht richtig zu sein. In der That i»t

eine Lokalitat dieses Namens mir weder in der Nahe der Hauptstailt

Mexico, noeh auderwarts bekaunt geworden. Es scheint vielmehr, dass

man c-a-maca zu trennen hat und damach zu ubersetzen: — „seine Land-

hauser (Meiereien). die dem Konig Motecuhcoma das Wasser lieferu (ilia

mit Getrank versorgen), die ihm alle gehorten " — Ffir das Wort a-maca

in dieser Bedeutung vergleiche man das von Molina angegebene teamoca.

teamacac oder teamacuni r paje de copa." Ks kann sich einerseits mn
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Meiereien handeln. die in Wirkliohkeit das Getnink fflr den kouigliehen

Hof zu liefern, odor die Kosten fflr dasselbe aufzubringen hatten. Es

konnen aber anch (filter gemeint sein, deren Inhaber am Hofe das Amt
eines Mundsehenk hatten. Denn wir wissen ja aus Torquomada *), dass

Motecuhfonut fflr seiuen persSulichen Dienst nur Leute vornelnner, fflrst-

licher Abkunft zuliess, die jedenfalls fflr ihren Dienst init bestimmten

iJlndereien auBgestattet waren. — Das "Wort tonalli, das bier vorkommt,

heisst eigentlich „Gluth, Sonnenwarme, Sommer". Dann aber weiter „der

Charakter eines Tages oder eines Jahres. oder deren Zeichen", d. h. eines

der "20, bezw. 4, Bilder. mit denen die Mexikaner ihre Tage and ihre .lahre

bezeichneten. Daraus folgt als abgeleitete Bedeutung „das dnrcb den Tag

der Geburt bestimmte Geschick* und endlich allgemein „das Jemandem
Bestimmte, Zugewiesene, sein Antheil, sein Loos". So gibt Molina in

seinem Worterbuebo an: te-tonal „racion de alguno, 6 eosa diputada para

otrow ; and tlalli te-tonal „suerte de tierra agena*.

Ich gehe nun zur Bescbreibung der einzelnen Bilder und Hi«Toglyphen

fiber. — Der Konig Motecuhfoma in der untersten Abtheilung des Blattes,

unterhalb des unteren Querwegs (Abb. 74), ist in ganzer Figur auf dern mit

Ruckenlehne versehenen, flbrigens gleicli den auderen, aus Robr geflocbtenen

Stuhle (tepotzoicpalli) sitzend dargestellt. Er ist in das blaue konigliche

Gewand(.*t'uA«?/mo^t)gekleidet, das durchbrochen gewebt und mit einer rotheu

Augenborte (tenchilnauayci), die wobl aus Federarbeit hergesteilt zu denken

ist, versehen ist. Auf dem Haupte tragt er die Binde aus Tflrkismosaik

(xiuhtzontli oder .ciuhuitzolli genannt). Vor dem Munde ist ein blaues

Zuagelchen angegeben, das Zeicben der Bede und der Herrschaft (Uahtouani

„der Redende" und „der Konigu
). Fast genau ebenso sind in dem Sahagun-

Manuskript der Academia de la Historia die mexikanisehen KOnige ge-

zeiehnet (vgl. Abb. 75). Nur dass hier nocb der Stab aus Tflrkis (.rinh-

1) Monarquia Indiana II, cap. 69.

Abb. 74. ifotrcuhfoma Xoeoyotziu.

Humboldt-Handschriften II.

Abb. 75. Konig von Mexico.

Sahagun-Ms. Academia de la Historia.
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yacamitl) angegeben ist, den die mexikaniachen Konige, wenn sie Feattracht

anlegten, als auszeichnenden Schmuck in der durchbohrten Xaaenscheide-

wand trugen. Deni Sahagun-Manuskript habe ich auch die Ausdrucke

entnommen, die ich eben fflr die verschiedenen Beatandtheile der mexi-

kaniachen Kdnigstracht angegeben habe.O DO
Motecuhcoma heisst „der erzflrnte Herru

. Den Begriff „erzurnt*

konnten die Mexikaner hieroglyphiach nicht gut wiedergeben; wohl aber

den Begriff teculitli „Herr, Ffirat". Um diesen Begriff auazudrucken,

zeichneton und inalten sie einfach die Turkisstirnbinde (jnuhtzontli, xiuk-

uitzolli), das Abzeichen der Kftnige. So finden wir denn in der That ao-

wohl den filteren als den jiingeren Motecuhfoma hieroglyphiach einfaeh

Abb. 76. Hieroglyph?

I 'eue-Moteeuhcomo.

Cod. Tell.-Rem. f. 84

erso (- Kings-
borough IV, 12).

Abb. 77. Hieroglyphe

MoUeuhfoma
Xoroifotzin. Cod. Tell.-

Kero. f. 41 (= Kings-

borough IV, IK).

Abb. 79. Hieroglyphs

Motrcuhcoma Xoroifotzin

.

Codex Mendoza 14.

Abb. 80. Hieroglyphe

Motrruhroma Xoroifotzin.

Sahagun - Ms.

Academia

de la Historia.

Abb. 78. Hieroglyphe

Moteruhcoma Uhuiramina.

Codex Mendoza 7.

Abb. 81. Hieroplyphe

Ti^orir.

Sahagun-Ms.

Academia

de la Historia.

durch das xiuhtzontli bezeichnet. Vgl. die Abb. 76, 77 ans Codex Telleriano-

Remensis f. 34 verao (= Kingaborough IT, 12) und f. 41 (= Kinga-

borough TV, 16). An eraterer Stelle ist der alte, an letzterer der junge

Motecuhcjoma gemeint. In der Regel indes wird, um Verwechselungen

vorzubeugen, der altere Motecuhfoma hieroglyphiach durch einen im Bild

dea Himmela steckenden Pfeil (Abb. 78) bezeichnet, eine Hieroglyplie.

die seinen anderen Nainen lthuicamina „der nach deni Himmel achiesat*

wiedergibt. Der jungere MoUcuhfvma dagegen wird genauer durch daa

besondere Element neben der kdniglichen Stirnbinde bezeichnet, das

in der Hieroglyphe unaerer Figur sowohl, wie in den Abbildungen 79

(Codex Mendoza) und 80 (Sahagun-Manuakript Academia de la Historia) zu
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sehen ist. Wie dies Element dazu kommt, ein Ausdruck fflr den

Begriff xocoyotl „der jflngere" zu sein, kann ich nicht rait Bestimmthoit

angeben. und erw&hne nur, dans ein ahnliches Element in dein Sahagun-

Mannskript der Academia de la Historia an dem rait weisser Farbe ge-

malten und schwarz punktirten Bern zu sehen ist, das den Nainen des

siebenten mexikanischen KOnigs, Ti^oc oder TicDcic {Ticocicatziri) wieder-

sibt (vgl. Abb. 81). Dass die Abb. 82, die auf dem grossen sogenannten

Kalenderstein in dem Zwickel oben links sich fiudet. eine Hieroglyphe

Motecuhcoma's sein soil — wie oft angenomraen wird — ist mir noch

*ehr zweifelhaft. Das xiuhtzontU ist hier mil der Brustplatte des Feuer-

gottes kombinirt. An entsprechender Stelle in den drei anderen Zwickeln

hind die Dateu 1 tecpatl, 1 quiauitl, 7 opomatli angegeben, die wie es

scheint ebenfalls bestimmte ttottheiten bezeichnen. Ich meine nmgekehrt,

dass der Konig Motecuhcoma seinen Namen von einem der Beinamen

des Feuergottes erhalten hat. Denn „el Senor enojado u
, „der zornige

Herr- — das ist die Bedeutung des Namens Motecuhcoma — ist ein

passendes Beiwort des Gottes des verzehrenden Feuers. Dagegen glaube

ich die Hieroglyphe des jttngeren Motecuhcoma bestimmt zu erkennen

in der Abb. 83, die sich auf der Innenseite des Deckels einer Aschenkiste

findet, der auf der Aussenseite (Oberseite) das Datum 11. tecpatl tragt.

Penafiel hat in seinen „Monumentos del arte mexicano" diese Kiste ver-

offentlicht, und er erklart die Hieroglyphe als die des K5nigs Necaualpilli

von Tetzcoco, der im Jahre 11. tecpatl = A. D. 151(5 gestorben sei. Allein

erstens ist das Todesjahr Necaualpilli 's gar nicht einmal sicher fest-

gestellt. Nach Ohimalpahin ware er ein Jahr zuvor, im Jahre 10 acatl =
151.') gestorben. Und dann hat die Hieroglyphe in der That mit den

Elementen des Namens Necaualpilli absolut nichts zu thun. Dagegen

scheinen alle Elemente, die in dem Namen Motecuhcoma enthalten sind,

in dieser Figur zum Ausdruck zu gelangen: — Die kbnigliche Htirnbinde

gibt das Element tecuh „FQrst u
. Das Zttngelchen (Symbol der Rede) mit

davon aufsteigenden Rauchwolken scheint das Element mo-coma „erzumt u

zum Ausdruck zu bringen, gewissermassen tlammende Rede. Das Element

oudlich, das wir in den Hieroglyphen Abb. 7!), 80 kennen lernten und

Abb. 82. Abb. 83.
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auch in der Ilieroglyphe unserer Handschrift sehen. ist auch hier deutlich

enthalten und gibt den BegrifF .rocoyotl wieder.

Gegenfiber der Figur Motecuhcoma* ist in unserer Handschrift dan

Bild eines Strohhauses, eiuer aus Kohr erbauten Hiltte, zu sehen (Abb. 84).

.tacalli anf mexikanisch genannt — oder jacal, wie man noch heute in

Mexico sagt. Der Kreis darunter hat wohl eine Beziehung zu den Orten,

die hier gemeint sind, die ich aber nicht naher erklaren kann.

Was die Gegend betrifft, wo wir die hier verzeiehneten Fluren zu

suchen haben, so bin ich geneigt, an eine nordwfirts von Azcapotzalco

nach Guadalupe zu gelegene Feldinark zu denken. Azcapotzalco war ja

die erste der von Mexico niedergetretenen St&dte, und es wird auv

driicklich berichtet, dass die Landereien von Azcapotzalco unter die

Grossen von Mexico, den Konig voran, aufgetheilt wurden. In der That

ist auch dort am Fuss der Berge fruchtbares Ackerland vorhanden, und

Wasseradern durchziehen es, die von Ttiliuhi/acan, Tlalnepantla und

Atizapam heruntorkommen. Das links auf unserem Blatte gezeichnete

Wasser k5nnte der Seerand, und die an der rechten Seite des Blattes ver-

laufende Strasse die sein, die an dem Sfidfuss der Berge von Tenayocan

und Guadalupe sich hinzog.

Auf der rechten Seite unserves Blattes ist endlich noch ausserhalb de*

Weges eine Figur gezeichnet (Abb. 85), die wie es scheint, eine Art Kasten

darstellt, mit einem mecapalli versehen, dem breiten strohgeflochtenen Band,

das Qber die Stirn gelegt wnrde, und mittels dessen die auf dem Rficken

ruhende Last getragen wurde. Vielleicht soil hiermit landliches Arbeit*-

gerath zur Anschauung gebracht werdeu.

Oberhalb der Figur Afotecuhcoma/s geht, wie ich augab. dip

Zeichnung eines Weges. Die Figuren, die auf ihm und auf dem Wege an

der rechten Seite des Blattes zu sehen sind, sind die in der That recht

naturali8tische Wiedergabe des Abdrucks eines nackten Fusses, der Sohle

und der fttnf Zehen, im Sando oder in anderem lockeren Material. Diese

Fussspuren werden allgemein in der mexikanischen Hieroglyphenschrift

zur Bezeichnung eines Weges oder des Zurucklegens eines Weges. der

Wanderung, der Bewegung in einer bestimmten Richtung. gebraucht.

Die einzelnen Abtheilungen oder Felder oberhalb dieses Querwege*

will ich von unten nach oben fortlaufend mit den Ziffern 1—27 bezeichnei).

Abb. 84. Abb. 85. Abb. 86. t/ufiuht>uiotziit.
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Vou Wichtigkeit sind zunachst die Abschnitte 7 und 8. In Feld 7 sehen

wir oben eine Hieroglyphe, die ich nachher, in der Reihe der flbrigen, be-

sprechen will. Daneben (Abb. 86) don mit der konigliehen Stirnbinde ge-

schiiiuckten Kopf und die Hieroglyphe des tapforen QuauJitemoc, dem nach

dem Tode Cuitlauacs die Mexikauer da8 Amt des Kdnigs, d. h. des obersten

Kriegshauptlings, ubertrugen. Motecuhcoma und Cuitlauac waren Sonne

AxayacatV* gewesen, des sechsten Konigs der Mexikauer. Quauhtemoc

war ein Sohn Auitzotl's. des uchten Kftnigs der Mexikauer. Und ihui

wurde die Herrschaft ilbertragen, obwohl uahere Aguateu vorhanden waren.

Iu Mexico war eben fflr die Nachfolgo in der Herrschaft, wio in den

anderen hohen Staatsamtern, die Geburt nur zura Theil von Einfluss.

Es ist bekannt, wie Quauhtemoc 90 Tage lang heldenmiithig die Stadt

Mexico gegen Cortes und die europSische Kriegskunst vertheidigte. Seine

(refangennahme, die an dem im vorigen Kapitol erorterten Datum ce couatl

yei calii = 1.3. August 1521 erfolgte, machte dem Kriege ein Ende. Cortes

bebandelte ihn Anfangs freundlich, liess ihn aber spater — nach einer

Randbemerkuug im Chimalpahin ware das am Tage 1. ocelotl, d. h. wie

die Rechnung ergibt, 109 Tage spater. gegen Ende des Jahres 1521, ge-

schehen — mit vier anderen einflussreichen Mexikanern gefangeu nacli

< oyouacan fQhren uud versuchte durch die Folter von ihnen herauszu-

bringen, wo die Schatze geblieben waren. die die Spanier bei ihrer Fluclit

im Jahro zuvor in Mexico batten zurilcklassen musseu. Quauhtemoc

wurde nachher getauft und nach seinem Pathen D. Hernando de Alva-

rado Quauhtemoctzin genannt. Cortes beliess ihn als (Jovernador von

Mexico, liess ihn aber nachher, nebst den Konigen von Tlacopan und

Tetzcoco, Tetlepanquetzatzin und Couunacochtzin, wegen Yerdaehts der

KoD8piration hangen. Das geschah im .Tahre 1524, in Ueimollun, aut*

dem Zuge nach Honduras. „Er starb in gewisser Weise als Christ*1 (ye

yuhqui ye chri&tianoyotica momiquilli) sagt Chimalpahin. „Man hatte ihm

ein Kreuz in die Hand gegeben, seine PQsse mit eisernen Ketten zu-

saminengebunden, damit hieng man ihn an einem Ceiba-Baume auf." Die

Exekution ist auf Blatt 138 des Codex Vaticanus A dargestellt. Hier Ux

er aber in regularer Weise am Halsj aufgehangt abgebildet. Aus den

Worteu Chimalpahin s scheint indes hervorzugehen, dass man ihn in

grausamer Weise an den Fussen aufhangte.

Die Hieroglyphe (Quauhtemoc „herabfliegender Adler"4
ist in dein

Feld 7 unserer Handschrift durch den Kopf eiues Adlers und eine nach

abwarts gerichtete Fussspur dargestellt (Abb. 86). Iu dem Sahagun-

Maooskript der Academia de la Historia ist dafQr ein ganzer nach unten

fliegender Adler gezeiehnet. (Abb. 87, S. 204). In Codex Vaticanus A
fol. 88 verso, fol. 89 (= Kingsborough 137, 138) ein herabflicgender

Adler und nach unten gerichtete Fussspuren. (Abb. 88a, 88b, 3. 204).
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Auf den Tod
(
Cuauhtemoc'* nun bezieht sich audi die Bemerkung,

die in deni folgenden achten Felde unserer Handschrift, anscheinend von

derselben Hand, welche die anderen Namen und Bemerkungen eingetrage&

hat, hinzugeffigt ist. Um die Worte zu lesen, muss das Blatt verkehrt

gehalten werden.

Wir sehen in dem Felde zwei grosse und einen kleinen Kreis, die

mit einem unregelmassigen Netzwerk von Linien erfflllt und mit blauor

Farbe geinalt sind (Abb. 89). Das sind Hieroglyphen von xiuitl „TQrkis\

ein Wort, das wie ich oben ausfflhrte, haufig durch ein Plattchen Turkis-

mosaik zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Abb. 52, oben S. 101). Das

Abb. 87. Hieroglyphc

Quauhtrmoc.

Sahagun-Ma. Academia

de la Historia.

Abb. S8a. Abb. 83b.

Hieroglyphen (Quauhtrmoc.

Codex Yaticanus A, f. 89, 88 verso.

Wort .riuitl bedeutet aber nicht bloss „Turki8", sondern auch w(iras-,

„Komet* und „Jahr tt
. Und in letzterein Sinne ist es hier gebniucht. Denn

das Ffthnchen flber den zwei grossen Kreisen bedeutet 20. Die zwei

grossen und der kleine Kreis geben also zusammen 41 Jahre. Und so

steht auch darunter geschrieben hon poval xicitl oce axca „41 Jahre (sind

es) jetzt.
u Links neben der Zahl steht 7. caUi „7. Haus u

, das ist das

Jahr 1524, das Todesjahr Quauhtemoca. Rechts neben der Zahl steht

8. colli „8 Haus", das ist das Jahr 1565. Und da*

wird noch genauer erlautcrt durch die daneben

stehenden Worte 16 (? - die Zahl ist nicht deutlich

zu lesen) del mes de abril 1565 aiios „am 16. (?) April

des J ah res 1565". Vora Jahr 1524 bis zum Jahr

1565 sind aber in der That 41 Jahre.

Das Jahr 1565, in welchem dieso Notiz zugefugt wurde, hatte eine

gewisse Bedeutung fflr die Nachkommen der alten kOniglichen Familie

von Mexico. Im Jahr 1565 starb Don Luis de Santa Maria Nanacaci-

pactzin , der Sohn AcamapichtlV* und Enkel Auitzotl'*, des achten

Kdnigs der Mexikaner. Er war der letzte der Nachkommen der alten

Konigsfamilie, der unter der Herrschaft der Spanier noch nominell als

Regent (governador) von Mexico anerkannt war. Ychuatl oj/tech tlamiro
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ynic Afe-cica Tenuchca tlacopipiltin, sagt Ohimalpahin. Das Jahr be-

zeichnet also das wirkliche Ende der alten Herrschaft. Und Ohimalpahin

schliesst deshalb auch hier eiuen Abriss der ganzen alten Geschichte der

Stadt und des Stammes der Mexikaner an.

Als nach der Gefangennahme Quauhtemocs die Stadt Mexico sich

deni siegenden Cortes flbergab, da, heisst es 1
), wurden in Acackinanco

die Fflhrer der Mexikaner versammelt, und zwar die folgenden:

1. Quauhtemoctzin, der KSnig von Mexico (tlahtohuani Tenuch-

titlari).

"1. Tlacotzin, cihuacohuatl — d. h. der Stellvertreter des Konigs.

3. Oquiztzin, der FQrst von Azcapotzalco (tlahtohuani Azcapotzalco-

Mexicapari).
»

4. Panitzin (oder Uanitzin), der Fflrst von Ecatepec (tlalttohuam

Ehcatepec).

5. Motelchiuhtzin, der Magazinverwalter (calpivqui) , kein Mann von

fQrstlichem Geblut, aber ein grosser Kriegshftuptling (amo pilli,

yn yece huey yaotiacauh catca)

Cortes liess sie fesseln und gefangen nach Coyouacan fflhren.

Dieselben vier Manner, die hier neben Quauhtemoc aufgefflhrt

werden, werden in ahnlicher Reihenfolge, bei der Erzahlung von der

Hinrichtung Quauhtemot* und der beiden anderen in Ueyinollan wieder

genannt: cenca yc tlaocowque, motequipachoque, quichoquilltque, yn quinhuicac

Mexico tlahtoque „Tief betrttbt waren und beweinten ihn die Fursten der

Mexikaner, die man hierher gefuhrt hatte" — Don Juan Velazquez

Tlacotzin, cihuacohuatl, DonCarlos Oquiztzin, Don Andres Motelchiuhtzin,

Don Diego de Alvarado Huanitzin.

Es gibt noch einen anderen einheimischen Bericht uber die Vorgange

wahrend der Belagerung und nach der Einnahme der Stadt Mexico. Das ist

der in dem Sahagun-Manuskript der Biblioteca Laurenziana erhaltene Bericht,

dor daselbst das zwftlfte Buch des Gesammtwerkcs bildet. Es heisst dort,

dass am Tage nach der Gefangennahme Quauhtemoc a dieser und die

gesammten Wurdentrftger zu Cortes nach Atactzinco, dem Hause des

tlacochcalcatlCoyoueuetzin gebracht wurden. Dabei werden neben Quauh-
temoc zunachst die KSnige von Tetzcoco und Tlacopan, Coanacochtli und

Tetlepanquetatzin und darnach folgonde Grosse genannt:

1. cioacoatl Tlacutzin,

2. tlillancalqui Petlauhtzin,

3. vitznavatl motelchiuhtzin, nujcicatl achcauhtli,

4. tecutlamacazqui (Oberpriester) Coatzin,

5. tlatlati (Beschliesser) Tlacolyautl.

1) Chiraalpahio VII. Relat I.e., p. 194, 195.
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Und als die Fflrsten zu Cortes kommen, setzen sich neben Corte*

zunachst die drei Konige der verbflndeten St&dte Me.rico, Tetzcoco und

Tlacapan. Darnach folgen:

mixcoatlailoUac Auelitoctzin,

tlatzacutica yopkatl Pupucatzin, pilli.

die, wie der Vergleich rait vorhergehenden Stellen ergibt. als Fflhrer der

TlaUhlca anzusehen sind.

Und dann heisst es: „auf der anderen Seite sassen die Tenochca":

— Tlacutzin, Petlauhtzin, Motelchiuhtzin mexicatl achcauJitU^ tecutla-

macazqui Coatzin, tlatlati Tlafolyautl. — Dieselben Namen werden

auch auf den vorhergehenden Blattern des Berichts niehrfach erwahnt

Vergleichen wir die beiden Berichte des Chimalpahin und des

Sahagun-Manuskripts. so haben wir zun&chst wohl die beiden letzten Per-

sonen des Sahaguu-Beriehts auszuscheiden. Denn das sind Priester. Von

den drei ilbrigen sind zwei ident mit zweien der von Chimalpahin er-

wahnten. Der Unterschied zwischen den beiden Berichten beruht augen-

scheinlich darauf, dass in den Anales de Chimalpahin zwar im Anfang

von der Unterredung mit den mexikanischen Fflrsten unmittelbar naeh

der Uebergabe der Stadt berichtet wird, die Aufzahlung aber, die dann

folgt. nicht die bei der genannten Unterredung anwesenden Fflrsten nenut,

sondern die, welche Cortes nachher (vgl. die vorige Seite) gefangeu uach

Coyouacan fflhren und foltern liess, urn von ihnen Gest&ndnisse flber die

von den Spaniem bei der Flucht aus der Stadt zuriickgelassenen Schatze

zu erpressen.

Kehren wir nun zu unserer Haudschrift zurflck. so sehen wir, dass

hier in deu Feldern 5, 3, '2. 1 unter Quaufitemoc dieselben vier Manner

aufgefflhrt sind, die uns Chimalpahin als die Genossen (Juauhtemocs

nennt. Nur ist die Reihenfolge etwas ver&ndert, deun da wir Tlucotzin

flberall an erster Stelle stehend zu denken haben, so wfirde Oquiztzin

hier an vierter — anstatt, wie bei Chimalpahin — an zweiter Stelle

stehen

Die vier Personen sind in uiiBerer Haudschrift. gleich den in den

anderen Feldern aufgefflhrten, durch einen Kopf und durch die Namens-

hieroglyphe dahinter zur Anschauung gebracht. Ausserdem hat ein Schreiber,

der, wie wir sahen, seine Eintragungen im Jahre 1 5<>f> geniacht hat, die

Namen der Personen daneben geschrieben.

Die KSpfe dienen hier, wie anderwarts dazu, den Rang der be-

zeichneten Personen anzugeben. In unserer Haudschrift haben Uanitzin

(Abb. 91) und Oquiztzin (Abb 90), die oben als Konige von Ecatepec,

bezw. Azcapotzalco genannt sind, die konigliche Stirnbinde aus Tfirkis-

mosaik, gleich Motecuhcoma und Quauhtemoc. Sie beide allein, von

den vieren. haben auch das Ziingolchen vor dein Munde. das Zeichen

der Rede und gleichzeitig das Zeiclien der Herrschaft. A. von Humholdt
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liatte seiner Zeit die Ansicht ausgesproehen, dass die Mexikaner dnrch das

beigesetzte Ziingelchen die Personen batten als Lebende kennzeichnen wollen.

Dass das hier thatsachlich nicht der Fall ist, liegt klar zu Tage. Demi
(kjuiztzin starb frflher als die drei anderen, und Moteculicoma. der eben-

falls das Ziingelchen hat, frflher als die vier anderen zusammen und

als
(
Cuauhtemoc, der ohne Zflngelchen gezeichnet ist. Augenscheiulicli

ist hier das Ziingelchen direkt Hieroglyphe fur tlahtouani „der Redende*

= der Herr. der Konig", also gewissermassen ein Seitenstfiek zu der konig-

lichen Stirnbinde.

Der dritte von den vieren Motelchiuh (Abb. 9*2). der oben nur als Kriegs-

hanptling bezeichnet ward, ist mit der sonderbaren Frisur dargestellt. die

Abb. 90. oquiztzin hi Abb. 91. don d/eyo Abb. 92. thujtki

azeapatzaico. runjtzhi. motelchiuh.

Abb. 9:). Mexikanischer Krieger auf Abl».94. YacatrmW. Gott der Kaul-

dem Marsche. Codex Mendoza 16. leute. Ms. Bibl. del Palacio.

die Krieger auszeichnete. Wenn die Krieger sich zum Tauze schmflckten,

erzahlt 3ahagun (III. App. cap. 5), so badeten sie. schmierten den ganzen

Kdrper, mit Ausnahme des Gesichts, mit schwarzer Farbe ein, und be-

malten das Gesieht mit schwarzen Streifen. Das Haar aber, anstatt es zu

kammen. ..zausten sie in die Hohe, am sich einen furchtbareren Anblick zu

geben." Dabei waren, wie die Abbildungen zeigen, zwei verschiedene

Haartrachten iiblich. Bei der einen wurde das Scheitelhaar auf dem

Wirhel zusammengenommen und dort mit oinom Lederriemen umwickelt,

an dem bei festlichen Gelegenheiten machtige Troddeln aus Schmuck-
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federn befestigt wurden, wahrend das andere Haar. wie es scheint. im

ganzen rmkreis des tiesichts kurz und starr in die Hohe stand. So zeigen

es die Kriegerfiguren des Codex Menddza (vgl. Abb. 93, S. 207) und der Kopf

Yacatecuhtlis, des Gottes der reisenden Kaufleute und Karawanenffihrer, im

Siiliaguii-Ms. der Biblioteea del Palacio (Abb. 94. S. 207). Diese Frisur wurde

temillotl „Steinpfeilerfri8ur
a

, die grossen Troddeln

1 oo^ 'l
quetzallalpiloni „Schmuckfederband" genannt 1

). Der

K Name temillo „SteinpfeiIerfrisur (Kriegerfrisur) tragend"

i \ ^ --J konunt in dem oben schon des dfteren erwahnten

Personalverzeichniss von Uexotzinco (Ms. Mexicain

Nr. 3 Bibl. Nat.) mehrfach vor, und wird daselbet

bald durch die Figur eines Pfeilers, bald durch

Abb. 9\ Hierogljphe

temillo. Ms. Mexicain

Nr. 8.

Nationale

eiuen Stein, oder einen Steiu in einer Einfassung,

oder endlich durch einen Stein in Verbinduug rait

einer Haarfrisur dargestellt. Vgl. Abb. 95. — Bei

der anderen Frisur wurde das Haar fiber der Stirn

lioch in die HOhe gezaust und vom Seheitel ab laug herabfallen gelassen

und dort am Nacken init einem Riemen umwickelt. in den bei festlicheu

Gelegenheiten ein Federschiuuck eingesteckt wurde. Diese Tracht sehen

wir an dem zum Tanze geschmflckten Hauptling, der im Codex Telleriano-

Remensis und Vaticanus A zur Bezeichnung des Festes TecuUhuitl ab-

Abb. 9& Uei UeuUhuM. Das grosse

Herrcnfcst. Codex Telleriano-Remensis

f. 1, verso (= Kingsborough I, 2).

Abb. 97. Tlucochcalco yaotl. Der Krieger

im 8peerhause.

Ms. Bibl. del Palacio.

gebildet ist (Abb. 96) und an dem Kopf Tiacochcalco yaotts im Sahagun-Ms.

der Hiblioteca del Palacio (Abb 97). Mit ihr ferner sind auf dem Lienzo

de Tlaxcala die Hauptlinge der Tlaxkalteken gezeichnet, bei dem Jfest-

lichen Empfang. den die Republik Tlcucallan dem als Bundesgenossen be-

grfls8ten Eroberer Cortes bereitete. Diese Frisur wurde tzotzocolli, und

1) Veroffentlichungen aus dem Kcinigl. Museum f. V5lkerkunde I, S. 140.
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der eiugesteckte Federschmuck, der aus gabelfOrmig angeordneten Reiher-

federn bestand, aztaj-elli genannt 1
). Man findet dieso beiden Haartrachten

auch an in Thon gearbeiteten Kriegerfiguren dargestellt (vgl. Abb. 98, 99)

and sieht bier besser, als in den Zoiehnungon dor Bilderschriften. dass

Abb. 98. Abb. 99.

Kopfe von Thonfiguren mexikaniscber Krieger. Sammlung Uhde.
Konigl. Museum f. VSlkerkunde, Berlin.

bei der zweiten dieser beiden Frisuren (Abb. 99) das Haar an der

einen Seite aufgehiirstet ist. leh babe in Abb. 100 aus dem Sahagun-

Manuskript der Biblioteca del Palncio ein Bild wiedergegeben, wo Krieger

(beim Fest Ochpaniztlt) einen Tanz aut'fahrend dargestellt sind. und we

diese beiden Haartrachten neben ein-

ander und deutlieh gezeichnet zu 8ehen

sind. Die erstere, das tnnillotL ist das

auszeichnende Merkmal der eigentliehon

Hauptlinge, der tequiua. Mit ihr ist

daher in Feld 3 unserer Handschrift

auch Motelchiuh, „der grosse Kriegs-

hiiuptling* dargestellt.

Tlacotzin endlich in Feld 5, (vein

unteren Weg an gerechnet, Abb. 101,

8. 210), hat weder die kunigliche Stirn-

binde, DOCh die Hauptliugsfrisur, sondern

ist mit einfach herabfallendem Ilaar, obne jegliehos Abzeiehen dargestellt.

Obne die konigliche Stirnbinde hat man ihn gezeichnet, weil or damals

wohl noeh nicht das Herrsehoramt, das ihm naehmalen iibertragen wurde,

inne hatte. Und die Kriegerfrisur kani ihm nicht zu, weil allem Anscbein

Abb. 100. Tanz der Krieger am
OchpanizW.

Sabagun-Ms. Bibl. del Palacio.

1) Veroffentlichungen aus dem Konigl. Museum f. Volkerkunde I, S. 166.

Sel«r, Gesammelte AbhandlunRen I.
1 |
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210 Zweiter Abschnitt: Bilderschriften.

naob dor Titel ciuacouatl, den er fiihrte, kein inilitftrischer war. Ich

erwahne indes, dass fiber Tiacotzin im Felde <> oin Kopf mit del konifj-

lichen Stirnbinde, gleich (Juauhtemoc, gemalt war, dass dieser aber flber-

klebt, d. h. gelOscht worden ist.

Was nun die Hieroglyphen b*trirrt, so stehen bei Tiacotzin im

Felde ."> deren zwei, die allerdings nieht beide auf deu Xamen sich be-

ziehen. Die vordere bringt vielmehr den Tito), die hintere den Nanien

des Marines zum Ausdruck. Die letztere stellt em Arbeitsgeratb. eine

Art Schippe aus Holz dar. die zum Bearbeiten des Bodens diente. aber

aoch zum Binfftllen von Erde, Ka!k u. s. w. gebraucht wurde. Ygl.

Abb. 102, 1C5. Erstere ist deni Codex Mendoza entnommen. Oben

ist das (Jeratb zu sohen. darunter der Korb chiquiuitL mit dem breiten

ilber die Stirn zu legenden Tragbaud (mecapalli) versehen, in welehem

die Krde, der Kalk u. s. w. rransportirt wurde. Abb. 103 gehort dem

Codex Osunu an. Hier sieht man den mexikanischen Arbeiter dies*

Abb. 101. Jua Vrlazqut

tiacotzin.

Abb. 102. HSlzerne Schaufel

coauacatr) and Korb (chiquiuitT)

zum Fortschaffen der Erde usw.

Codex Mendoza 71, 11

Abb. 103. Bearbeiteu

des Ackers.

Codex Osuna f. 38,

verso.

W'erkzeug haudbaben. Dieses Arbeitsgeratb heisst eigentlich uictU oder

coauacatL Es dient in unserer Handsclirift zum Ausdnick des Naiuens

Tiacotzin, weil dies Gerath das Symbol der Dienstpflicht, der Knecht-

sehaft, der Sklavenarbeit war. Der Kneeht, der Sklave aber hiess tbicohtlu

Ein etwas anderes, mit kurzem Vokal der ersten Silbe ausgesprochenes

tldcotl bedeutete den bliihenden Zweig. der z. B. in der Hieroglyphe

Tlacopan (= Tacuba) abgebildet wird. Weil in unserem Falle tier Name

Tiacotzin durcli das Arbeitsgeratb zur Anschauung gebraeht wird, werden

wir sehliessen konnen. dass ihm die erstere Ausspracbe (mit dem so-

genannten Saltillo) und auch die erstere Bedeutung zukam.

Die vordere Hieroglypbe zeigt das Bild einer Schlange. aus deren

geoffnetem Rachen ein Menschengesicht bervorsieht. Die Schlange ist

gelb gemalt (bis auf die Schwanzklappern und den Bauch). das Menschen-

gesicht brauu, und auf der Wange scheint es, dass die zwei Striche hatten

angegeben werden sollen. die in den Hieroglyphen des Codex Mendoza

ziemlich regelmassig gezeiclmet sind, wenn das Gesicht einer Frau zur
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4. Die meiikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. -JH

Abb. 104. Hierogl.

Ciuaflan.

CodeiMendoza40,l.

Anschauung gebracht werden soli. Vgl. Abb. 104 die Hieroglyphe Ciuatlan

aus Codex Mendoza 40, 1. .Die vordere Hieroglyphe in Fold 1—5 ist

also die genaue Wiedergabe des Wortes ciua-couatl „weibliche Schlange"

des Titels. den, wie in Chimalpahin nnd im Sahagun-Manuakript an-

gegebcn ist. der hier genannte Tlacotzin fflhrte. l)er Titel ciuacouatl

kam dem hochsten Wurdentrager des Reichs zu, der gewisserroassen

Kollege odor Stellvertreter des KSnigs (tlahtouani) war. Dae wird nainentlieh

in der Crimea mexicana des Tecocomoc oft und eindringlich betont —
so oft und eindringlich. dass man Absicht vermnthen and schliessen

mochte, dass die pratendirte Macht des ciuacouatl vom Konig nicht immer
anerkannt wurde. Jm Uebrigen ist die Kollegialitat

deutlicli und klar genug ausgesprochen. Wenn bei

der Erzahlung der Thaten des alten Motecuhcoma der

<ierzeitige ciuacouatl Tlacaetcf einen Yorschlag macht.

>o antwortet ihm Motecuhcoma, dass er mit Allem ein-

verstanden sei, — „denn freilich bin ich der Jlerr, aber

ich kann nicht alles anordnen, nnd du ciuacouatl bist

so gat Herr wie ich. wir beide haben den mexikanischen

-Staat zu regieren. u
J)er Name ciua-couatl ist mehrdeutig. Er bedeutet

-weibliche Schlauge* kann aber audi „weiblichcr Zwillingu oder „weib-

licher Genosse"* bedeuten. Der Name hat vermuthlich Bezug auf die

alte Erdgftttin. die an verschiedenen Orten verschieden — Ciuacouatl „das

Schlangenweib" oder Tonantzin „uusere liebe

Mutter- oder Teteo innan .Mutter der GOtter —
genannt wurde. und die dem Vater. dem alten

Himmelsgott. genau so gegenftberstand, wie in

«lem irdischen Reich, in der mexikanischen Re-

publik. dor ciuacouatl dem Konig. Ciuacouatl ist

iusbcsondere der Name, den die alte Erdgcittin.

"lie in Colhuacan verehrt wurde, ffihrt.

Ein Abbild dieser Gbttin. ganz genau dem
ent8prechend. das wir in unserer Hieroglyphe

Abb. 101 sehen, habe ich in Abb. 105 wieder-

gegeben. Es kommt Tafel 63 des Goupil-

Bobairschen Atlas vor, und bezeichnet dort Ciua-

couatl, dit* Gottiu von Colhuacan. dor die gefangenen

Mexikaner geopfert werden.

Motelchiuh bedeutet der „Yeraehtete u
. Die Hieroglyphe (vgl. Abb. W2

oben S. 207). die hier uiesen Xamen zur Anschauung bringen soil, ist die

bekannte Hieroglyphe te-tl „Stein vt

, die in brauner und schwarzer Farbe

Xemalt wird, zum Ausdruck der Yorschiedenfarbigkeit oder der Aderung

des Gesteins. Diese Hieroglyphe gibt naturlich nur einen Anklang an

den Laut desjenigen, was eigentlich dargestellt werden sollte, — obwobl

14*

Abb. 105. Chiacouail.

GCttin von Colhuacan.

HLstoria Mexicana. Ms.

Coll. Aubin-Goupil
AtlasGoupil-Boban,

PI. 03).
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212 Zweiter Abschnitt: Bildarschriften.

es nicht ausgeschlossen erscheint, dass. wenn audi nur auf Umwegeii, ein

etymologischer Zusamnienhang zwisehen dem AVorte te-tl „Stein a und

tel-chtua „veraehten" besteht. — Genau ohenso. d. h. durch die Hiero-

glyphe tetl „Stein* ist flbrigens Alotelchiuh auch im Sahagun-Manuskript

der Academia de la Historia bezeichnet (Abb. 10<>).

Uanitzin ini Feldo 2 (vgl. Abb. i)l oben S. 207) ist hieroglyphisch durch

die Fahnc {pamitl) bezeichnet. p (b) und u> sind verwandte Laute, und

wiser «% oder, riehtiger violleicht, onglisch w ist der Laut, den die alten

(irammatiker durch u oder *\ die Jesuiton durch hu zuni Ausdruck briugen

wollten. In einor ganzen Reihe von Fallon ist es deutlich, dass dieses

w erst durch Krweichung aus p entstandon ist. So liegt in tlapcopa „Kichtung

des Hellwerdons" „<)sten* und in tlaui „hell werdeir ohne Zwoifel die-

selbe Wurzel tlap vor. In ersterem Falle, wo dor Endkonsonant durch

das folgeude c gcschiitzt war, hat sich die Tenuis erhalteu.

1m zweiten ist vor dem t des Prascns und als Auslaut ini

Priiteritum die Tenuis zum Frikativ geworden. Und vielfach.

Abb. 106. insbesondere im Anlaut, ist der Labial ganz geschwunden.

Hieroglyphe £0 steht eua neben peua, beide mit derselben Bedeutung

Sahagun^Ms " 8i< *1 erm, °e,r »* ,(
'n au* ^en ^ 1 o machen*. In iihnlieher

Academia de Weise findet man neboneinander < opil und Cmiil
1

).

la Historia. Centzonnapa und Ontzonnaua-). So darf es denn audi

nicht Wunder nelnnen, dass Chi m alp ah in fur den hier

in hieroglyphisch durch das Fahnohen (pamitl) bezeiclineten

|U Mann bald Panitzin, bald Huanitzvn schreibt. Durch ein

Abb 107
Fahnohen ist Vanitzin audi in dem Sahagun-Manuskript

Hieroglype ^<n" Academia do la Historia (Abb. 107) und in der Historia

ranftzin. mexicana vora Jahre 1576 der Aubin'sehon Sammlung be-

Sahagun-Ms. zeichnot

la Historia.
Oquiztii ondlich, in dem ersten Fold oberhalb des unteren

Weges (vgl. Abb. 5)0 oben S. 207) ist einfach durch die

Hieroglyphe der Stadt Azcapotzalco , deren Herr er war, bezeichnet.

Azcapotzalco bedeutet „am Ort des Ameisenhaufens.* Hieroglyphisch wird

die Stadt daher durch das Bild oinos Ameisenhaufens zur Anschauung

gobracht. Vgl. die Abb. 10*, 10t>, erstere dem Codex Mendoza, letztere

dem in der Bibliothek des Herzogs von Osuna erhaltenen Aktenstutke

entnommen. Man sicht hier iuinitten von kleinen Steinchen und Sand-

koniern ein etwas ungeheuerlich gezeichnotes und in der Kegel roth ge-

maltes Thier, das die Ameise (azcatl) vorstellen soil.

1) Die erstere Form ist die gewohnlichc; die zweite in Tezozomoe, Cronica

mexicana, cap. 2.

2) Hier ist die zweite Form die gewohnliche; die erste in Tezozomoc,

cap. 2.
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4. Die mexikanischen Bilderachriften Alexander von Humboldt's. 213

Ich will nun uoch kurz berichten, was fiber die sptiteren Sehicksale

der vier Personen, die Chimalpahin als Gcnossen (^uauhtemocs, des

letzten freien Konigs dor Mexikanor. uns nennt, und die in unserer Iland-

schrift unter (Juauhtemoc der Reihe naeh aufgefflhrt sind. bekannt iBt.

Tlacotzin scheint ein Enkel AuitzotVz. des achten Konigs der Mexi-

kuner, geweson zu sein 1
). Er war also ein naher Yerwandter Quauhtemoc $

y

der ein Sohn AuitzotVs war. Dies erklart wohl auch die hohe Stellung

ah cituicouatL die er neben und unter Quauhtemoc inne hatte. An der

Ywtheidigung der Stadt Mexico nahni er sehr energisehen Autheil, wie

aus dem aztekisehen Bericht hervorgeht, der in dem Sahagun-Manuskript

der Biblioteca Lnurenziana erlialten ist. und der augenseheinlich von

eineni Angenzeugen. der mit in der belagerten Stadt eingeschlossen

war, gesclirieben ist. Tlacotzin wird dort neben dem tlillancahjui Pet-

lauhtzin und dem uitznauatl Motelchiuhtzin genannt. und diese drei steben

als Fiihrer der Tenochca dem tlacuteccatl Temilotzin und dem tlacochcalcatl

l oyoueuetzin, den Ffihrern der Tlatelolca, der Bewohner der Sehwestor-

^tadt von Tenochtitlan, gegenuber. Nach der Krobernng nahm aucdi er

die Taufe an und hiess nun Don Juan Velasquez Tlacotzin. Nach

der Hinricbtung (luauhter?iocs und seiner (ienossen in Ueymollan machte

ihn Cortes zura Konig von Mexico (tlahtohuani mochiuh yn Tenochtitlan)

and equipirte ihn als Spanier. sehenkte ihm ein Schwert. eineu Dolcb

und ein weisses Pferd 2
). Es war indes Tlacotzin niclit vergdnnt. als

Konig den Boden seiner Vaterstadt zu betreten. Naehdein er fast drei

•lubre mit. Cortes auf der mfihe- und entbehruugsvollen Expedition in

Honduras abwesend gewesen war, starb er auf der Heimkebr 1 52(i in

dem Orte Nochiztlan.

Von Motelchiuli ist oben schon angegeben, dass er kein Prinz von

< iebliit war, sondern seinen Rang durclt Auszeicbnung im Kriege erworben

hatte. In der oben angefuhrten Stelle des Chimalpahin wird er mit dem

Titel calpirqui ^Magazinverwalter" genannt. So biessen die Couvemeure

1) Vgl. Annales dc Chimalpahin VII. Relation 8. a. 15G5, ed Remi
Simeon p. "266, wo das yxhuinhtzin nnjn „der Enkel des vorhergehenden"* won!

kaaro anders als auf den vorhergenannten A»if:<>tl zu beziehen ist.

i) Vgl. Annales de Chimalpahin VII. Relation s. a. 1 56."> ed Remi p. 207.

Abb. 1<>8. Hieroglyphc

Azcapotzalro. Codex Mendoza ft, 1.

Abb. 109. Hieroglyphe

A:rtipot:alro. Codex Osana.
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214 Zweiter Abschuitt: Bilderschriftt-n.

der unterworfenen Provinzen, zu deren Hauptaufgabe os gehOrte, die Tribute

einzusammeln und nacb don koniglichen Magazinen abzufubren. In detu

aztekischen Bericht des Sabagun-Manuskripts wird er uitenauatl und mexi-

catl achcauhtli genannt. Letzteres bedeutet einfach „mexikanischer Kriegs-

hauptling~. Das eratere ist einer dor vielen militariscben Titel. die bei

den Mexikanern im Gebraucb waren, und deren eigentlicbe Bedeutung

noch nicbt feststeht. Verniutblich hatten sio eine Beziebung zu einer be-

stimniteu (feus (calpulli) und zu dem Tempel derselben. Nacb tier Kr-

oberung der Stadt nabm audi Motelchiuh, gleicb den auderen vornelmien

Mexikanern die Taufe an. Nacb geinem Patben ward or Don Andrew

de Tapia Motelchiuh genannt. Thapia MotelchiuJi seben wir audi in

uuserer Handscbrift gesehrieben. Nacb dem Tode TlacotzinU in

Nochiztlan wurde MotHchiuh zu dossen Nacbfolger ernannt. Da er aber

kein Prinz von Gebliit war. so konnte iliiu die eigentliehe Koiiigswurde,

dor Titel llahtouani, nicbt iibertragen werden. leb glaube aueb, dasCorte:*

•lie Gelegenbeit benutzte. die Wilrde etwas zu degradiren. Er wird dalicr

nur als Kriegshauptling von Mexico (?an quuiditlahtohuani omochiuli Tenuclt-

titlan) aufgefiibrt. Ueber seiu Walton als soldier erfabren wir nicbts. Kr

regierte ebenfalls nur weuige Jabre. Kr starb im Jabre 1530 auf eincin

Zuge nacb den Provinzen des Nordwestons (Teo-cidhuacan, der Provinz

Xalisco), wo er den Spaniern unter Nuno de Guzman Kriegspflieht

leistete. Als er in der Nabo des Ortes Aztatlan im Flusse badete. wurde

er von dem Pfeil eines Chichiineken (eines feindlicben Indianers) getroffen

und starb an der Winnie. 1

)

Uanitzin war ein Neft'e des Ktfnigs Motecuh<oina. Sein Vater hiess-

Teon-omoctli Acolnauacatl und war ein silterer Bruder Moteculifoma*.

Motecufn-iimavruu\e spater durcb Wabl der entscbeidenden Personen zuni

Nacbfolger seines Voters Axayacatl auf den Tbron berufen. Aber 7>w-
moctli erbte. wie eine etbnologiscb ungemein interessante Stelle der

Annalen Cbimalpabin's bericbtet, von Aeayacatl den Tauz yauciuu-

cuicatl den dieser von den Tlailotlaque, einem Stainni der (Jhaica, deren

Eigentbum er gewesen war, wie es scbeint, erkauft batte. Die Mutter

Uanitziri* stammte aus dem furstlicbon Hause von Ecatepec, eines Orte*.

der im Norden von Mexico, am nordlicben Fusse der Berge von

Guadalupe gegen die Lagune von Xaltocan (jetzt Laguna de S. Cristo-

bal) zu gelegen ist. Im Jabre 151!\ kurz vor dem Eintreffen der

Spanier, als sicli MotecuJi{oma, der durcb die ersten Nachricbteu von

dem Erscheinen der Spanior in ausserste Besturzung geratben war.

wieder etwas berubigt batte, wurde Uanitzin von seinem Onkel in die

Herrsebaft fiber Ecatqyec, die ibm als Erbe seiner Mutter zukam, ein-

gesetzt. Uanitzin war daiuals, wie (biinalpabin bericbtet, 20 Jabre

1) Chiraalpahin p. AO. 2'.>:>. 26U.
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<*4

alt. An den Kampfen wahrend dor Belagerung scheint er keinen sender-

lichen Antheil genonimen zu haben. Dor aztekische Bericht im Sahagun-

Manuskript der Bibliotecn Laurenzinna orwahnt ihn nicht. AbcrChimal-
ualiin berichtet, wie ich oben anfiihrte, dass er zu den vornehnien

Mexikanern gehorte, die zusammen mit (Juauhtemoc gefangen uacli Coyouacan

^efiihrt wurden. Cortes aber nahm, auf seine Abstammung — oder auf

seine Jugend? — so viel Riicksicht, dass er ihn nicht gleich den anderen

fesseln Hess. Nachdeni die Fiireten aus der Haft entlassen waren, nahm

ill n seine Mutter gleich mit sich nach Ecatepec — oder, wie Chimalpahin
*agt, sie verbarg ihn daselbst (ca ompa quitlatito yn inantzin Ehcatepec).

Und die Leute von Ecatepec orkannteu ihn als ihren Konig an (ynic ompa

quintlahtocatlaUique no yehuantin Ehcatepeca). Als Christ fuhrte er den

Namen Don Diego de Alvarado Uanitzin.

Nach dem Tode Motelchiuh's im Jahre 1530 war der Thron von

Mexico zunachst unbesetzt geblieben. Erst nach der Ruckkehr aus

Teocolhuacan im .Jahre 1532 abertrug man das H&uptlingsamt einem

Kowissen Xochiquentzin (vgl. Abb. 110), der ebenfalls kein Prinz von

Geblut (ynin ca no Mexica amo pilli), sondern nur ein grosser

(irundeigenthumer (yece huel chane catca Mexico) gewosen war

and unter den alten Konigen das Amt eines calpixqui, eines

„31agazinverwalters~ , inne gehabt hatte. Sein Haus stand ,

,

ira Calpul Teopan, dem sildOstlichen Quartier der Stadt Mexico, Hieroglyphc

damals schon Barrio de San Pablo genannt. Xochiquentzin Xoehiqtutzh,.

etarb aber schon im Jahre 1536. Der Vizekonig Don An- j^S^**,
tonio de Mendoza, der das Jahr zuvor in Mexico an-

ia Historm.

gekommen war, zdgerte zunachst, den Posten wieder zu bo-

setzen. Aber im Verfolg seiner auf die Regelung des Verhaltnisses zwisohen

den Eingeborenen und den Spaniorn gorichteten Bemtthungen sah er sich

doch veraulasst, der iudianischen Bevolkerung der Hauptstadt wieder ein

Haupt zu geben. Und er berief im Jahre 1538 dazu Uanitzin, der aber

nun nicht mehr als Konig {tlahtohuuni) proklamirt wurde — ffuauhtlahtouani

„Kriegshauptlingu konnte er ja seinom Range nach uicht sein — , sondern

mit deni spanischen Titel „Governadoru
in sein Amt eingosetzt ward. Kr

starb aber schon im Jahre 1541. Ein Sohn von ihm, Don Christoval

do (iuzmau Cecetzin oder (Jecrpatictzin, ward nachher 1 55*.* der dritto

(iovornador von Mexico.

Von (Jquizt/i endlich, der vierton der Personen, die in unsorer Hand-

schrift unter Quauhtemoc folgend angefiihrt sind, wissen wir aus dor

Cronica des Teoocomoc, dass or zu derselben Zeit, wie Uanitzin in

Ecatepec, in Azcapotzalco als Konig eingesetzt ward. Terocomoc bo-

zeichnet ihn ebenfalls als Neffen Motecuhcoma s. Wer aber seine Eltern

waren, darflber habe ich keine bestimmte Notiz. Azcapotzalco war schon

seit dem Jahre 1429 den Mexikanern unterthanig geworden. die alten
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Abb. 111. don do.

tfllltzqilifi.

Fursten vertrieben, ihr Land aufgotheilt worden 1
). An den Knmpfen

wahrend der Belagerung scheint Oqitiztli ebenfalls keinen hervorragenden

Antheil genommen zu haben. Mit anderen vornelunen Mexikanern musste

er Cortes auf soiuer Expedition in die Waldregionen von Chiapas und

Honduras begleiten, und starb dort. bald naeh der Hinrichtung (JuavJitc-

nwr's, im Jahre 1542 ').

So viel fiber diese vier. Von den iibrigen Persotien, die in lingerer

Handschrift voin 9. Feld aufwarts verzeichnet sind, ist nur die in Feld 16

(voni unteren Wege an gereehnet) verzeichnete eine

bekanntere Persdulichkeit. Es ist. wie die Beischrift be-

sagt, Don Diego de S. Francisco TenetzquitiUin.

der Sohn Tezcatfpopocatzin's, tier seinerseits eiu

Solm Ticocicatziri s. de.s siebenton KOnigs der Mexi-

kauer, war und. den Spanieru unterthanig. im Calpul

Teopan, dem Barrio de San Pablo von TenochtUlan

wohnte. Er wnrde nach dem Tode L'anitzirin im Jahre 1541 zum

Governador von Mexico ernaunt und starb daselbst im Jahre l'>54
3
). Der

Name Teuetzquiti bedeutet ^der Spasstnacher*\ -der andere laclien

inaehr. Die Hieroglyphe (Abb. Ill) scheint in unserer Handschrift cine

Art komischer Maske darstellen zu sollen. Anderwarts im

Sahagun-Manuskript der Academin de la Historia ist er duroh

einen offeiion Mund (Abb. 112), un<l ein Namensvettor

von ihm. TetlaueueUquititzin, der der Konigsfamilie von

Tetzcoco angehorte und ungefahr zu gleicher Zeit Gover-

nador von Tetzcoco war. durch einen offeuen Mund und das

Ziingelehen der ftede davor (Abb. \VX) bezeichnet. Der

Kopf. hinter dem in imserer Handschrift die Hieroglyphe

verzeichnct steht. ist mit der koniglichen Stirnbinde aus

Tilrkismosaik gezeichnet. gleich Motecuhcoiua, <±uauhtemor,

Uanitzin und Oquiztzin. Denn gleich diesen gehorte Teuetz-

qtritizin der Konigsfamilie von Mexico an.

Von den anderen Personen erwflhne ich zunaehst die im

Feld 7 (voin unteren Wege an gereehnet) neben (jttatihtentoc

angegebene (Abb. 114), die in der Beischrift als Don Martin

Cortes Necuualtecolotzin angegeben wird. Der Name ist

mir aus anderen Quollen nieht bekannt. Der Kopf ist mif

einfach herabfallenden Haaren, ohne Hiiuptlingsfrisur und ohne konigbVhe

Stirnbinde gezeichnet. Aber oberhalb des Kopfes ist die konigliche

Stirnbinde aus Tiirkismosaik angegeben. Das ist die aus Codex Meiuloza

Abb. 112.

dint difffo

trrrtz-

quititziii.

Sahagun-Ms.

Acadcmia de

la Historia.

1
Abb. li:;.

tftlarevrt--

qu it itcin.

Sahagun-Ms.

Academia do

la Historia.

1; Chimalpahin p. 1)9.

2) Chimalpahin p. 207.

:Jj Chimalpahin p. 241, 250; Sahagun-Ms. Acad. Historia.
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bekaunte hieroglyphisehe Bezeichnung fur das Amt ties tlacateccatl. Vgl.

Abb. 115, die Blatt 17 den Coilex Mendoza entnommen ist. Die Hieroglyphe,

die hinter dem Kopfe augend >eu ist, entspricht genau dem Namen Necaual-

tecolotl, der ..fastende Eule" bedeutet. Denn der hintere Theil der Hiero-

glyphe zeigt das deutlich gezeichnete <*esicht einer Eule. Und der vordere

Theil ein aus verschiedenfarbigen Streifen geflochtenes Band, rait ab-

stehenden Enden, das ein bokanntos and allgemein verstandenes Symbol

fur necaualli ^Fasten 1* ist. Vgl. die Hieroglyphen von Ne^aualcoyotl ,,der

fastende Coyote* (Abb. 116a, b) und Necaualptlli „der fastende Prinz u oder

.das fastende Kind** (Abb. 117a, b). Die Abbildungen 116a, 117a sind dem
Codex Telleriano-Kemensis. die Abbildungen 116b. 117b dem Sahagun-

Abb. 114. ilun injn t/oiitH

nrrarnlteeollotziu.

Abb. 116b. Hieroglyph*-

Serauuleoyotl.

Sahagun-Ms.

Academia de la

Historia.

Abb. 115.

Hieroglyphe

11neatrrrati.

Codex

Mendoza 17.

Abb. 117 a. Hieroglyphe

Struualpitli. Codex

Telleriano - Kcmensis

f. 36 Kings-
borough IV, 13).

Abb. 116 a. Hieroglyphe

S'crtnia/coi/ot/. Codex

Telleriano -Remensis f. 36.

(= Kings-
borough IV, 18).

Abb. 117 b. Hieroglyphe

Xerauulpilli.

Sahagun - Ms.

Academia de la

Historia.

-Manuskript der Academia de la Historia entnommen. Das Symbol entstannnt

dem (iebrauch, zum Zweeke des Fastens sich einzuschliessen. Und wo die

Kinsohlit'ssuug nicht wirklich ausgefflhrt ward, wurde sie, wie es scbeint.

markirt dtireh einen Jung, der ans den nnten weisslich, oben grfln go-

fiirbten Stengeln der aztapilin oder oztopilin genannten Binsenart geflochten

wnrde. Vgl. die Abb. 118, S. 21 K, dem Codex Borgia entnommen. die den

das Muscbelborn blasenden and den Wasserkrng auf der Selmlter tragenden

Fastenden innerhalb einer aus grfln und weisson Streifen geflochteiieu Ein-

zauuung zeigt. In parallelen Stellen des Codex Borgia und des Codex

Ynticauus B ist ein im Kasten eingeschlossener Mensch gezeiclinet, deu

Dorn der Kasteiung in der einen und den grflnen uc.royatl Busch in der

anderen Hand schwingend. Und an entsprechender Stelle des Codex
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Telleriano-Hemensis und Vaticanus A ist (luetzalcouatl^ der Gott, der al>

Erfinder der Kasteiung gait, in ahnlieher Weise bewatt'net, innerhalb einer

schachtelartigen, nus zwei Theilen bestehenden Einzaunuug zu seheu.

Es folgt (Abb. in Feld i»

ein Kopf. der, gleieh dem Motel-

chiuh des Feldes .'{, die Haupt-

lingsfrisur temillotl tragt. Die Bei-

sohrit't neunt ihn Anauucatziu

d. h. „aus dem Lande am Washer,

ans dem Kflstenlande" *). Dieser

Name ist liier hieroglyphisch durch

einen von "Wasser umHossenen

Kreis dargestellt. denn anauatl

lieisst „der Ring". In dem obeli

mehrfat'h zitirten I'ersonalregiater

(Ms. Mexicain Nr. 3 Bibl. Nat.)

kemmt Anauacatl als Name eines Burgers von Almoyauacan vor uml

wird daselbst durch die Abb. 120 zum Ausdruck gebraeht, d. h. durch

einen Wassertrom, der vor dem Munde einer Person und nach Art de>

Abb. 118. morauani, der Fastende.

C.dex Borgia 9. (= Kingsborough 3o.)

Abb. li!>.

anacacatzin.

Abb. 120. Anauacatl.

Ms. Mexicain Nr. 3. Bibliotheque

nationale.

Abb. 121.

rajraijiialtzhi.

Abb. 12:!. ciittachiritzht. Abb. 128. rit: iia cat I. Abb. 124. ruartfpeeati

pctlacalrntl.

Ziingelchens, das die Rede bedeutet, angebraclit ist. Denn ntl heisst das

Wasser und naiuitl die deutliclie, verstandliche Rede. Wohin der Anauacati

unserer llandschrift gehtirt, vermag ieh nicht anzugeben.

1) Dass mit dem Worte Anauac das KUstenlund bezeichnet wurde, und dass

es ein Unding ist, von dom „ Plateau" von Anahuac zu redcn, habe ich in Coroptes

rendu* session Congres Internat. Americanistes Paris 18W, p. 5*fi, .

r
>*7 und

10. session. Stockholm 18**4, p. 211—244 nachgewiesen.
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4. Die mcxikauischen Bilderachriften Alexander von Humboldt's. 211)

Es folg-t (Abb. 121) in Feld 10 ein Kopf mit einfach herabfallendem

Haar, den die Beischrift als Xaxaqualtzin bezeichnet. Xaqualoua bedeutet

„Reiben a
. Und diese Handlung ist in dor Hieroglvphe durch zwei rl&nde,

die eine Art Scheuerwisch in Bewegung setzen, dargestellt.

In dein folgenden Feld 11 (Abb. 122) ist wieder ein Kopf mit tier

Hauptlingsfrisur temilioti gezeichnet 1
). Die Beischrift nennt ihn Cuet-

lachicitzin „Wickelbarfeder"", und das ist in der Hieroglvphe durch den

Kopf eines Wickelb&rs, der mit Federballen besetzt ist, zum Ausdnick ge-

bracht. In den Annalen Chimalpahin's wird ein Cuetlachiuitzin ge-

nannt, der im Jahre 1561 als Herr von Tequanipan eingesetzt ward und

im Jahre 1">72 starb. Ich vermag indes nicht anzngeben, ob dieser in

unserer Handschrift gemeint ist. Ich halte es im (iogeutheil fiir nicht

wahrscheinlich, da im Uebrigen keine Beziehungen unserer Harnlsehrift

zur Gegend der Chalca vorliegen.

In Feld 12 folgt (Abb. 123) wieder ein Kopf mit einfach hcrabfallendem

Haar. Die Beischrift nennt ihn Uitznauatl und das ist in der Hieroglvphe

'lurch die abgeschnittene dornige Spitze eines Agave- Blattes (= uitztli

-Dora") und das Zungelchen der Rede davor (= nauatl „deutliche Rede")

zum Ausdruck gebracht. Der Dorn, die Spitze des Agave-Blattes, ist unter

schrager Theilung zur Hiilfte roth gemacht, tun ihn als mit Blut bedeckt

til bezeichnen. Diese dornigon Spitzen des Agave-Blattes dieuten bei den

religiosen Kasteiungen und, wie auf den liinteren Blattcru des Codex

Mendoza reichlich zu sehen ist, auch zu Straf- und Erziohuugszwecken.

Das Wort uitznauatl war ein Titel, der in Mexico und anderwarts mit

finer bestimmten militarischen oder staatlichen WQrde

verbnnden war. Wir sahen oben. dass Motelehiuh diesen

Titel fQhrte. Der Plural uitznana hezeichneto eine

Klasse von Damonen. die von Uitzilopochtli besicgt und

vernichtet wurden. Und uitznauac oder uitznauatlampa

ist die Region des Sudens.

In Feld 13 folgt (Abb. 124) gleichfalls ein Kopf mit

einfach herabfallendem Haar. Die Beischrift bcsagt

ucutepecatl petlacalcail. Der erste Name bedeutet „dor

aus Uaxtepec (aus dem Ort des ua.rin, der Acacia Abb. 12;». Hiero-

esculenta L.Y. Ua.rtepec war ein Ort im Distrikt von ?!™
he dcr

J*?*
Cuernavaca, also schon in ziemlich warmem Lande (ticrra Mendnza.

templada) gelegen. Die Konige von Mexico batten hier

ihren jardiu d'acclimatation, d. h. sie liessen hierlier Bamne und lMlanzen

aus der Tierra Caliente, die ihnen interessant erschienen, verpflanzen, und

giengen hierher zur Erholung und Erlustigung. Hieroglvphisch wird der

Ort durch die Abb. 125 dargestellt, d. h. durch einen Berg und einen Baum,

1) Ein Sohn Konig Ticocie's, vgl. Cronica Mexicana 82, p. 572.
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aus dessen Wipfeln die langen. knotig gogliederten (i. d. K. roth genialteni

Akazienhulsen herunterhSngen. Petlacalcatl heisst „der Verwalter des Matten-

hauses". Das letztere war eine Art offentlichen Magazins. wo Matten un<l

andere Kinriehtungsgegenstande (die gebrancht wurden, wenn fremde fiirst-

liche (Jftste kamen) aufbowahrt wurden. Der petlacalcatl leitete die offent-

lichen Arbeitcn, wie uns die dem Codex Mendoza 71 entnommene Abb. 126

zeigt. Ilier ist links der petlacalcatl dargestellt, init vielen Zfingelchen

vor dem Munde, zum Ausdrucke der Ennahnungen, die er den zur Arbeit

Kommandirten zu Theil werden liisst. In der Mitte steht der Korb und

das Arbeitsgerath (uictli odor coauacatl), das wir oben schon kennen lernten,

und reehts kauert der weinende, zur Arbeit kominandirte Jflngling. Auf diese

Funktion des petlacalcatl bezieht sich die Hieroglyplie. die in unserer Hand-

sehrift Fold 13 (Abb. 124, 8. 218) hinter dem Kopf des Mamies zu sehen ist. un<l

die das Bild des oben erwahnren Arbeitsgeriithes, das wir oben schon als

hieroglyphisehon Ausdruck fiir tlOcohtli angetroffen habeu. uns vor Augen

Abb. 126. petlacalcatl mayordomo: cnauacatl y mancebo. — Codex Mendoza 71, 11.

t'Uhrt. Das erste Wort der Beischrift, uastrpecatl, ist in der Hieroglyplie

nicht ausgedrflckt. I'orsonen dieses Xaniens sind mir nicht bekannt. K*

ist auch wahrscheinlich, dass i'a.rtepecatl hier nicht als Kigennaine steht.

sondern znr Bezeiehnung des Bezirks, dem der Beamte angehdrte. Man

findet namlich hftufig die (iouverneure der Provinzen statt mit ihren Eigen-

nameii mit der Adjektivform des betrettendeii Bezirks nngefuhrt: Cuetlax-

tecatl ..der Uouverneur von Cuetla.rflan* u. s. w. So kann auch hier na.^-

tepecatl petlacalcatl einfach ,.der Magazinverwalter. der Verwalter des Bezirks

Uajtepec bedeuten.

Zwischen Fold 13 und Peld 14 ist in unserer Haudsehrift der kleinere

Wasserstrom angegeben, der, wie ich sagte. quer fiber das Blatt. vom

Weg zur Kechten nach dem Wasser zur Linken filhrte. Dann folgt nach oben

in Feld 14 (Abb. 127i ein Kopf mit einfach herabfallendem Haar. bei dem

die Buchstaben der Beischrift zum Theil zerstort und durch einen dunklen

Fleck uudeutlich gemacht Bind. Die Hieroglyplie hinter dem Kopf lehrt

aber, <lass die Beischrift Itzpotoncafzin gelesen werden muss, ct h. -<l er
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mit Obsidianmessern statt mit Federn beklebt ist." Denn die Ilieroglyphc

zeigt ein Steinmesser (= itztli Messer, Obsidian) und daran geklebte Feder-

balle (— potonqui „mit Fedeni beklebt**). Das Ankleben von Daunenfedeni

auf das llaar und die nackte Haut gehflrte zur Festtracht. So beklebten

sich die jungen Madchen zum Fest die Arme und die Beine mit rothen

Federn. Und weil das Bekleben mit Federn Festtracht

war, so wurde audi das Opfer so geschmuckt, dieses

aber, urn anzudeuten, dass es zum Tode bestimmt sei,

mit weissen Federn. Insbesondere wurden die zum

Sacrificio gladiatorio bestimmten mit weisser Infusorien-

erde (tifatl) angestrichen und mit weissen Daunenfedern

(mil) beklebt. (Vgl. Abb. 128.) Das Uebersenden von fyatl und iuitl

war deshalb Kriegserkliirung. Man bestimmte den Geguer damit svmbolisch

zum Opfertod. Daher ist im Codex Telleriano-Remensis regelmassig die

Eroberung eiuer Stadt durch das Bild eines weiss und punktirt an-

^estrichenen und mit Federballen beklebten Mannes dargestellt (vgl. Ab-

bildung 129), und im Codex Mendoza 47 sehen wir die Kriegserklarum:

an einen unbotmassigen Kaziken in dieser Form bildlich dargestellt (Ab-

hildung 130, S. 222). Der Gesandte des Kdnigs beklebt dem in reichen

Abb. 128. Sacrificio gladiatorio. Abb. 1*29. uauantli, inm Sacriticio

Bezeichnung fur tiaeaxipeualittli, gladiatorio bestimmter Gefangener.

das zweite Jahresfest der Mexi- Bezcicbnet Eroberung einer Stadt.

kaner. Codex Aubin. Cod. Tell.-Rem.

Mantel auf seinem Stuhle sitzenden Kaziken das Haupt mit Federbiillon

und richtet ihm die Botschaft aus. Kin anderer bringt ihm don Sebild,

der ebenfalls zur Ausstaffirung des zum Sacrificio gladiatorio Bestimmton

gehdrto.

Im nachsten Fold 15 (Abb. 131, S. 222) ist ein Kopf mit einfach herab-

falleiulen Haaren gezeichnet, der in der Beischrift Lreuatzin genannt

wird. U-tli heisst „Gesicht, Vordorsoite, Gogenwart. Auge u
. euatl heisst

-die Haut** und diente insbesondere auch zur Bezeichnung der aus Foder-
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arbeit hergestellten Praehtwammser. <lie von den vornehmen mexikanischen

Kriegern fiber den Wattenpanzorn ichca-uijyilli, die den eigentlichen K6rper-

schutz darstellten. getragon wurden. In Abb. 132 liabe ich ein solches

Kriegswamms BUS Federarbeit wiodergegeben. das im Codex Mendoza 40. !*

als Hieroglyphe fur di»> Stadt Cocouipilecan „\vo die Leute Kriegswamniser

ans gelben Federn tragen u gebraucbt ist. Ein wirkliches euatl d. li. eine ah-

gezogene Mensehenhaut (ilaca-euatl)

trftgt der (iott Xipe „der Geschun-

dene~. dor rothe Gott der Yopi uud

Tlapaneca. Die Hieroglyphe in

Feld 15 unseror Handsehrift zeiirt.

der hier angegebenen Bedeutun-

des Nainen8 entsprechond. oben ein

Ange (= irtli) and darunter ein Henid

von der Form der Abb. 132. aber

mit daranhSngenden Handen. mit

einem Hchnitt quer flber die Bru*t

and ein Paar Flecken darunter.

Es ist ersiehtlich. dass diese Zoieh-

nung nicbt ein Federhemd, sondern

cine wirklich abgezogene Haut, wie

sie Xipe trug, darstellen soil. Die

Oeffnung qner fiber die Brust be-

zeichnet den Schnitt, der gemacht

wurde. um dem Opfer das Herz liorauszureissen; und die Flecke sullen

Blutfleeke bedenten. Das ist nocli deutlicher in der verwandten Hieroglyphe

in Fold 24 i Abb. 145 unten S. 227. wo die rotben Fiecke — Blntflecke auf

dem gelben (irunde, der die Totenfarbe der abgezogenen Haut bezeicluiet

— klar erkennbar sind.

Abb. 180. Kriegsankfindigung. Codex Mcn-

doxt 47. iHotroiitfati, mot/iiatfan nirpac/ioa

t/ii tifatf, i/ii ifuitl, nimitzpatitia, nimitz-

Mtuktia. Olmos. Arte para aprender la

lengua Mexicans, cap.

Abb. 131.

i/.rrratcin.

Abb. 182. Hieroglyphe

der Stadt Co^vuipilfcav.

Codex Mendoza 40, 9.

Abb. 138.

romi/rit;iii.

Abb. 184.

yiHfjraifacatzi.

Auf dieses Feld folgt in Feld 1(1 die Abb. Ill, der Kopf und die

Hieroglyphe Don Diego de S. Franeisco Tetietzquititzins, Qber die ich oben

Cieite 216) schon gesprochen habe.

In Feld 17 ist wieder ein Kopf mit der Hauptliugsfrisur temillotl ge-

zeiobnet (Abb. 133). Die Boisohrift bosagt coua - yintzin ..Scblangeufeder".
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DOtl das ist in dor Hieroglyphe (lurch eine uiit Federballen besteekte Sehlange

dargestellt. Der Name Coua-iuitl win! in den Aunalen Oh i malpahin's

erwahnt. Chimalpahin erzahlt dort, wie nach der Uebergaho der Stadt

die obeu genannten fiinf Ffirsten der Mexikuner gefangen nach Coyouacan

ifefnhrt wurden, nnd fahrt dann fort: yhuan teohua Cuauhcohuatl yhuan

Cohuayhuitl Tecohuatzin Tetlanmecatl quintemolli „und nach deni

Priester <juaulicouatl und nach CouaiuitL Tecouatzin, Tetlanmecatl suchte mau u
.

- Es ist nicht unmdglich. dass der hier genannte Couaiuitl. uber den ich

aides nidus Niiheres angeben kann, auch in unserer Handschrift gemeint ist.

Es folgt in Fold IX ein Kopf mit einfach herabfallendem Haar (Abb. 134),

dor der Beisehrift nach den Naraen Ime.rayacatzin fuhrt. Die Hieroglyphe

zeigt ein menschliches Rein, auf dessen oberen Schenkel ein Gesicht ge-

inalt ist. Das ist die genaue Wiedergabe (lessen, was der Name beaagt.

Xayacatl heisst das (iosicht. Und imeuayacatl ist eigentlich ime.r-.eayacatl,

das ist durch Assimilation des Endkonsonanten des ersten Worts aus

imetz-.rayacatl entstandeu. d. h. „<las aus seinem (oder ihrem) Schenkel

(metz-tli) gefertigte Gesicht** Der Name bezieht sich auf eine Zarimonie,

die bei dem Besenfeste Ochpaniztli, dem Feste der GOttin Teteo innan

oder Toci, vorgeuommen wurde. Bei diesem Feste war das Opfer eine

Fran, die — wie allgemeiu bei den Festen der Mexikaner ttblich, — als

Abbild der an deni Fest gefeierten Gottheit gait und diese in Tracht und

iin Thun repr&sentirte. Diese Frau wurde nachher (— durch Kopfen,

wahrend ein Priester sie auf den Hflcken nahm ) geopfert und un-

inittelbar darauf geschunden. In die abgezogene Haut kleidete sich ein

Priester. der dann weiterhin an dem Fest die Gottin repr&sentirte. Aus

der Haut des Schenkels aber wurde eine Maske gefertigt, die me.rayacatl,

oder richtiger i-mex-xayacatl „das aus ihrem Schenkel

verfertigte Gesicht" genannt wurde. Sie wurde

zusammen mit einem sonderbaren Kopfputz ge-

tragen, der itztlacoliuliqui „dor seharfe Gekriimmte"

genannt wurde und in dem betreffenden Sahagun-

Kapitel (Buch 2, cap. 30) genua beschrieben ist.

Er gait als das Symbol der Kaite und der Ver-

hartung, Verblendung, des I'nheils und der Siinde.

Ich habe in der Abb. 135 diese Maske und diesen

Kopfaufsatz nach dem Sahagun-Manuskript der
Abb. 135 ra/,«r«//.... Sahagan-Ms. Academia

Academia de la Historia wiedergegeben, wo beide
ja Historia

vereint als ein Kriegerabzeichen unter dem Namen
iitexayacatl abgebildet sind. Die Maske mexayacatl und den Kopfaufsatz

itztlacoliuhqui legte der ( inteotl. der Gott der MaispHan/e — oder eigentlich

der reifen trocknen harten Maiskolben. die cintli g(>nannt wurden —

,

der Sohu der alteu Erdmutter Teteo innan an. und es entspann sich dann

zwischeu ihm und seinem Gefolge einerseits und dem in die Haut des
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Opfers gekleideten, die Gdttin reprasentirenden Priester andererseits ein

Kampf, der vielleicht die Verjagung der Froste, die der Maispflanzc

drohen, und anderer Sch&dlichkeiten symbolisireu sollte. Dicse Schadlirli-

keiten daehte man in <len me.rayacatl gebannt. Darum wurde derselbe

nachher am Schluss des Festes von erlesenen Kriegern im Laufschritr

irgendwohin fiber die Grenze in feindliches (iebiet gebracht 1
).

In dem f'olgenden Feld 19 (Abb. KM) nennt die Beischrift den Namen

.ripanoctzin. Das muss eigentlich xip-panoc-tzin gelesen werden, durch Assi-

milation aus xiuh-panoc-tzin entstanden. sihnlieh wie xip-palli „color turuue-

ttado
u aus .riuh-pallt entstanden ist. Der Name cnthalt demnach die Elemeutc

jciuh (oder mit Artikel, xiuitl) „Turkis* und patio „iiber einen Fluss setzen*

panoc „der fiber einen Fluss setzt". Beide Hlemente sind in der Hiero-

Abb. 18(5.

fipanoetxin.

0f
Abb. 140. Abb. 141. Hieroglyphe Abb. 142. Hieroglyph*

amaquemttzin, Tequemrean. Cod. Mendoza. Astaquemtran. Cod. Mendoza.

glyphe klar zuni Ausdruck gelangt Xiuh durch die Hieroglyphe des

Tiirkises (vgl. Abb. 51, oben 8. 191), Und das fiber den Fluss setzen

•lurch den Nachen, der darunter gezeichnet zu sehen ist.

Im Feld 20 daruber (Abb. VM) ist die Beischrift durch Bruch des

Blattes wieder unileutlich geworden. Ich glaube aber deutlicli Tepotzitotzin

zu lesen. Der Name entlmlt die Elements tepotz-tli „Buckel" und itou

„reden\ Die Hieroglyphe zeigt daher einen menschlichen Kumpf mit

gekriimmtem Rflcken und lftngs desselben die Zfingelchen, das Zeichen

der Rede.

Im folgenden 21. Felde (Abb. 138) ist die Beischrift durch eine vor-

genommene Korrektur ebenfalls undeutlich geworden. Ich glaube yaote-

quacuiltzin zu lesen, was mit Priester Yaot/'s ubersetzt werden konnte.

Denn tequacuilli war cine liezeiehnung »»iner bestimmten Klasse vou

1) Sahagun 2, cap. 30.

Abb. 137. Abb. 138. Abb. 139.

acatayotlzin.
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Priestern, und Yaotl „der Krieger", war einer der Namen des Gottes

TezraUipoca. Fine Hieroglyphe fehlt.

Im Feld 22 darilber (Abb. 139) besagt die Beischrift aca-^ayol-tzin

d. h. ^Rohrmflcke". Die Hieroglyphe zeigt das Bild des Rohrs (acatl) und

dartlber eine Milcke (cayolin), braun gomalt.

Im Feld 23 (Abb. 140) lesen wir Amaquemetzin 1

), „der ein Gewand aus

Kindenpapier tragt." Mit quemitl ..Gewand" bezeichneten die Mexikaner

eine Art Decken, in der Regel aus mehr oder minder kostbaren Federn

^efertigt, die den Idolen von vorn inn den Hals gebunden wurden, daher

Abb. 148 a—e. 7>pidoton. BerggotU-r. — Sahagun-Ms. Bibl. Palacio.

von den Spaniern gewOhnlich ,,de1untal" genannt. Und amatl ist der

Bast einer Feigenart, der im alten Mexico namentlich zuin billigen Aus-

putz von Idolen viel verwendet wurde. Amaqueme „mit Gewand aus

Kindenpapier bekleidet* hiess das Idol auf dem Berge bei Amaquemecan,

im Gebiet der Chalca, der, allerdings ehristianisirt und Monte Sacro ge-

tauft, noch heute bei den Bewohnern aller Thaler in der Runde in hohem

Ansehen steht, und zu dem von weither gewallfahrtet wird. Die Hiero-

glyphe in Feld 23 zeigt die in den Handschriften iibliche Form des quemitl

(vgl. Abb. 141, 142 die Hieroglyphen von Tequemecan und Aztaquemecan),

1) Amaquemetzin ist' Chimal pah i n 150 als Sohn Konig YVj-ora genunnt.

Seler, Gesamroelte AbhandlunReu 1. 15
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aber weisa. unbemalt, nur mit ein Paar schwarzen Zoichnungen versehen,

die wohl als mit heissgemachtem flussigem Kautschuk aufgetropft zu denkon

sind. Aehnliche, mit Kautschuk betropfte papierne quemitl. die auch teteuitl

geuanut wurdeu, spielten wonigstens beim Kultus namentlich der Berggott< i
r

pine grosse Rolle. Mit ihnen wurden auch die kleineu Idole der Berjj-

gotter, die Eeatotontin, behangen, die man am Tepeilhuitl, dem Feste der

BerggOtter aufertigte. Vgl. in Abb. 143, S. 225 die Figures der Berg»«

Popoca tepetl, htac tepetl, Matlalcueye u. a. aus dem Sahagun-Manuskript der

Biblioteca del Palacio and Abb. 144, eine Reihe von teteuitl, die ein Opfcr

Abb. 144. Opfer an die Berggottcr.
Bil<bibandschrift der Florentiner Bibliotcta National*'. Blatt

an die Berggdtter darstellen. Beilautig erwsihne ich, dass der Zeichner

Kingahorough's die Hieroglyphe Abb. 140, die farblos ist und farblos

sein muss, irriger AYeise gelb und roth kolorirt hat.

In Fold 24 (Abb. 145) gibt die Beischrift den Namen eva-tlatitzin d. h.

„der die Haut verbirgt." Als Hieroglyphe ist ein euatL ein aus einer ah-

gozogenen Menschenhaut gefertigtes Warns gezeichnet, ahnlich dem in der

Hieroglyphe des Fehles 15 (Abb. 131, oben S. 222). Der Name eua-tlati-tein

bezieht sicb auf die Ziirimonio, die am Sehluss des Tlaca.ripeualiztlu des

Festrs des (lottes Xipe, vorgenommen wurde, dass namlich diejenigen, die

aus besonderer Devotion geg'en Xipe 20 Tage lang die abgezogenen Haute

dor Ueopferten getragen batten, diese in feierlicher Procession nach einem
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4. Die mexikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. '2H

Mimraten Ort im Tempel Xipea brachten. Dais nannte man eua-tlati-lo

„d»s Verbergen, Abtragen der Haute.*4

Das '2X Feld ist leer. 1m 26. Feld endlicli (Abb. 146) ist ein Kopf

^ezeichnet, den die Sehrift daruber Teilpitzin nennt, d. h. „der die Leute

luiHlet.* Hie Hieroglyphe zeigt einen in eine Schlinge zusammengebundenen

Strick, ein ohne AVeireres verstandliehes Symbol.

Dsimit endet die Liste. Von bekannten Nameu sind. wie wir gesehon

haben. nur wenige eingetragen. Diese aber gehOren ungefahr in eine

Zeit. Es sind die sammtlichen wirklicben Naehfolger Afotecuhcomas, mit

Aiisnahme des ersten, Cuitlauatzin, der aber bekanntlich naeh wenigen

Wochen clurch die Pock en dahingorafft wurde, und mit Ausnahme der

beiden letzten fiovernadore. Cecepatifziris, der auf Teuetzquititzin folgte,

und seines Nachfolgers JSanacacipactzin, des letzten von

der alteu koniglichen Familie, der eine Art Herrseher-

amt ausgeubt liatte. Es scheint demnach, dass bei

miserem Blatt es si< h urn Landereien handelte. die k5nig-

liches Allod waren, die aber naeh Motecuh&nnaH Tode

uohl niclit als Gauzes auf seinen Naehfolger iibergiengen.

>ondi*rn zum Theil unter andere Besitzer vertheilt

wurden.

Icli glaube, dass diese llandschrift einen Bestandtheil

der von Boturini zusammengebrachten Sammlung bil-

dft<«, und in dessen Museo Iudiano unter § VIII Nr. S

besehriebeii ist. Boturini gibt dort folgende Be-

schreibung: — Otro mapa en papel Indiano, donde se pintan, al parecer

y por lo que se j>uede decir ahora. unas tierras solariegas de diferentes

Senores. empezando de dicho Emperador Moteuc hziima, y siguiendo a

otros hasta los tiempos de la christiandad.

Abb. Un.

hrpailatitzin.

Abb. 146.

teylpitzin.

III. IV.

Das sind zwei BruchstQcke einer groaseren Handschrift, die der

Sammlung des Cavaliore Boturini angehort hatto. In dem Inventar, das

naeh der Verhaftuug Boturini's von der Sammlung aufgonommen wurde,

ist dieselbe in dem IV. Inventar unter der Nr. 26 mit folgenden Worten

beachrieben: — „Un mapa grande, papel de maguey gordo con pinturas

toscas, muy maltratado; trata de las cosaa de la conquista de Cuanmana

y otros lugares, de los espanoles, con unos rios do sangre, que indican las

batallas crueles que hubo de los indios ttl
). — Boturini selbst beschreibt

1) Penafiel. Monuroentos del arte mexicano. Texto. p. til.
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pie in dem Catalogo del Museo Indiano del Cavallero Boturini 1
; etwa*

ausfuhrlicher. Er sagt daselbst § XX, 2: — „Otro Mapa muy grande de

una pieza, y maltratado a los dos lados, de papel gruesso Indiano. Tiene

de largo algo mas de ocho varas, y de ancho do9 varas y quarta, y trata

eon toseas Pinturas de las crueles guerras de la gentilidad entre diferentes

Pueblos, cuyos nombres son Hecati-pec, Jlw/at^pec^ Amolt*pec
y

Nidntlalt,

Tzatzaquulan, Hueymttlan, Coltipec
y

Antlacaltipec
,

Tepechtdla, Xiquipiko,

Acfialalan, Zayutipec Teconhuac, Totolhuitzbcan, YaJiueybcan, ZacaUbUah.

Mazapila, y despues de haver demostrado con uuos rios de sangre, asi>i

lo cruento de la guerra, como de los prisioneros sacrificados, apunta la

Uegada del gran Cortes, y-de los Padres de San Francisco en Quauh-

manco", u. 8. \v.

Dass diese Beschreibungen auf die Handschrift gehen, von der die

NNo III u. IV der vorliegenden Sammlung ein Paar Bruehstflcke sind, geht

schon ails der allgemeinen Kennzeichnung der Handschrift lienor und

aus dem Hinweis auf die Blutstrdme (rioe de sangre), die in der That in

unserem Blatte sehr in die Augen fallen (was leider bei der unkolorirteii

photographisehen Wiedergabe nicht so reclit hervortritt). Es wird aber

klar bewiesen dadurch, da89 drei von den Namen der Ortschaften, die

Boturini nennt, in der That in den Beischriften auf unserem Blatte HI

7.11 leaen sind, und zwar finden sich auf unserem Blatte III die letzten drei

der von Boturini genannten Orte, Yahuaybhca, Zacateotlah und AJazu-

pillah (so lese ich die Nameu). Unser Bruchstnck muss also von einem

der ursprunglichen Seitenrander der Handschrift stammen. Die fehlenden

Stiicke, die uoch recht betrachtlich sein iuflssen, da zu Boturini's Zeit

.das (ianze 8 Ellen in der Lange und i
l

fA Ellen in der Breite mass,

existiren anderwarts; ob vollstaudig, vermag ich nicht anzugeben. Das

Museo Nacional de Mexico besitzt grosse Theile derselben. Ich habe

Kopion davon im vergangenen Jahre in der mexikanischen Abtheilung der

amerikani8ch-histori8chen Ausstellung in Madrid gesehen. Und andere

Theile, — wie es scheint, sehr wesentliche, aus der ursprunglichen Mitte

herrQhrende Theile, — habe ich vor Jahren in der Biblioteca nacional iu

Mexico gesehen.

Wie Boturini angibt, hatte sich in seinem Besitz uoch eine zweit«-

verwandte Handschrift befunden, auf der u. A. die Ortsnamen TonaUochi-

tlan, Quauhtipan, Ynenechcbyan, Tepeyahudtlco, Ohocbtlan, Tlilalpan, Ameyaldto

einerseits, und fluivocotipec, . . . Huecoybtzi, . . . Coyfcan, Quetzalcohuapan,

Tlacbtlan . . . Atlan, Quimichbcan L'hipetzinco, Quandpa

Tepeyahuulco, Yjcllahuaca, Ocotzoquauhtla andererseits vorkommen Und

diose und die erste Handschrift waren zusammen gefunden worden, —

1) Idea de una Xueva Historia General de la America Septentrional. App.

p. 3s, :;9.
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,,enterrados en una caxa baxo las ruinas de laantigua ermita de la jurisdiction

de Huamantla, Provincia de Tkuccallan, y de alii los hice sacar", — und

er nlgt hinzu: — „y solo se pueden interpreter en un todo, en ocasion que

se consulten los Manuscritos de la Historia general".

Diese Nachricht ist sehr wichtig, weil dadurch die Gegend, aus der

die Bruchstiu ke III and IV unserer Sammlung stammen, auf das Genaueste

festgestellt ist Der in dem Inventar < uanmana, von Boturini in der

Beschreibung des Blattes Quauhmanco genannte Ort ist obne Zweifel das

Huamantla in der Provinz Tlaxcallan am Nordostfu89 des Cerro de la

Malinche (dem in alter Zeit nach

der Gflttin Matlalcueye genann-

ten Berge) gelegen, in dessen

Nahe Boturini die beiden

merkwurdigen Handschrifken

fand. Huamantla steht jeden-

falls fQr Quamantla, und das

ist durch Assimilation aus Quauh-

PUlTl - tlan en tstanden. In der

That existiren noch heute in

dem Gebiet eine ganze Anzahl

der Namen, die von Boturini

als auf diesen beiden Karten

vorkommend angegeben wer-

den. Im Einzelnen kann ich

allerdings gerade die Lage der

drei Orte, deren Namen auf

unserem BruchstQck Nr. Ill zu

lesen sind, nicht genauer fest-

stellen. Es ist aber wohl an-

zunehmen, dass sie in derselben

Gegend sich befanden.

Was nun die Darstellungen
Abb147 ' ^oatlMachinolU. Wasser (Speerwerfen)

„ , und Brand*. Symbol des Kneges.
auf diesen Blattern betnfft, so

sind die der ursprilnglichen Mitte angehorenden Theile von den randlichen

zu unterecheiden. Den mehr nach der ursprunglichen Mitte zu gelegenen

Theilen gehdrt der an der linken Seite befindliche Haupttheil des Bruchstucks

Nr. Ill an. — Wir sehen bier zunaehst (Abb. 147), von fliegenden Speeren und

kampfenden Kriegern eingefasst, eine merkwurdige Figur, in der sich ein

blau gemalter, mit Strom- und Wirbelzeichnuug versehener und an den

Auslaufern, wie flblich, mit Schneckengehausen besetzter Wasserstrom und

ein in gleicher Weise gekrQmmtes und am Ende ausfaserndes, aber ab-

wechselnd aus grauen, mit dunklen Hakchou und Punkten, und aus gelben,

mit rothen Hakchen und Punkten gefallten Abschnitten zusammengesetztes
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Band mit einander verstrieken. Die abwechselnd dunkelgrauen und hell-

gelben, mit schwarzen, bezw. rotheu Hakchen und Punkten erfflllten

Folder bedeuten Feuer. Das ausfaaernde Ende desselben Streifens, d&*

man in ahnlicher Weise audi an dem in den Abbildungen 148 und 150

wiedergegebenen verwandten Syrabolen des Codex Telleriano-Remensis

und des Tonalamatr$ der Aubin'schen Sammlung erkennt, ist nur eine

Verkummeruny; oder Degeneration einer

Schmetterlingsfigur, die, in den Farben des

Feuers (gelb, mit blauen Spitzen) gemalt,

den tlepapalotl, den „Feuerschraetterling"\

oder tlejcochtli die „Feuerblumeu
, d. h. die

„lodernde Flamme" zum Ausdruck bringen

soli, und die deutlich und schOn in den ent-

sprechenden Bildern des Codex Borbonicus 1

)

(Abb. 149, 152) zu sehen ist. Das ganze

Symbol ist nichts weiter als der bildliche

hieroglyphische Ausdruck fflr eine wohl-

bekannte Phrase, die Phrase atl tlackinolii

oder teoatl tlacktjwllt, die wiirtlich verstanden

werden kann als nWaaser und Brand"

(— obwohl ihre wirkliche ursprflngliche Bedeutung vermuthlich eine andere

war —), und die allgemein im Sinne von „Krieg u gebraucht wird*). —
Dasselbe Symbol, ein wenig anders gezeichnet, sehen wir im Kopfputz

der ChanticO) der Feuergottin von Xochimilco (vgl. Abb. 148, 149). Und

wir sehen es (Abb. 150) im Kopfputz Tlauizcalpan tecutWB, der Gottheit

des Morgensterns, der der Reprasentant der im Kriege gebliebeneu

Krieger ist, und der deshalb auf Blatt 9 des Tonalatnatl der Aubin-

Abb. 148. atl-tlachinoUi. Sym-

bol des Kriegcs. Aus dem Kopf-

schmuck der Gottin Chantico.

Cod. Tell. -Rem. f. 21, verso

(= Kingsborough II, 28).

1) Diese Bilder, sowie die obige Bemerkung Uber dieselben, sind hier neu

hinzugefttgt.

2) In neuerer Zeit hat Dr. Preuss ans der Thatsache, dass der tlachinolli-

Streifen, der Feuerstreifen, in eine Schinetterlingsfigur endet, und dass gleichzeitig in

manchen Bildern auf diesem Streifen Hakchen angegeben sind, die den Hakchen in

der Hieroglyphe der Ackererde gleichen, schliessen zu mUssen geglaubt, dass der

Schmetterling ein Symbol der Erde und gleichzeitig den Mexikanern eine Hiero-

glyphe des Krieges gewesen sei. Ich glaube nicht, dass dieser Schluss richtig ist

Nicht der Schmetterling, auch nicht der einfache f/aeAiW/#-Streifen, sondern die Ver-

bindung des Wassers und des Feuer- oder tlacAinoUi-Streifem war den Mexikanern

eine Hieroglyphe filr Krieg. Der Schmetterling selbst, in den Farben des Feuere

gemalt, als tltpapalotf, ist, wie oben im Text schon gesagt, nichts anderes als eine

Parallele zu dem tlexochtli, der „Feuerblume tt

, die ein bekannter Ausdruck fUr die

lodernde Flamme ist, wie auch der einfache Schmetterling Uberall in den

fiilderschriften als Parallele, oder als Zubehor, zu der Blume erscheint Die Hiikcben

und Punkte aber sind durchaus nichts Wesentliches in dem tlachinvlli-hMe und

lassen sich in anderer Weise ebenso befriedigend erkliiren.
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Krieger ist, und der deshalb auf Blatt 9 des Tonalamatl der Aubin-

Goupil'schen Sammlnng dem Feuergotte, dem Regenten der neunten,

mit ce couatl beginnenden Woche, der zugleich der Gott des Krieges ist,

gegenflbergestellt ist. Ich habo seiner Zeit uachgewiesen, dass das

Tonalamatl rait denselbeu Regenten und ira Wesentlichen denselbeu oder

gleicher Yorstellung entsprungenen Symbolen in den verschiedensten

mexikanischen Bilderschriften vorhanden ist
1

).

So sehen wir in dera Tonalamatl des Codex

Borbonicus als Regenten der neunten Woche

ce couatl dieselben /.wei Figuren Xiuhtecutli,

den Feuergott, und Tlunizcalpan tecutli die

Gottheit des Morgensterns. Das Symbol aber,

das in dera Tonalamatl der Aubinseheu

Sammlung der letztere im Kopfputz tragt, ist

hier in seine zwei Elemente teoatl und tla-

chinolU „Wasser" und „Brand* aufgelost, die

(vgl. Abb. 151 und 152, S. 232) gesondert und

nebeneinander, aber in ihren Formen noch den

zuvor wiedergegebenen Symbolen ahnlich ge-

zeichnet sind. In der verwandten Stelle des

Codex Borgia dagegen haben wir wieder

dieselben zwei gottlichen Gestalten, aber das

Symbol teoatl- tlachinolli hat die Gestalt, die

in Abb. 153, S. 233 wiedergegeben ist — ein

Wasserstrom, in dem man einen Skorpiou und fliegende Pfeile sieht,

wahrend daneben in srhrager Richtung eine Saule von Rauch und Feuer

aufsteigt. In einer anderen Parallelstelle derselbon Haudschrift ist nur der

Abb. 119. atl -tlachinolli. Sym-
bol des Krieges. A us dem Kopf-

schmuck der G6ttin Chautico.

Codex Borbonicus 18.

Abb. 150. teoatl -tlachinolli. „Was8er (Speerwerfen) und Brand",

d. h. pKricg-
. Tonalamatl der A u bin

1

schen Sammlung*.).

Feuergott alleiu dargestellt, und das teoatl -tlachinolli Symbol hat die in

Abb. 154, S. 233 wiedergegebene Gestalt.

Die Kriegerfiguren, die auf unserem Blatt rechts von dem teoatl

tlachinolli, dem Symbol des Krieges, gezeichnet sind, haben, gleich den

anderen Figuren des Blattes, den Korper braun, das Gesicht gelb gemalt.

1) „Ueber den Codex Borgia und die verwandten aztekischen Bilderschriften*.

Zeitachrift ftlr Ethnologie XXI (1887) S. (175.) ft".; „das Tonalamatl der Aubin'schen
Sammlung*. Compte rendu VII. Session. Congres international des AmeVicanistes.

1888. S. 521-523.
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Ausserdeni haben die Krieger sammtlich eine mit rother Farbe gemaeht^

charakteristiscbe Gesiebtsbeinaluiig, die aus eiuem liber das Auge gebendeu

LangsstreifVn and zwei Querstreifen b»>stebt. Dieser Bemalung kommt

Abb. L51. ttaatl Cndox Burbonicus 9.

Abb. 152. tlachiitolli. Codex Borbonicus !».

ohne Zweifel eiue bestimmte fthiiische Bedeutung zu. Sie weicht wenigstens

besfcimmt von der bei den mexikuuischen Kriegern ublieben Bemalung ab.

die — wie wir nus Babagnn 3 App. cap. "> erfahren und im Cod^x

Digitized by Google



4. Die mexikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. 233

Mendoza durchgangig dargestellt sehen, — <len Leib bis auf das Gesicht

schwarz farbten, und im Gesicht einzelne schwarze Striche anbrachten. die

sie mit Schwefelkiespulver bestreuten — niman m)chio, mitoaya motliltzotia,

hapetztli ic conpotonia ininechical „y en la cara se ponimi eiertas rayas con

tinta y margagita" l

). Dagegen findo ich die gleiche Gesichtsbemalung

wie bei den Kriegern unseres Blattes Til in dem Kopf. der, einem Bcrge

Abb. lio. troatl-tlorhinotfi. Codex Borgia Gil (= Kingsborough 46).

aufgesetzt, im Codex Mendoza als Hieroglyphe fur die Stadt Otompan

_im Bezirk der Otomi" angegebeu ist (Abb. 1 .">.">, S. '234), sowie in der

Abb. 150 (S. 234). die in dem Personalrogister von Uea-otzinco (Ms. Mexie.

No. 3 Bibl. Nat.) einen Mann Namens Chichimeca bezeiehnet. Wir wissen,

dass den Namen Chichimeca als Ehrentitel sowohl die Herrscher von

Tetzcoco. wie namentlich auch

die Tlajcculteca fuhrten. Eine

gelbe und rothe Bemalung wird

zwar auch bei den Mexikanern

erwahnt, aber das ist nicht eine

mit obrigkeitlicher Bewilligung

regelinassig angelegte auszeich-

nende Bemalung — wie ich

neueren Auseinandersetzungen

Abl). 1E4. troatl-tlarhinolli Codex Borgia 13

(- Kingsborough '2ti).

gegenuber hervorheben will, — sondern eine einmal vorgenoinmene sym-

bolisch*' Zarimonie, durch welche offentlich anerkannt wurde, dass ein

Krieger alleiu und ohne Mithilfe anderer einen Gefangenen gemacht habe.

Diese Bemalung, die darin bestand, dass man den Korper und die Schlafen-

gegend gelb und das ganzr flbrige Gesicht ruth anmaHe, wurde in Gegen-

1) V
T
gl. auch die Abbildungcn von mexikanischcm Kriegcrputz Abb. 94 und 97

ohen Seite 207 und 'JOS.
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Abb. lbb. Hiero-

glyphs der Stadt

{MoiUpUH.

Codex Mendoxa.

wart des Kdnigs von den calpicque> den Provinzgouverneuren, den Kom-

mandanten der ausw&rts stehenden Truppentheile dem gliicklichon Krieger

angelegt, der darnnch von dem Kiinig beschenkt wurde. Es ist das geuau

die Bemalung, die diejenigen anlegten, die am Feste Xocotf ueizi dem

Feuergotte einen Cicfangenen ins Feuer opferten. Ueber die Bedeutung

dieser Bemalung, die eigentlich die der Gftttin Ciuacouatl oder (Jvilaztli

ist, babe ich an anderer Stelle gesprochen. („Auslaud~ 181)1, S. sr»."i).

worauf ieb hier verweise.

Noben atl tlachinofli, don Symbolen des Krieges, sind auf unserem

Bruehstflck III aechs Kriegertignren und die untere Halfte eines sieheuten

zh sohen. Davon haben fiinf die Kriegerhaartracht temillotl (vgl. Abb. 93.

94, 98 oben S. 207 und 209) und anf dem Matte II dieser

Sammlung die Kopfe in dem 3. 9. 11. 17. Felde. vom

uuteren Weg an gerechnet (Abb. 92, 121, 123, 133,.

All dieae aind in it Schild (chimalli) und dem Hand-

knittel (maquauitl) bewaffnet, der beideraeits eine Schneide

von Obsidianaplittern bat. Desgleichen haben die drei

Krieger, die auf der rechten Seite unseres Blattes ge-

zeichnet 8ind. die Frisur temillotl und aind mit SchiM

und maquauitl bewaffnet. Nur der eine Krieger in der

linkeu Reilie, und zwar der filnfte von unten, hat die

andere Haartraeht, die ich oben als tzotzocolli bezeiehnete.

und die die Abb. 96, 97. 99 (aiehe oben S. 2(H und 209) vnr

Augen fuhren. Dieser Krieger ist nicht mit Schild und

Handknittel, sondern mit Pfeil (jmitl). Bogen (tlauitolli)

und Pfeilkoeher {mi-comitl) bewaffnet. Die Yersehieden-

heit der Haartraeht konnte einfaeh auf Rangverschieden-

heit l»eruhen. Denn die Haartraclit temillotl war das

uuszeichnende Abzeichen der tequiua. der grosseti Krieg>-

hAuptlinge. Es ware indes nicht unmOglich, dass auoh

hier eine ethnische Yersehiedenheit zu Tage tritt. Daa maquauitl war di»*

nationale Waffe der inexikauischen Stamme, d. h. der Bewohner des

Thala von Mexico, und derer. die dieaelbe Sprache, wie jene. redeten.

Danebon wurde noch als wirkaame Waffe der mit dem Wurfbrett (atlatl)

geschleuderte Speer (tlacochtli, tlatzontectli) gebraucht. Bogen. Pfeil und

Pfeilkoeher dagegen waren die Waffen der Bergstamme, der Chichimeci:.

Der Name chichimecatl wird ini Codex Boturini und anderwarts geradezu

durch das Bild von Pfeil und Bogen wiedergegeben (Abb. 157, K'S).

Nun umfaa8t ja das Wort chichimecatl eine ganze Menge aehr verschiedem-r

und verechiedensprachiger Stamme. In der Umgebung des Hochthals von

Mexico und auch in dem Bezirk unseres Blattea, den ostlich und ndrdlich

von Tlaxcala gelegenen (Jebieten, kommen von Urstammen nur die

Otomi in Betracht. I'nd es seheint, dass diese eine Haartraeht batten, die

Abb. lJiG. Hiero-

glvplie rhic/iiiHrca.

Ms. Mexicain Nr. 3.

Bibliotht>quo Na-

tionale.
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der, die ich oben als tzoUocolli bezeichnete, und die auf unserem Blatt an

der fflnfteu Figur von unten in der linken Reihe (der zweiten Figur in unserer

Abbildung 147) zu sehen ist, etwas ahnlich ist. Die Otami\ sagt Sahagun
(Buch 10 Cap. 29) rasirten das Haar an der Stirn und liessen es am Hinter-

kopf sehr lang waohsen. Dieses hinten lang herabfallende Haar nennt

man piochtli. Vor den Thoren Tlaxcallan'% wurde in der That, wie wir

aus Gomara wissen, Otomi gesprochen. Der Gott der Tla,rcalteca war

nicht der das Wurf brett ftihrende Tezcatlipoca, sondern der pfeilschiessendo

Camajctli, der nie ohne die Tasche zu sehen ist, in der er die Feuerstein-

Pfeilspitzen mit sich fuhrt. Und die rohere, baurischere, aber auch

kriegerische Art, die den Tlaxkalteken nachgeaagt wnrde, beruht ohne

Zweifel auf starkerer Beimischung des autochthonen chichimekischen d. h.

Olomi Element.

Die Schilde, die die auf unserem Blatt III dargeatellten Hauptlinge

in der Hand halten, sind dreierlei Art: —
Die vierte Figur von unten in der linken Reihe (die dritte Figur in

uuserer Abbildung 147) halt einen Schild, dessen Flache mit fQnf im

Abb. 157. Hieroglyphe Abb. 158. Hieroglyphe chichimecatl.

chichimtctttl. Codex Boturini 2.

Quincunx gestellten Federballen geschmttckt ist. Solche Schilde werden

im Sahagun -Manuskript unter dem Namen iui-teteyo „mit einzelnen

Ballen aus Federn besetzt" aufgefflhrt. Ein anderer Schild, auf dessen

Flache, im Quincunx gestellt, fQnf Goldplattehen angebracht sind, wird

in entsprechender "Weise unter dem Namen teocuitlateteyo aufgefflhrt.

Den Schild mit den im Quincunx gestellten Federballen ftthrt das Idol

Uitzilopochtti*. Vgl. das Bild desselben, das in Codex Telleriano-

Remensis I, 9 und Vaticanus A 71 das fflnfzehnte .Tahresfest, Pan-

quetzaliztli, das Fest Uitzifopochtlfn bezeichnet. Der Schild Uitzilo-

pochtlCs heisst teueuelli. Er wird im Sahagun-Manuskript der Biblioteca

Laurenziana folgendermassen beschrieben: otlatl in tlachivalli, otlachi?nalli,

nauhcan tlapotonilli quauhtlachcayotica, iuichachapanqui, moteneua teueuelli,

d. h. „aus Rohr gefertigt, an vier Stellen mit Adlerdaunen bostockt, in

zusammengeballten Massen. Er wird teueuelli genannt." Mit dem Schilde

zusammen fuhrt Uitzilopochtli vier Speere, die mit Federballen statt mit

Steinspitzen bewehrt sind, und die tlaua^omalU 1

) genannt wurden. Der

Schild mit den Federballen ist auch im Codex Mendoza regelmassig ge-

1) Verbffentlichungen Kgl. Mus. f. Volkerkunde i, S. 122.
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zeichuot, wo vor dem Bilde des Kdnigs das Symbol des Krieges — Schild,

Wurfbrett und Speerbundel — dargestellt ist. Aus dem letzteren Vor-

kommen hat man geschlossen, dass dieser Schild von den iuexikanischen

Kdnigen gebraucht worden sei. Ich zweifle indes, ob dies der Fall war.

UitzUopochtli ffihrt diesen Schild, wie er die tlauacomaUx (die vier mit

Federballen statt mit Steinspitzen besetzten Speere) fQhrt, d. h. er hat

die Waffen, die den zum Opfertod, zum Sacrificio gladiatorio, Bestimmten

in die Hand gegeben wurden (vgl. Abb. 129, oben 8. 221), weil er

den Kriegertod, den Opfertod auf dem runden Stein (temalacatl) ge-

wissermassen begrifflich darstellt. Eine interessante Nachricht fiber diese

Waffen UitzUopochtli s findet sich in den Annalen des Chimalpahin. Es

heisst daselbst, dass im Jahre 1440, noch vor seiner Einsetzung in das

Herrscheramt , der alte Motecuhcoma zu den Chalca gekommen sei, nm

die Fttrsten von Amaquemecan zu bitten, das otlanamiti und das teueuelli

in Bewegung zu setzen (ynic conolinique in otlanamiti in teueuelli), damit

die Tepaneca niedergeworfen wCLrden (inic opopoliuh in Tepanecatl 1
). Hier

ist teueuelli der Name des Schildes UitzUopochtli s , und otlanamiti ist

eigentlich otlanammitl zu lesen. Letzteres Wort ist durch Assimilation

aus otlanauh-mitl entstanden und bedeutet „die vier Bambuspfeile". Das

Ganze ist ohne Zweifel nur eine bildliche Redensart"). Motecuhcoma

bittet eiufach die Chalca um Unterstfltzung im Krieg gegen die Tepaneca.

Aber dass ein solcher bildlicher Ausdruck gebraucht werden konnte,

beweist, dass teueuelli allgemein den Schild des Kriegsgottes bezeichnete.

Denu der Gott der Chalca war nicht UitzUopochtli, sondern Tezcatlipoca.

Die Sehilde der anderen Krieger unseres Blattes III zeigen zwei

Typen und zwar die beiden Schildtypen, die auch unter den in der Tribut-

liste und im Codex Mendoza abgebildeten RQstungen entschieden flber-

wiegeu. Der erste, dritte und sechste (von uuten) in der linken Reihe

(der erste in unserer Abbildung 147) der untere der beiden Krieger

auf der rechten Seite haben Schilde, deren Feld einen Stufenmaander

zeigt, der ohne Zweifel in Foderarbeit ausgefuhrt zu denken ist, wie

auf den altmexikanischen Schilden des Museums vaterlftndischer Alter-

thQmer in Stuttgart. Ein solcher Schild hiess xicalcoliuhqui chimalli').

Bei dem Stuttgarter Schild ist das Muster in geli> und giuu ausgefuhrt

Und dieselben Farben zeigen ausnahmslos auch die Schilde dieser Art in

der Tributliste. Auf uuserem Blatte sind die gewahlten Farben blau und

1) Chimalpahin VII. Relat. p. 105, 106.

2) Rcmi Simeon (ibersetzt: — *qu'ils transportassent les engins de guerre

pour renverser les Tepaneques." Es handelt sich weder um Kxiegsmaschinen,

noch wiirden die Chalca, wenn sie einen solchen Fetisch besessen hiUten, ihn

wirklich aus den Handen gegeben haben; noch endlich heisst on-olini nach einem

anderen Orte Uberfuhren.

3) Veroffentlichungen aus dem Kbnigl. Museum f. Volkerkunde I, S. 140, 141.
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roth. Der zweite Krieger von unten in der linken Reihe und der rechte

obere Krieger daneben haben einen Schild, der coocav nach oben ge-

krumnite Querb&nder und darflber einen, darunter drei goldene Halb-

monde zeigt. Solche Schilde wurden cue.cyo chimalli genannt '). Die

Grundfarbe ist bei diesen Schilden in der Regel roth. Und so auch auf

unserem Blatte. Der Krieger, der in der linken Reihe oben folgt, von

ileni aber nur die untero Halfte zu sehen ist, hat einen Schild mit ein-

farbigem rothem Feld. Yon den auderen Waffen und Kleidungsstiicken ist

nicht viel zu sagen.

Das maquauitl ist bei alien merkwtirdiger Weise blau gemalt. Mit

blau wird in den Malereien der Mexikaner hftufig Metall (Silber) und in

der Regel Ti'irkisraosaik bezeichnet. Metall kann hier nicht in Frage

kommen, da man eine mctallene Keule nicht mit Obsidiansplittern be-

wehren wird. Und Tttrkismosaik ist wohl auch nur bei besonders kost-

baren Prunkwaffen, wenn (iberhaupt, zur Anwendung gekommen. Wohl

aber kdnnten die Knittel, in Nachahmung von Tttrkismosaik, blau bemalt

gewesen sein. Aehnlich wie die Krieger blau bemalte holzerne OhrpOiicke

trugen, statt der mit Turkis inkrustirten, die der Kdnig trug 8
).

Die Pfeile und Speere sind, wie flberall in den mexikanischen Malereien,

mit Steiuspitzen bewehrt gezeichnet. Die Federn am hinteren Ende sind

etwas unterhalb des Schaftendes angebracht, damit das Ende des Pfeils

der Bogensehne oder dem Pflock des Wurfbrettes aufgesetzt werden kann.

Die Federn sind en face, d. h. mit der Breitseite dem Schaft aufliegend

gezeichnet. Das ist wohl aber nur eine Unbehilflichkeit der Zeichnung.

In Wirklichkeit mussen sie senkrecht zum Schaft gestandeu haben. So

werden ja auch die Augen nie im Profil, wie sie in dem im Profil ge-

zeichneten GeRichte zu sehen sein mQssten, sondern atets en face gezeichnet.

An der Basis der Feder ist regelmassig noch ein Ballen Daunenfedern

angebracht. Der Pfeilkocher, den der eine Krieger unseres Blattes tragt,

ist gelb mit schwarzen Flecken gemalt, also wohl aus .laguarfell hergeatellt

gcdaeht.

Sftmmtliche Figuren sind nackt, bis auf das ma.ctlatl, die Schambinde,

die hier bei alien Figuren mit rother Farbo gemalt ist.

Die Krieger der linken Reihe sind im Kampfe stehend gezeichnet.

Die drei auf der rechten Seite bringen je einen Gefangenen angeschleppt,

und ein breiter Blutetrom bezeichnet die Bahn, die sie mit ihm zurflck-

gelegt haben. Dem mittleren der drei gegeniiber ist ein Meusch zu

sehen, der in lebhafter Bewegung das Opfer in Empfang zu nehmen

1) Zeitschrift fUr Ethnologie XXIII (1*91) S. (137).

2) yuan conaquia xiuhnacocJitli^ uel xiuitl, auh yn cequintin <an yuauitl yn

tlachiualli tlaxiuhycuiloUi „und sie legen die Tflrkispflocke an, die aus Ttirkis be-

stehen, und bei anderen nur aus Holz, das nach Art von TUrkis bemalt ist.*

Sana gun 2, cap. 37. Ms. Bibliotheca del Palacio
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scheint. Er tragt nur eine rothe Kappe auf dem Haupt und soil vielleicht

einen Prieater bezeichnen.

Diese Darstellungen von Krieg und Gefangennahme sind auf der

rechten Seite des Blattes von einer anderen Reihe von Darstellungen

begrenzt. die zu den vorigen im rechten Winkel stehen. Hier ist immer

— in ziemlieh roher und unbehilf licher Zeichnung — die Hieroglyphs

eines Orts, und davor. auf eineni Stuhle sitzend, eine Person gezeichnet,

die den Ahnherrn des an dem Orte ansassigen Gesehlechts bezeichnen

muss. Die meisten dieser Personeu

scheinen eine Blume in der Hand zu

halten. Wohl zum Ausdruck friedlichen

( tenusses. also sichorer Herraohaft. Aelui-

lieh ist der Konig in Codex Vati-

ranus A 86 gezeichnet, in reieher Tracht.

mit dem Tabakrohr in der einen und

eineni Blunienstrauss in der anderen

Hand.

Am Anfang der Reihe ist links untpn

noch der Kopf einer dieser Figuren

und der Blumenstrauss, den der B»>-

treffende in der Ifand halt, zu sehen.

Alles iibrige felilt.

Dann folgt ein Berg mit eineni stroh-

gedeckten Hause darauf, und davor sitzt

ein Mann, dessen Nanien der Adlerkopf darilber (Abb. 159) angeben soli.

Die Beischrift lautet: — nica yahuayohca yn toca cuitli yn toconcol d. b.

Jiier liegt der Ort yauayohcan genannt. Cuitli (Habicht) ist der Ahnherr."

— yauayocan konnte «wo man im Kreise geht w bedeuten. Cuitli stent

Abb. 151>.

Abb. 160. Abb. 161.

Hierogljrphen Cuixtli. Ms. Mexicain Nr. 8.

Bibliotheque nationalc.

Abb. 162.

ohne Zweifel dialektisch fur cui.rtH (cuirin, cuiztli), den Xamen eines

kleineren Raubvogels (cuirin „milano*). CuixtU finde ich als Personen-

namen z. B. im Personalverzeichniss von Almoyauacan (Ms. Mexicain

No. 3 Bibl. nationale) angegeben. Vgl. Abb. 160, 161.

Dann folgt ein Haus mit Steindaeh, und eine Person davor, liber der als

Namonshieroglyphe der Kopf des Windgottes (Abb. 162) zu sehen ist. Die
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Ortshieroglyphe, die fiber dem Haute, wie vennuthet werden muss, ur-

spriinglich vorhanden war, fehlt. Eine Beisehrift ist nicht vorhandeu. Ueber

den Ort konnen wir deshalb naturlich nichts aussagen. Die Person muss,

der Hieroglyphe nach, Eicatl geheissen haben, ein Wort, das in der That

vielfach als Personenname vorkommt. Der raerkwiirdigeii Form halber

jjebe ich in den Abb. 103, 164, 1(15 drei Figuren wieder, durch welche in

dem Personalregister von Abnoyauacan (Ms. Mexicain No. 3) Personen

N'ainens Ecatl bezeichuet sind.

Abb. 1<»3. Abb. 164. Abb. 16T>.

Hierojflyphen Ecatl. Ms. Mexicain Nr. 3. Bildiotheque Nationals

Ks folgt nun ein Berg, mit einein in Kosafarbe gemalten Busch auf

der Spitze (Abb. 16(5), davor ein Hans mit Steindach, and davor, anf dem

tepotzoicpalli, dem strohgeflochtenen Lehnstuhl. sitzend, eine Person, deren

Nanien durch einen Jaguarkopf darfiber angegeben wird (Abb. 1(>7J. Die

Beisehrift besngt: — Auh nicah zacateotlah yn toconcol yn tocah ocenUotli.

-Und hier folgt Zacateotlaiu Sein Ahnherr heisst Ocelotl* Boturini las

'/jxcatzotlah. So wie ich den Namen lese, warden darin die Worte raca-tl

Abb. UUi. Abb. I«i7. Abb. 168.

Jiras* tfo-tl „<iott- und die Endsilbe tlr, oder tian, die die Bedeutang

eines Lokativs hat, enthalten sein. Ocelotl ,Jaguar' ist ein haufig vor-

kom mender Pereonenname.

Das letzte Bild in der Reihe ist wieder ein Hans mit Steindach. Aber

die Ortshieroglyphe, die darfiber ursprflnglieh wohl vorhanden war. fehlt

Vor dem Hanse ist eine Person gezeichnet, deren Name fiber ilir durch

das Bild eines Steinmessers (tecpatl) angegeben ist (Abb. 1(>8). Auch hier

ist eine Beischrift vorhanden, die aber ziemlich verwischt ist. Insbesondere

ist der Ortsname nicht mehr zn entziffern. Icli lese: nica mazap . . Ic . . yn
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toca Es hat wohl hier von Boturini angegebene Ortsname Maza-

pillaJi gestauden.

Die Beischriftou, so wenig Worte sie enthalten, sind ihrer dialektischeit

Form halber bemerkenswerth. Im klassischen Aztekisch heisst nican ^hier 1
".

tocucol „unser Ahnherru
oo'lotl „der Jaguar". Der Schreiber, dor in unserem

Blatte III die Bemerkungen hinzufQgte, hat hinter dem kurzen a von

nican den Enduasal ausfallen lassen. er schreibt nica und nicah. Und

ahnlich steht wohl auch yahuayohca und zacateotlah fur yauayocon und

zacateotlan. Hinter den laugen Vokalen 6 und (• dagegen schiebt er emeu

Nasal ein. Er schreibt beide Male deutlich toconcol „unser Ahnherr"4 und

ocenllotl „dor Jaguar". Ich erw&hne, dass auch in der Cronica mexicana

des Te^ocomoc compilli fur cftpilli und gelegentlich auch ocenlotl ge-

schrieben ist Ebenso finden wir im Sahagun gelegentlich Tontec fur

Tatec (einen der Xamen Xipe'*), geschriehen.

Blatt IV ist, wie ich sagte. und wie der Augenschein Iehrt, ein Stuck

derselben Handschrift, der auch Blatt III angehdrte. Es ist aber schwer

festzustellen, ob es irgendwo an Blatt III anzusetzen ist.

Auf Blatt IV haben wir rechts eine Kriegerfigur und Schild und

maquauitl einer zweiten. Bemalung und Ausputz sind ahnlich, wie bei

den Kriegerfiguren des vorhergehenden Blattes. Aber der Schild hat ein

einfarbiges, rothes Fold. Xeben dem vordereu Krieger steht ein Wort,

das ich als Ehcaquiyauh lose Das quiyauh scheint ganz deutlich, aber

der andere Theil ist vielleicht zweifelhaft. ehcaquiyauh wtlrde wWind-

regen" bedeuten. Unter den Kriegerfiguren ist, gross gezeichnet, ein

Wasserstrom mit Wirbelzeichnungen auf der Plache und Schneckengehfiusen

an den Auszweigungen zu sehen. Am oberen Band zieht sich von links

her eine Reihe Darstellungen, die denen der rechteu Seite des Blattes III

cntsprechen. Doch sind koine Boischriften vorhanden. Die Hauser sind

strohgedeckt. Die Biiukchen, auf denen die Personen sitzen, allc, gleich

dem Holz der maquauitl, blau gemalt. Die erste Person von der linkeii

Seite scheint als Namenshieroglyphe fiber dem Kopf das Bild eines aechs-

strahligen Sterns zu tragen, gelb gemalt. Der Mann wird demnach vielleicht

Citlal geheissen haben. Ueber dem Kopf des zweiten glaube ich die

Zeichnung eines Knochens, flber dem dritten die eines Dorns zu sehen.

Die Leute werden daher vielleicht Omitl und Uitz geheissen haben. Die

spitzwinklige Figur fiber dem Kopf der vierten Person, die ebenfall*

Xamenshieroglyphe zu sein scheint, verraag ich nicht zu deuten.

Zwischeu den verschiedenen Darstellungen hindurchgehend sind auf

buiden Blattern Fussspuren gezeichnet, die einen Weg oder eine Wande-

rung nach verschiedenen Richtuugen bin angeben. Auf Blatt III geht die

untere Reihe der Spuren von links oben nach rechts unten. Die obere

Reihe von rechts unten nach links oben. Auf Blatt TV sind in derselben

Weise zwei Wegerichtungen angegeben. Wenn wir das Blatt so halten,
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win die Figuren stehen, so gehen die Fussspuren auf der linken Seite

von oben nach unten — von dieser Reihe ist aber mir ein Fussabdruck

zu sehen — , auf der rechten Seite dagegen vou unten nach oben. Die

Spuren selbst in ihrer groben Zeichnung weichen sehr von der iiblichen

feinen Zeichnung ab. die wir z. B. auf den Wegen des Blattes 11 sahen.

Eben dieBe aber haben mich auf den ersten Bliok erkennen lasseu, dass

fine kleine Zeichnung, die ich mir vor Jahren von einem Bruchstiieke

muchte, das damals in der Biblioteca Nacional in Mexico aufbewalirt

wurde, derselben grosaen Handschrift angehoren muss. Imurhalb einer

bogenformigen grflnon Urnz&unung sind hier die vier Personen zu sehen,

die ich in Abb. 169 nach meiner damaligen Zeichnung wiedergebe.

Abb.fllii9.

Kechts oben ein Mann mit den Wflrdeabzeichen der Priester, meca-cozcutl

uiul ie-tecomatl (vgl. oben Seite 186) bt'kleidet, die (Jesichtsbemalung des

Feuergottes tragend, — des (Jottes, der als der alte und urspriingliche

Gott gait — und in der Hand einen Strauss und einen Speer haltend.

Ih ni gegetiflber eine Gottin, mit hornartig aufragendem Federbusch auf

dem Haupt, also wohl Xochiquetzal. Kechts unten ein dienender Uott

o<ler Priester mit einem Banner in der Hand. Und links unten ein

an<lerer, der Feuer erbohrt. Neben dem letzteren steht das Datum chicuey

tftzcuintli geschrieben, das den Namen dieser Person angeben muss. Neben

dein Bannertrager steht Xochitonal (?). Neben der Hauptfigur rechts oben

steht eine andere Beischrift. die ich wohl nicht gauz richtig als nicah

Soler, Gesummelte Abhandliinpeii I. 1£

Digitized by Google



L>42 Zwciter Ahschnitt: Bildcrschriftcn.

toquizyah nozche kopirt habe, die vielleicht nicah toquizlajyah n oztoc

„hier ist die Hfthle, aus der wir stammen* zu lesen ist. Wie man sieht,

beginnt diese Beischrift in it dem Worte nicah, demselben Wort in der-

selben dialektischen Form, rait denen anf Blatt III unserer Sarainlung

die Beischriften beginnen.

Mochte der gegenwartige hochverdiente und energische Leiter des

Museo Nacional de Mexico auch den Bruchstucken dieser grossen und,

trotz ibrer ungeschickten und groben Zeichnung, interessanten Handschrift,

die im Besitz des dortigen Museums sich befinden, eine baldige Ver-

offentlichung zu Theil werden lassen.

V.

Ein 42 cm langes. 15'/, cm breites Stuck Agave -Papier, durch Quer-

striche in zehn Abtheilungen getheilt. Der Schreiber scheint in alter

Weise (vgl. Nr. 1 dieser Sammlung) unten angefangen zu haben und nach

oben woiter gegargen zu sein. Denn oberhalb des obersten Htricbs scheint

nicbts mehr gestanden zu iiaben. Es ist zu beraerken, dass die Zeichnungen

mit anderer schwarzerer. bestftndigerer Tinte gemacht sind als die ein-

geschriebenen Namen.

Ungeffthr in der Mitte des Blattes, in der secbsten Abtbeilung von

unten, ist die Hieroglyphe eines Ortes angegeben. Die Beischrift glaube

ich lezontepec lesen zu mttssen. Die Hieroglypbe zeigt die bekannte Form

eines Berges (tepe-tl) mit einem Baum darauf. Der Berg ist aber liier

gewissermassen in eine Reibe Vorspriinge und Klippen zerfallt, die in der

Mitte hellblaugriln. am Rande rothlich gemalt sind, und ein von der

flbrigen Kolorirung scharf sich abhebendes Band gebt schrag Qber seine

..... Flaehc. Das schrag verlaufende belle Band soli augen-

8cheinlieb an die bekannte Hieroglyphe des Steins (Ml)

erinneru. Vgl. z. B. Abb. 170. die Hieroglyphe von Te-

poxauac „wo die Steine lose sind.
u Die abwechselnd

Abb. 170. helleren und dunkleren Partieu geben in diesen Hiero-

TepoTauar. glyphen die verschiedene Aderung des (lesteins wioder.
Codex Mendoza. * » i . . . , . •

In nnserer Hieroglyphe sind auf dem schragen Band

sowohl, wie auf den verschiedenen Klippen und Vorsprflngen des Berges.

unregelmassig verlaufende schwarze Striche angobracht. Dadurch soli, wie

ich meine, eine porose Besehaffenheit des Gesteins angedeutet werden.

Denn te?o?dli heisst „Steinschaum". Die Mexikaner bezeichneten damit

einen porosen Stein, dor im Thai von Mexico vorkommt. und der, Shnlich dem

Digitized by Google



4. Die mexikanischen Bilderechriften Alexander von Humboldt's. 243

romischen Travertin, seit alter Zeit als Baustein vielfache Verwendung findet.

Ein Dorf Namens Te^ontepec wird in der Pintura del Gobernador, Alcaldes

y Regidores de Mexico, die in dem Archiv des Duque de Osuna erbalten

ist, in der Reihe Hueypochtlan, Tequi*quiac
y Nestlalpan, Tepmtepec, Tle-

maeo u. a. als einem „comandero w unterthan aufgefflhrt. (Abb. 171.) Ohue
Zweifel ist das der Ort im Distrikt Tula des

Staates Hidalgo , der noch heute unter diesem

Namen bekannt ist. Der von Dr. Penafiel heraus-

gegebene Bericbt fiber die Division Municipal de

la Repiiblica Mexicana, wie sie im Jahre 1884

bestand, neunt noch ein anderes Tepmtepec im

Distrikt Pachuca. Es ist natttrlich nicht ohne C-
/

Weiteres auszumachen, welches Tecontepec etwa Abb. 171.

hier gemeint ist.
Codex °8UDa - fo1

-
36 (m >-

In den anderen Abtheiluugen ist links ein Mann, rechts eine Frau

gemalt Nur in den beiden obersten Abtheilungen ist bios eine Prau an-

gegeben. Die Frau ist immer erkennbar durch die Haartracht, die aus

einem Bund im Nacken und zwei fiber dor Stira horuartig aufrageuden

Flechten besteht. Die Namen der Personen sind daruber geschrieben,

und hinter einzelnen der Kdpfe ist eine Namenshieroglyphe angegeben.

Zwischen dem Mann und der Frau sind in joder Abtheilung eine Anzahl

rother Punkte gemalt, die von 4 bis 8 wechseln. Sie sind in der Kegel

in zwei Reihen zusammengestellt, und bei ungeradeu Zahlen nimmt die

eine kleinere Zahl von Punkten enthaltende Reihe die obere Stelle ein.

Es scheint also auch hierbei der Schreiber von unten nach oben fort-

geschritten zu seiu. Das Ganze ist wohl eine Art Kirchenbuch fur das

Dorf Tecontepec gewesen, in dem in jeder Haushaltung Mann und Frau

mit ihren Namen und die Zahl der Kinder angegeben wurde. Das wird

bestatigt dureh den Umstand, dass in Hen beiden obersten Abtheilungen,

wo nur eine Frau und eine Anzahl rother Punkte eingetragen sind, hinter

dem Namen der Frau der Vermerk yc. stent, das ist wohl Abkurzung von

ycnociuatl „Wittwe u
.

In der untersten Abtheilung steht flber dem Kopf des Mannes loUnzo

te 8. fo. d. h. Lorenzo de San Francisco. Denn die mexikanische

Sprache kennt weder oin r, noch ein d. Und dahinter steht eine Hiero-

jrlyphe, die zum Theil zersttfrt und dureh Falten des Papiers etwas ver-

deckt ist, aber doch deutlich die Zeiehnung eines Rostes erkennen lasst

(vgl. Abb. 172, S. 244), also Hieroglyphe t'fir den Namen Laurentius. Die

Frau ihm gegenilber heisst Ana. Und die Zahl der rothen Punkte ist acht.

In der zweiten Abtheilung von unten ist flber dem Kopfe des Mannes

«ler Name antonio angegeben. Dahinter befand sich cbenfalls eine Hiero-

£?lyphe, die leider ganz zerstort ist. Die Frau ilnn gegenflber heisst

catharina. Die Zahl der Punkte ist acht.

Hi*

1 1?

Digitized by Google



Aiweiipr ADsinnui: niiarrscnnnrn.

In der dritten Abtheilung von unten ist der Kopf, der Name und die

Hieroglyphe des Mannes durch Zerfaserung und Auseinanderzerrung des

Papiera gftnzlich zerstdrt- Die Frau heisst Ana. Die Zahl der rothen

Punkte ist acht.

In der folgenden vierten Abtheilung ist der Name flber dem Kopf

des Mannes wiederum Tollkommen zerstort. Die Hieroglyphe i8l darch

Faltung des Papiers verdeekt. Was ich davon erkennen konnte, habe

ich in Abb. 173 wiedergegeben. Ueber der Frau scheint wieder der Name

ana angegeben zu sein. Die Zahl der rothen Punkte ist acht.

In der funften Abtheilung von unten glaube ich flber dem Kopfe des

Mannes matkeo te s. sepastian zu lesen. Die Hieroglyphe zeigt einen gelb-

braun gemalten Arm, mit einem hellblaugrfln gemalten rundlichen Uegen-

stand in der Hand. Ich glaube, dasa dies als Hieroglyphe fair matheo

gemeiut ist. Denn ma-itl heisst auf mexikauisch der Arm. die Hand.

Der Name der Frau ihm gegenfiber ist mir unklar. Die Zahl der roth-

lichen Punkte ist sechs.

Abb. 172. Abb. 173. Abb. 174. fawtlarutl. Abb. 175. Icnoix.

Ms. Moxicain Nr. 8. Ribliotheque Nationals

In der sechston Abtlieilung stent, wie ich angab, der Name uud die

Hieroglyphe des Dorfes tvfotitrpec.

In der siebenten Abtheilung ist flber dem Kopfe des Mannes nur noch

elemente zu lesetl. Die Hieroglyphe vermag ich nicht zu deuten. Der

Name der Frau fehlt. Rothe Punkte sind sechs angegeben.

In der achten Abtheilung von unten kann ich in der Beischrift flber

dem Kopf des Mannes nur das zweite Wort deutlich erkennen. Es lautet

osola. Die Hieroglyphe dahinter scheint einen Vogelkopf mit hoher Feder-

haube darstellen zu sollcn. Das konnte sich auf diesen Namen bezieheu.

Denn ro/-in heisst die Wachtel. Ueber dem Kopfe der Frau steht eine

.janz verblasste Beischrift, in der ich nur noch — Ana d

Rey tz

zu entziffern vermag. Die Zahl der rothen Punkte ist vier.

Vor den Wittwen in den beiden obersten Abtheilungen sind je fflnf

rothe Punkte angegeben. Die untere heisst Juana, die obere Maria.

Hinter der oboren steht eine Zeichnung, die wie ein in Holz geschnittenes

verschlungenes M. A. aussieht, und wohl den Namen Maria bezeichnen

soil. Anderwiirts, z. B. in der Pintura des Herzogs von Osuna, wird der
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Name Maria durch eine Krone bezeichnet. Demi Maria ist die Himmels-

konigin. Hinter dem Kopf der Juana ist eine Hieroglyphe angegeben,

die in einem nach oben geschlossenen Winkel ein Auge erkennen lasst,

und darunter drei Wassertropfen. Das ist vielleicht Hieroglyphe fflr icno

„verwaist". „verwittwet*\ In den Personalregistern des Ms. Mcxicain,

No. 3 der Bibliotheque nationale, wird dieser Begriff immer dnrch Thranen

angegeben. (Vgl. Abb. 174 Icno-tlocatl; Abb. 175 = tcno-ix).

Auch dies Stack hat, meinor Ansicht nach, der Boturini'schen

Sammlung angehdrt In dem Katalog von Boturini's Museo Indiano sind

in § XXI unter Nr. 10 — Siete pedazos de Mapas on papel Indiano, de

los pueblos Tezarco, Tlacoapan, Coyoti-pec, y Tezontepec — erw&hnt. Eines

dieser sieben Bruchstflcke war also mit dem Namou eines Dorfes be-

zeichnet, dessen Namen und dessen Hieroglyphe wir auf unserem Blatte V
angetroffen haben. Da, wie wir sehen werden, die grosse Mehrzahl der

BruchstQcke unserer Sammlung der Boturini'schen Sammlung angehftrt

haben, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafiir, dass hier keine zufallige

Uebereinstimmung obwaltet.

VI.

Ein Stack Agave-Papier, von der Grosse eines Quartblattes (20x*21 cm

Seitenlange), auf der eineu Suite mit Figuren und Zeichnungen bedeckt.

Dies ist das StOck, das A. von Humboldt in den Vues des Cordilleres et

Monuments des Peuples indigenes de l'Amerique unter dem Titel „Piece

de proces en ecriture hieroglyph] que*4 abgebildet und beschrieben

hat. Ich gebe hier in Abb. 17(>, S. *24(> eine verkleinerte Kopie dieses

Blattes wieder.

In der Mitte des Blattes sieht man einen Grundriss von Baulichkeiten.

An der linken Seite desselben sind die Worte ciudad de Tetzcuco ein-

geschrieben. Es ist also klar, dass der Grundriss die Konigsstadt dieses

Naiuens gegenOber Mexico am auderen Ufer des Sees dar9tellen soli. In

der Mitte der rechten Seite filhrt ein Weg hinein, oder vielmehr aus der

Mitte der Stadt heraus, wie die Stellung der Fussspuren angibt. Und
parallel der rechten Seite, nahe am Rand, ist ein dazu senkrechter Weg
angegeben, der, wie es scheint, zwoi kleinero Quartiere von dem Haupt-

kdrper der Stadt absondert. In der Mitte des Hauptkorpers ist eine

grfosere Anlage gezeichnet, die ohne Zweifel wohl den Palast darstellen

soli. Am meisten f&llt ein viereckiger Raurn in die Augeu, in den von

rechts eine Tlulr hineinfahrt. Thttrpfosten und Balken. die dem Brauch
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nach voii Holz waren, sind als hdlzerne durch rothe Farbe gekennzeiehnet.

Ebenso gemalte, also wohl aus gleichem Material bestehende Pfeilerreiheii

durchsetzen den Raum. Das entspricht geuau dem, was Juan Bautista

do Poraar von dem Palast Ne^auaLcoyotCa in Tetzcoco uns berichtet.

Er sagt, die Baulichkeiten hatten auf erh5hten Terrassen gestanden. Die

Hauptraumlichkeiten waren ein Saal gewesen von flber *20 Ellen in der

Lauge uud Breite. Im Innern batten in Abstanden auf steinernen Unter-

satzen viele hOlzerne Pfeiler gestanden, die ihrerseits wieder das Gebalk

getragen hatten. (Son sobre terraplenos de un estado lo que inenos, de

Abb. 176.

cinco, u seis el que mas. Los principals aposeutos que tenian eran unas

salas de veinte brazas y mas de largo, y orras tantas en ancho, porque

eran euadrados, y en medio dellos muchos pilares de madera de trecho a

trecho, sobre grandes brazas de piedra, sobre las quales ponian las madres

en que cargaba la demas madera.) Auch das andere, was Pomar flber

den Palast berichtet, seheint dem zu entsprechen, was wir auf unserem

Blatte gezeichnet sehen. Er sagt, der Zugang zu diesen Salen ware von

einem Hofe aus geweseu, dessen Boden mit einer glatten Mdrtelschicbt

flberzogen gewesen sei, zu dem Stufen emporgefQhrt hatten. Und ausser
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den Hauptraumlichkeiten hatte es noch eine grosse Zahl von besonderen

Uebauden gegeben, fur die vornehmen G&ste, fflr die Weiber und das

andere zahlreiche und verschiedenartige Hofgesinde, Kflchen, abgeschlossene

Hole u. 8. w. (Abia en estas casas aposentos dedicados para log reyes de

Tacuba, donde eran aposentados, quaudo a esta ciudad yenian. Tenian

aposentos para los demas senores inferiores del rey, sin otras niuchas salas

en que hacian sus audiencias y juzgados, y otras de consejos de guerra,

y otras de la musica y cantos ordinarios, y otras en que vivian las

nmgeres, con otros inuchos palacios y grandes cocinas y eorrales.) In der

That sehen wir auch anf unserem Blatt eine Treppe, die zu den Baulich-

kfiten emporfiihrt. Wir sehen ausser dem Hauptraum ffinf kleinere stroh-

gedeckte H&user und einen kleinen viereckigen Raum, in dem auch Pfosten,

aber kein Thurgebalk markirt ist, der also einen abgeschlossenen Hof

(corral) bezeichnen konnte. Ein paar ahnliche, aber aneinanderstossende

Hofe sind auf unserem Blatte noch ausserhalb der Hauptaulage, des

eigentlichen Palastes, in der oberen linken Ecke des (irundrisses au-

gegeben.

Rings urn die Seiten des llauptkdrpers der Stadt sowohl, wie der

beiden abgesonderten Quartiere, siud eine Anzahl Ziffern eingeschrieben:

— einzelne Striche, die Einer bedeuten mussen, zu fiinfen zusammen-

genommene Striche, von denen aber nie mehr als drei Bundel vorkommen,

und schwarze Kreise, die demnach notwendig Zwanzi^er bedeuten mflssen,

also hier an Stelle des F&hnehens, des sonst fflr die Zahl 20 gebrauchten

Zeichens, stehen. Wo mehr als fflnf schwarze Kreise vorhanden sind,

sind funf durch einen Strich zusamraengenommen, also die Zahl Hundert

beaonders hervorgehoben. Neben den Ziffern stent, wo der Raum es zu-

lasst, die aus den mexikanischen Malereien wohlbekannte Zeichnung des

Herzens — yoliotl, d. h. eigentlich yol-yo-tl „das Leben habende* — . Es

ist also klar, dass hier die Lebenden, die vorhandenen Seelen gezfihlt

werden. Zahlen wir zusammen, so erhalten wir fflr den Hauptkorper der

Stadt, auf der rechten Seite von unten beginnend. folgende Zahlen:

96, 86, 148, 79, 158, 155; zusammen 718 Seelen.

In dem oberen der beiden abgesonderten Quartiere ist die Zahl an der

rechten Seite unvollstandig, die Zwauziger sind zerstort Auf den beiden

anderen Seiten haben wir, von links unten beginnend, die Zahlen:

86, 48; zusammen 134 Seelen.

Und fflr das untere der beiden abgesonderten Quartiere, von rechts fiber

links nach unten fortschreitend, die Zahlen:

84, 95, 50; zusammen 229 Seelen.

Erhdhen wir, die zerstorte Zahl erganzend, die zweite Suinme etwa auf

die Hohe der dritten, so wflrde die Gesamintzahl nicht ganz 1200 betragen.

Muss man annehmen, dass das die Gesammtseelenzahl von Tetzcoco war?

Icli grlaube nicht. Die Bevdlkerung war zwar nach der Eroberung furchtbar
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zuruckijegangen. Wahrend in frilhereu Zeiten, erzahlt hUUxochid, das

kleinste Dorf in dem Bezirke von Tetzcoco 1100 Haushaltungsvorstande

uud mehr gehabt hatte, wie sich aus den alten KataBteru und Einwohner-

verzeichnissen ergabe, zahlten jetzt dieselben kauni 200, und einige waren

ganz und gar ausgestorben. Ich glaube indes nicht, dass in der Zeit, die

wir fur das Blatt ansetzen mussau, die Einwohuerzahl der Haupteradt bis

auf 1200 heruntergegangen war. Es wurden sicher, und gerade die an-

gezogene Stelle aus Ijctlilxochitl beweist das, auf unserem Blatte nicht

die Seelen, sondera die Haushaltungsvorstande (vecinos) gezahlt. Wir

wflrdeu demnach fur die Zeit, wo unser Blatt gesehrieben ward, auf eine

Einwohnerzahl von etwa 7000 kommen. Und das wird dem wirk lichen

Zustand entsprochen haben.

Ieh bemerke noch, dass die besondere Anordnung der Zahlen in dieseiu

Stadtplan vermuthlich der Oliederung der EinwohnerBchaft in Quartiere

oder Gentes (barrio, calpulli) ihren Ursprung verdankt. Jede besondere

Zahl wird einem besonderen calpulli entsprechen, von denen wir demnach

in dem Hauptkdrper der Stadt sechs, in jedem der beiden abgesonderten

Quartiere drei anzunehmen h&tteu.

Um den Grundriss der Stadt herum sitzen sieben Figuren, sechs

Spanier und ein Mexikaner. Die allgemeine Bedeutung des Vorganges,

der hier zur Anschauung gebracht ist, hat A. von Humboldt schon ganz

richtig erkannt und trerFlich gekennzeichuet. Nur irrt er dariu, dass er

den Stadtplan in der Mitte, der. wie wir geaehen haben, der der Stadt

Tetzcoco ist, als den Grundriss eines eiufachen Gutshofes und als da*

streitige Objekt ansieht. Er sagt (Vues des Cordilleres et Monuments des

Peuples indigenes de rAnierique p. f>6): - „Le tableau que preseute la

douzieme Planohe para it indiquer un proces entre des naturels et des

Espagnols. L'objet en litige est une metairie, dont on voit le dessin en

projection orthographique. On y recounoit le grand chemin ruarque par

les traces des pieds; des maisons dessinees en profil; un ludien dont le

nom indique un arc; et des juges espagnols assis sur des chaises, et ayant

les lois devout leurs y*.'iix. J/Espagnol place immediatement au-dessus de

Tlndien, s'appelle probablement Aquaverde. car l'hieroglyphe de l'eau,

peint en vert, se trouve figure derriere sa tete. Les langues sout tres

inegalemeut reparties dans ce tableau. Tout y annonce letat d'un pays

conquis: 1'indigene use a peine defendre sa cause, tandisque les etrangers

a longues barbes y parleut beaucoup et a haute voix, comme descendans

d'un peuple oonquerant."

Die drei Figuren auf der linkeu Seite des Blattes stellen in der That

zweifellos drei Richter, uud zwar den Prasidenten der Audiencia und die

beiden Oydores dar. So ist das Verhaltniss dieser drei aufzufassen. Denn

der Richter in der Mitte ist durch ein reicheres Barrett vor den beiden

auderen ausgezeichnet. Die Darstellung ist im Uebrigen ganz Gberein-
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stiinmend mit der Art, wie in der Pintura del Gobernador, Alcaldes y

Regidores de Mexico (Codex Osuna) die Oydores dargestellt sind. Der

Stuhl uud der Stab ist ihr Wurdezeichen. Vgl. die Abb. 177, das Bild

des doctor horozco, oydor aus Blatt 8 (465) der genannten Handschrift.

Die Papiere, die vor ihnen liegen, werden aber wohl nicht die Ge-

setze, souderu die gesohriebenen Prozessakten bedeuten sollen. Be-

merkenswerth ist, dass absolut unverstandliche Zeichen darauf angebracht

*ind. Sie geben den wirren Eindruck wieder, den die Schrift auf einen

des Lesens Unkundigen machte. Die beiden Manner, die zu Seiten

des Mexikaners sitzen, stellen seine Eideshelfer, die von ihm gestellten

Zeugen, dar. Der Spanier auf der anderen (oberen) Seite des Blattes,

der sich abwendet uud viel zu erwidern hat, ist augenscheinlich dor

Angeklagte, der das wider ihn Vorgebrachte in Abrede stellt. Hinter

alien Personen, mit Ausnabme des zweiten
a. /

Zeugen. standen Hieroglyphen. Leider

sind hinter zweien der Richter diese

zerstOrt.

Naoh diesen Hieroglyphen ist die

eine der Personen sicher zu erkennen.

Es ist der Mexikaner. Hinter ihm ist

als Namenshieroglyphe das Bild eines

Bogeus (jtlauitolli) zu sehen. Ausserdem

ist ersichtlich, dass or einen hohen Rang

unter den Eingoborenen eingenommen,

dass er ffirstliche Wilrde besessen haben
„„„ n - , Abb. 177. Codex Osuna. fol. :\ (4«j5).
muss. Denn er ist aut dern tepoteo-tcpauu

dem mit holier Lehne versehenen Strohstuhl sitzend dargestellt. Nun wissen

wir in der That, dass in der Mitte des 1H. Jahrhunderts Manner Naniens

TlauitoL, Abkommlinge der alten tetzkokanischeu Konigsfamilie, in Tetzcoco

das Regiment ausgeQbt habeu. Chimalpahin erwahnt einen, S. Antonio

Pi in en t el Tlauitoltzin, den er Sohn des im Jahre 1515 verstorbenen

Konigs NecaualpiUi nennt - Torqueniada bezeiehnet ihn als Enkel

NecaualpiU.%* — , und der im Jahre 1540 von den Spaniern als Konig

(tlahtouani) von Tetzcoco-Aculhuacan eingesetzt worden und im Jahre 1504.

Bach 25j&hriger Herrschaft, gestorben sei. Diese Angabe beruht aber ent-

schieden auf einem Irrthum. In einem Berieht des Sahagun-Manuskripts,

der im Jahre 2. acatl, d. i. 1559. gesehrieben ist, wird Don Antonio
Tlauitoltzin als der zwolfte Konig von Tetzcoco (der siebente naeli Ne-

caualpilli) genannt, und beriehtet, dass er sechs Jahre regiert habe.

Und darnach wird als dreizehnter Konig von Tetzcoco Don hernando
pinientel genannt, mit mexikauischem Namen Iuian, d. h. „der Sanft-

mQthige, Bescheidene", ein Wort, das in der Namenshieroglyphe. die das

Bib I dieses Konigs begleitet, durch zwei naekte Fusse wiedergegeben ist
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— vielleicht ein Ausdruck ties „chi va piano, va sano u
. Dieser soil zur

Zeit der Niedcrschrift (im Jahr II acatl = A. D. 1559) schon im funf-

zehnten Jahre regiert haben, musste also schon 1545 zur Regierung ge-

koramen sein. Und die sechs Jahre, wahreud deren D. Antonio Piraeutel

TLiuitoltzin regiert hatte, mQssten die Jahre 1540—1545 gewesen sein.

Chimalpahin hat augenscheinlich die Regierungszeiten dieser beiden

Manner in eine zusammengezogen.

Von D. Antonio Pimentel Tlauitoltzin wissen wir aus Torque-

mad a, der ihn an verschiedenen Stellen nennt, dass es ein ruhiger, ver-

stiindiger Maun war, der rait besonderem Interesse sich der Sammlung

und Aufzeichnung der alten Traditionen seines Hauses und seines Volkes

widmete. Torquemada besass ein von ihm geschriebenes ^Memorial",

in welchem fiber die alten Binge — en estilo de Historia, al modo que

usainos nosotros — berichtet wurde 1
). Juan Bautista de Pomar be-

richtet von ihm, dass er Maulbeerbaunie kultivirt und Seidenraupenzucht

betrieben babe. Noch in seiner (Pomar's) Zeit, d. h. im Jahre 158*2,

hatte es Maulbeerbaunie in der Nahe von Tetzcoco gegeben, y en tiempo

antiguo la cogiu (la seda) D. Antonio Tlahuttoltzin, cacique y gober-

nador que fue de esta ciudad, hijo de Nezahualpiltzintli.

Schwerer ist es, die anderen Personen unseres Blattes festzustelleu.

Da Tlauitoltzin nur bis zum Jahre 1545 regierte, mQsste der Vorgang,

auf den sich unser Blatt bezieht, vor diese Zeit zu setzen sein. DamaU

regierte noch (voin Jahre 1534 an) der Vizekonig D. Antonio de Mendoza.

Prasident der Audiencia war bis zum Jahre 1535 der Bischof von Santo

Domingo, D. Sebastian Ramirez de Fuenleal. Und als Oydores

Htanden ihm zur Seite die LiceiiciadoB Juan de Salmerou, Alonso

Maldonado, Zeynos (oder Zaynos, wie er auch geschrieben wird, nach-

malen Prasident der Audiencia) und Quiroga'2
)- Auch die Namen dor

Spanier wurden von den Mexikanern in Hieroglyphen wiedergegeben, die

oft ohne weiteres klar, oft aber auch schwer verstandlich sind und gewias

oft nicht den Namen selbst, sondern einen Spitznamen, unter dem die be-

treftende Person bei den Indianern bekannt war, wiedergeben. Bekannt

ist, dass Pedro de Alvarado bei den Indianern unter dem Namen

Tonutiuh „Sonne u gieng. Er wird daher hieroglyphisrh durch das Bild

einer Sonne bezeichnet. Der Vizekonig Antonio de Mendoza ist im

Codex Telloriano-Remensis durch einen Speer (Abb. 178). der dritte Vize-

konig Luis de Velasco in dor Piutura del Uobernador, Alcaldes y Resfi-

doies de Mexico (Codex Osuna) dureh die Abb. 179 wiedergegeben, die

aus dem Zungelchen der Rede, einem Auge und einem anderen schwer

zu deutend^n Ccgenstande daruber zusanimeiigesetzt ist. Der Name

1) Monarquia Indiana lti, cap. 11*.

"2) Motolinia III, cap. n.
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Gal lego wird in derselben Handschrift durch die Abb. 180, der Doctor

Vasco de Poga durch die Abb. 181 wiedergegeben. Beide sind leicht

verstandlich. In Abb. 180 haben wir die Figur einer Hauses (cal-li) und

Bohnen (e-tl) = Cal-e. Und Abb. 181 erklart sich daraus, dass poc-tli im

Mexikanischen „der Rauch" heisst. Leicht verstandlieh ist auch die Hiero-

glyphs fQr Doctor Zorita, Abb. 182, der Kopf einer Wachtel, denn fol-in

heisst auf raexikaniseh die Wachtel. Aber Abb. 183 = Doctor Villanueva

Abb 178. Vixe-

kdnig Antonio dr

Mendoza.

Cod. Tell. -Rem.

foL 44, verso ^ Kings-

borough IV, 80).

Abb. HO. Vixe-

k8nig Luis de

Vtlasco.

Codex Osuna.

fol. 21 (483).

Abb. 182. Doctor

Zorita.

Codex Osuna.

fol. 82 (48-1), verso.

Abb. 183. Doctor

Villanuera.

Codex Osuna.

fol. 24 (48(i), verso.

Abb. 180.

(iallego. Codex

Osuna.

fol. 27 (48?), veiso.

Abb. 181. Doctor

Villalobots.

Codex Osuna.

fol. 24 (4Wi\

Abb. 181.

Dr. Vasco de J'oga.

Codex Osuna.

fol. 28 (485).

Abb. 185. Doctor

Braro.

Codex Osuna.

fol. 22 (484).

Abb. If6. Doctor

Xff/nos.

Codex Osuna.

fol. 96 (488), verso.

Abb. 187. Fiscal

Maldonado.

Codei Osuna.

fol. 85 (487).

Abb. 188. Doctor

llorozco.

Codex Osuna.

fol. 23 (48*>).

A
Abb. 1*9.

San Francisco.

Codei Osuna.

fol. 37 (499), verso.

und Abb. 184 = Doctor Villalobos sind inir vorhWifig Kathael. Kbenso

Abb. 185 = Doctor Bravo. Abb. 18(i, die Hieroglyphe des Doctor Zeynos,

seheint eine stachliche Blattspitze darzustellen. Abb. 187, die Hieroglyphe

des Fiscal Maldonado, gibt das Bild einer hftlzerneu Zange und einea

rothen (gliihenden?) Gegenatandes, der von ihr gefusst wird. Die Hiero-

glyphe fur Doctor Horozco endlich, Abb. 188, zeigt die auffallendste

Aehnlichkeit init der von San Francisco, Abb. 18!>.
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Die meisten der Hieroglyphen, die ich hier anfuhrte, gehdren Personen

einer sp&teren Zeit an, als die, in Welche wir unsor Blatt VI zu setzen

haben Aus dieser frflheren Zeit sind bisher leider wenig sichere Hiero-

glyphen Bpanischer Namen bekannt geworden. Und aus freier Hand siod

solihe nicht zu deuten, wie aus den eben angefuhiten Beispielen ohne

Weiteres ersichtlieh sein wird.

Es bleiben nun auf unserem Blatte noch die Bilder zu besprechen,

die au der linken Seite des Stadtplanes, unmittelbar vor dem Gerichts-

prasidenten zu sehen sind. Zwei davon, die beiden mit winklig anein-

anderstossenden Strichen erfiillten, im Original blaulichgrfin gezeichneten

Kreise sind klar. Sie geben das Bild von Tilrkismosaik und haben daher

den Lautwerth Xiuitl, das ist Jahr (vgl. oben S. 204). Wir rnOssen woh!

schlie88en, dass zwei Jahre zuvor dasjeuige stattfaud, wegen (lessen hier

verhandelt wird, oder dass der Prozess zwei Jahre lang sich hinzog. Nicht

so leieht ist der andere Gegonstand zu deuten. Er 8ieht aus wie ein Sack

oder ein flasehenfBrmiges Gef&ss. Oben schliesst sich, wie es scheint, ein

Stab oder eine Rdhre an, und ein feiner Faden scheint daran befeatigt.

Das ganze Innere ist mit rothen Wellenlinien erffillt. Obwohl mir diese

und jene Gedanken kommen, wage ich doeh nicht einer bestimmten Ver-

muthung fiber die Bedeutung dieses Gegenstandes Ausdruck zu geben.

Das Blatt VI scheint schon der Boturini'sehen Sammlung angehort

zu haben und von ihm in seinem Museo Jndiano § III Nr. 7 beschrieben

zu sein. Es heisst daselbst 1

): — „Otro Mapa en una quartilla de papel

Indiano, donde se ve ])intada la ciudad de Tetzcoco, con unas cifras, que

especifican su extension en lo antiguo.* Auch unser Blatt ist ja eine

Karte in Quartformat (un mapa en una quartilla de papel Indiano), und

zeigt das Bild der Stadt Tetzcoco. Ziffern sind auch eingeschrieben, wie

wir sahen. Nur geben dieselben nicht die Ausdehnung der Stadt, wie

Boturini hier annimmt, sondern deren Einwohnerzahl wieder.

VII.

Ein 2.") cm ianger und nahezu 18 cm breiter Streifen Agave-Papier,

von unten und rechts anfangend in vier Reihen beschrieben; eine fflnfte

ist nur angedeutet.

Auf der rechten Seite der Felder stehen Kreise. Einer dereelben,

der in der vierten Keihe von unten (vgl. Abb. 191), ist roth gemalt und

1) I. c. p. 5.
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4. Die mexikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's.

mit einer Wirbelzeichnung, einer Art Svastika, aber eines zweiarmigen,

Tersehen. Das soil ohne Zweifel einen Son n tag bedeuten (vgl. darfiber

das unten S. 277, 278 bei Blatt XIII Gesagte). Demnach dttrften auch die

Kreise am rechten Ende der unteren Felder Tage bedeuten. Und da der

Fortgang von unten nach oben ist, so milsste in dera untersten Felde

(Abb. 190) Donnerstag, in dern zweiten von unten Freitag, in deiu

dritten von unten So nn abend angegeben sein. In dein zweiten Felde,

das dem Freitag entspricht, ist die obere Halfte des Kreises schwarz

•remalt. Das scheint verstandlich. Der Freitag war der Tag der Kreuzigung

Christi und von der Kircbe gebotener Fasttag. Donnerstag und Sonnabend

find gleich, und zwar durch einen Kreis mit einer Art Pfeil darauf, be-

zeichnet worden. Ich glaube, dass das nur eine Art Hieroglyphe fur

Werktag oder Arbeitstag war.

Abb. 190 nnd 191. Erste (unterstc) und vicrte Reihe des Bruchstucks VJI.

Innerhalb der untersten Reihen stehen zuerst Fisehe. Dann Korbe,

aus Strohgefleeht (gelb gemalt), die augenscheinlich weieher Beschaffenheit

sind und in der ersten Reihe (Abb. 100) jeder auf einer dreifussigen

flachen Scbale stehen. Das sind vermuthlich die Korbehen, in denen die

triscbgebackenen Tortillas hereingebracht wurden. Endlich folgen links

Bundel. die augenscheinlicli facatl darstellen sollen, d. h. die griineu Mais-

stengel, die seit den Zeiten der Eroberung bis auf den heutigen Tag mit

Vorliebe als Pferdefutter verwendet werden. Vgl. die Abb. 192, 193, S. 254.

Die erstere ist dem Atlas Goupil-Boban PI. 27, die andere der Pintura

del Oobernador, Alcaldes y Regidores de Mexico entnommen, und

boide sind im Text als ZacatL bezeichnet. In der obersten Reihe (Abb. 191),

d. h. am Sonntag, ist statt der Fische ein Truthahn gezeichnet, der Sonntngs-

braten. Zum besseren Verstiliidniss der etwas flttchtigen Zeichnung habe

ich in Abb. 194, S. 254 den etwas sorgfaltiger gezeichneteu Kopf aus dem

Atlas Goupil-Boban PI. 27 wiedergegeben, der dort im Text ausdrQcklich

als „gallina de la tierra" erwahnt wird.
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•254 Zweiter Abschnitt: Bilderschriften.

Ueber diesen Gegenst&ndeu nun, welche Nahrung fur Mensch und

Pferd dawtellen, sind verschiedene Ziffern zu sehen, — Fahnchen, die die

Zahl 20 anzeigen, und Gruppeu kleiner Kreise, deren jeder einen Einer

bedeutet — und ausserdem grOssere Kreise, die entweder leer sind, oder

ein oder zwei kleinere Kreise in sich schliessen.

Solche grosseren Kreise, die in den sorgfaltiger gezeichneten Hand-

schriften regelmassig rait blauer Farbe geraalt sind, bedeuten Geld, Silber-

geld. Und zwar ist hier eine ganz feststehende Art der Bezeicbnung zu

bemerken. Die altspanische MQnze war der Peso, dieser zerfiel in 8 Reales,

Abb. 192 und lta Zacatl. Atlas Goupil-Boban Fl. 27 und Codex Osuna f. 17.

Abb. 194. ..gallina de la tierra
-

. Abb. 195. / peso ypan FT. tomines.

Atlas Goupil-Boban PI. 27. 1 Peso, 6 Realos. — Codex Osuna 13.

Abb. 1%. ompohuaUi petto* ypan Vll tomine* >fpan medio. 40 Pesos, 7'/, Reales.

Codex Osuna foL 37.

auf mexikanisch tomin genannt. Die Halfte des Real war ein Medio, und

die Halfte dessen ein Quartillo. Den letztereu theilten die Indianer uoch

einmal. Fur diese kleiuste Scheideniiinze gibt es aber keinen spanischen

Namen, sondern nur den mexikanisehen tlaco „halb tt
. Der Peso wird in

den mexikanischen Malereien mitunter seinem Namen „Gewicht tt eut-

sprechend durch eine Wage dargestellt (Abb. 1!>5), gewolmlich dagegeu

durch oinen blauen Kreis mit einem Kreuz darauf, augenscheinlich uach

dem Geprage, das in damaliger Zeit dein Silbergeld gogeben wurde

'Abb. VMS). In seltenen Fallen erseheint ein auderes Geprage. Vgl. z. B.
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Die meiikanischen Bildmchrifton Alexander von Humboldt's. 255

Abb. 197 aus Codex Osuna f. 31 (493). Die Reales oder Tomines wurden

durch einen blauen Kreis mit soviet kleinen darin eingeschriebenen Kreisen

bezeichnet, als Reales angegeben werden sollten. Und zwar wurden in

einen Kreis in der Regel nicht mehr als vier kleine Kreise eingeschrieben,

also vier Reales, gleich einem halben Peso. Nur wenn die Pesos gar

nicht besonders genannt. sondern, wie das oft geschah und, trotz der neuen

Dollar- und Centavorecbnung noch heute oft geschieht, nur nach Reales

gerechnet wurde, dann finden wir

in die blauen Kreise bis acht

kleine Kreise eingeschrieben (vgl.

Abb. 198). Der Medio dagegen

wurde durch einen halbirten Real

bezeichnet (vgl. Abb. 196, 197).

So ist Abb. 195 (Codex Osuna)

im Text als 1 peso ypan VI tomines,

ein Peso und sechs Reales er-

lautert, und Abb. 196, derselben

Hand8chrift entnommen, als ompohualli pesos ypan VII famines ypan medio

d. h. 2 x 20 Pesos, 7 Reales und 1 Medio.

In un6erem Blatt VII nun hat den hdchstbezifferten Preis der Trut-

bahn (quajcolotl, guajolote) in der obersten Reihe, der mit *2 Realeu an-

gesetzt ist. Alles flbrige ist nur mit einem Real angesetzt. Und zwar

scheinen deshalb hier mehrfach nur die grossen Kreise gezeiehnet, ohne

Abb. 197. 27 Pesos, 2 1

/, Reales.

Codex Osuna fol. 31.

Abb. 198. 31 Reales oder 3 Pesos 7 Reales. — Bilderschriften der Poinsett'scben

Sammlung. (Transactions American Philosophical Society, New Series Vol. XVII. Part II).

den eingeschriebenen kleinen Kreis. Nach den hier verzeichneten Preisen

stellten sich zwei Bflndel oder hasten Zacate, 20 Tortillas und 8 Fische

auf je einen Real. Die Fische dnrf'ten daher nicht von bedeutender Grosse

gewesen sein.

Da wir also auf unserem Blatt VII Tage und innerhalb der Tage

Nahrungsmittel und Futter mit ihren Preisen angesetzt tindeu, so ist klar.

dass dieses Blatt eine Rechnung darstellen muss. did das wird bewiesen

durch die Schrift. die ich, nach Abldseu des Blattes von seiner L'nterlage.

auf der Kehrseite anzutreffen die Freude hatte. Es stehen namlich daselbst

die folgenden Worte:

Resebi yo micuel mayordomo de la co-

munidad deste pueblo de misimiaguala

del senor manuel de olvera dos pesos
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256 Zweiter Abschnitt: Bilderschriften

q. montu en comida desta pintura en

quatro de fevrero de mill y

y setenta y un aiios

ante mi

miguel de Juan de p . . .

sane Ju?

„Ich, Miguel, Gemeiudeverwalter dieses Dorfes MizquiyauaUan empfieng

yon dem Herrn Manuel de 01 vera zwei Pesos, den Preis far die Lebens-

mittel, die hier aufgemalt sind. Am 4. Februar des Jahres 1571.

Vor mir

Miguel de S. Juan Juan de p . .
.**

(Die Unterscbrift vermat? ich n >c^ 1

genau iu entxiffern.)

Abb. 199 Mizquii/auallan.

Codex Mendoza 29. 7.

Das Dorf Mi&quiyauallan liegt im Distrikt

Actopan des Staates Hidalgo. Der Name

bedeutet „wo die? Mezquitebaume (die Doni-

akazien = Prosopis dulcis H. B.) im Kreise

stehen 44
. Es wird daher hieroglyphiseh

dureh einen bogenformig geknimmten

Mezquitebaum zur Anschauung gebracht.

Vgl. Abb. 199. Gelegentlich aber audi

einfaeh durch einen Mezquitebaum. oder

einen Berg mit einem Mezquitebaum darauf

(Abb L'OO). Der Ort lag im Otowu'-Gebiet

und war wohl sehou zeitig den mexikanischen

Konigen unterthan. In der Tributliste steht

er in der Gruppe Axocopan zwischen den

Orten Tezcatepec und Itzmiquilpan. In der

Pintura del Gobernador. Alcaldes y Regi-

dores de Mexico (Cod. Osuna) wird er

neben diesen und auderen Orten der

gleichen Gegend aufgefuhrt, und zwar

stand Mizquiyauallan unter doppeltem Pa-

tronar, es war einerseits kdnigliches Kron-

gut und hatte daneben noch einen En-

comendero. Vgl. Abb. '200 der genannten

Handschrift entnommen, wo dieses doppelte

Verhaltniss durch die Krone ilber der

Hieroglyphe und den Spanierkopf neben

ihr zum Ausdruck gebracht ist Der Mayor-
dorno, der die oben wiedergegebene Quittung unterzeichnete, war ohne

Zweifel der der Krone verantwortliche.

Abb. 200. MizquiyauaUan.

Codex Osuna f. 86.
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4. Die mexikauischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. 257

Was die Personen betrifft, so kanu ich den Namen des Beamten, in

desscn Gegenwart der Akt vollzogeu ward, nicht entziffern. Ich habe

outen Seite 281 in den Abb. 247 und 248 die Untersehriften des Beaniten

und des quittirenden Mayordoino nach von mir gemachten Durchpausungen

wiedergegeben. Dem in dein Text genannten Manuel de Oivera werden

wir weiter unten nock einmal begegnen. Der Mayordoino war ohne Zweifel

eiu Indianer. Familiennamen gleick diesem, von einern Heiligeu (oder

einem Kirchsprengel?) entuommeu, begegnen wir otter in den Personal-

listen.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dass die Summe zwei Pesos, die

in der Quittung angegeben ist, in der That zusammenkommt, wenn wir

die auf Blatt VII gezeichneten Realen zusammenrechnen. Wir haben in

der untersten Reihe 5, in der zweiten 3, in der dritten 5 und in der vierten

wieder 3, zusammen 1G Reales = 2 Pesos.

Ich werde unten zu zeigen haben, dass ein zweites Blatt uuserer

Sammlung, Blatt XIII, nachweislich aus demselben Dorfe staninit. Dies

letztere Blatt ist, wie wir sehen werden, aufs engste verwandt einer

der Handschriften, die aus der Sammlung des Hon. Joel R. Poinsett,

fruheren Gesandten der Vereinigten Staaten in Mexico, in den Besitz

der American Philosophical Society in Philadelphia flbergegangen und

in den Transactions dieser Gesellschaft (New Series, Vol. XVII, Part II

(1892) Article 4) veroffentlicht worden ist. Es ist nun interessant, dass

auch uuser Blatt VII in einem StQck dieser Sammlung seine genaue

Parallele hat. Es ist das letzte Blatt, das von den Herausgeberu als

Tribute Roll (Calendar 2) bezeichuot ist. Auch hier ist das Blatt durch

Querstriche in eine Reihe einanderfolgender Abschnitte getheilt. Rechts

ist iminer ein Tag durch eine Scheibe bezeiehnet, der Sountag durch eine

rothe Scheibe mit dreiarmiger Wirbelzeichnung (Abb. 201, S. 258). Daneben

sind verschiedene Lebensmittel mit ihren Preisen aufgeftihrt. Nur ist die

Speisekarte etwas erweitert. Neben Truthahn (roth gemalt Abb. 202, S. 258),

Fiseh (Abb. 203, S. 258), Korbchen mit Tortillas (Abb. 205, S. 258)

und Bundelu Zacate (Abb. 210, S. 258), haben wir in Abb. 206, S. 258

Korbchen, wie es scheint mit Tamales (einer Art Krapfuii, mit Filllung,

die in einer Umhfillung von Maisscheidenblatter gedtlmpf't wurden), wovon

8 zu 3 Reales angesetzt werden; in Abb. 204, S. 258 eine roth gemalte Speise,

vielleicht „enchiladas u
, in Fett und rother Pfeft'ertunke gedampfte Tortillas,

wovon 24 zu einem Real angesetzt werden, in Abb. 2(H), S. 258 eine

Fanega Mais zu 3 Realen (vgl. unten Seite 280 Abb. 24G); in Abb. 207,

S. 258 eiu anderes billiges Nahrungsmittel, wovon 80 zu einem Real an-

gesetzt werden, das ich aber nicht naher bestimmen kann; und in Abb. 208,

S. 258 eine Art Kuchen, der eine S-formige Zeichnung aufweist und mit

zwei Realen bewerthet ist. In S-formiger Gestalt — xonecuilli „ge-

krttmmtes Bein u genannt — backten die Alten sttsse Kuchen, die an

Seler, Gesammelte Abhandlungen I. 17
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•25* Zwoiter Abschnitt: Bildersehriflen.

bestimmten Festen (der BerggSttor, der Ciuapipiltin u. a.) eine Rolle

spielten, und die nh Abbilder des Blitzes betrachtet wurden. In zwei

Feldern dieser Bilderschrift der Poinsett V-lien Sammlung ondlich sind

Abb. 201. Hiero-

glyphe Sonntag.

Abb. 202. Ein

Truthahn.

Zwei Real.

Abb. 203.

Neon kleine Fische.

Eia Real.

©

Abb. 201.

24 Enchiladas (?)

Ein Real.

Abb. 205.

40 Tortillas.

Ein Real

CO

Abb. 208.

Zwei Real.

Abb. 206. Acht Korbchen Toll Tamales.

Drei Real.

0 (^o)
<°>

Abb. 209. Eine Fancga

Mais. Drei Real.

I
pun

1
Abb. 210. Zwei;

Bundel Zacate.

Ein Real.

mm
Abb. 207. 80?

Ein Real.

Abb. 211. Spanier.

(Richter

oder Encomendero.)

Abb. 201—211. Bilderschriften der Poinsett'schen Sammlung.
(Transactions American Philosophical Society. New Series. VoL XVII. Part II.)

noch Figuren von Spaniern geraalt (Abb. 211). Es muss als durchaus

wahrscheinlich bezeichnet werden, dass dies Blatt aus derselben Gegend

ond aus der gleichen Zeit stamnit, wie unser Blatt VII.
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4. Die meiikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. 259

Audi unser Blatt VII hat fibrigens verniuthlich einst zur Boturini'schen

Saminlung gehort. Der Katalog von Boturini's Museo Indiano erwahnt

im § XXI unter Nr. 1. Tres mapas en papol Indiano como faxas.

Tratan de los Tributos, que pagaba el pueblo de Mizquiahuallan, y en el

se ven las cifras numericaB de cada cosa, que entregaban los vecinos.

VIII.

Bin 22 cm langer, 33 cm breiter Streifen Agave-Papier, am Raude und

in der Mitte durch Paltung stark niitgenommen und in der linken oberen

Ecke unvollstandig. Auf der Oberseite des Blattes sind mit feiner Feder

Zeichnungen gomacht, die zum Theil farbig ausgemalt sind. Den Zeich-

Abb. 212. Die linke Halfte des Bruclistucks VIII, auf >/, vcrkleincrt.

nungen nach zerfallt da« Blatt in zwei Halften, von denen aber nur die

linke von dem Schreiber vollstandig ausgefflhrt ist. Von der rechton

JUalfte ist nur eiue Reihe oben gezeichnet, die anderen Reihen sind nur

angelegt. Die linke Halfte des Blattes gibt die Abb. 212 wieder. An
17*
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der linken Seite jeder Halfte stehen KOpfe von Mannern. Hinter ihnen

ist eine Hieroglvphe angobracht, die den Namen des betreffenden Mannes

angibt, und vor ihnon das holzerne Werkzeug, das zur Bearbeitung der

Erde diente, uictli oder coua-uacatl genannt (vgl. oben S. *210 Abb. 102, 103).

Die Personen sind dadurch als Ackerbauer gekennzeichnet. Vor einer

jedon Person sind eine Keihe viereekig umgrenzter Felder gezeichnet, auf

deren Seiten Zahlen eingetragen sind, ahnlich denjenigen, die wir auf

Blatt VI kennen lernten. Auf den gegenflberliegenden Seiten dieser Felder

sind, soweit das erkennbar ist, und bis auf verschwindende Differenzen,

die Zalilen dieselben. Aus all diesem geht hervor, dass hier viereekig

umgrenzte Ackerstiicke angegeben werden sollten. Hieroglyphen sind auf

der oberen Begrenzung und auf der Flache derselben gezeichnet, die in

den verschiedenen Reihen sieh wiederholen. Iu einer Anzahl Felder ist

in der reehten unteren Eeke noch, gelb gemalt, das Bild des (Jrases facatl

zu sehen (vgl. oben Abb. 61, S. 194). Und auf dem letzten Felde der

ersten Keihe in der reehten oberen Ecke das Bild eines Hauses (calli).

Desgleichen in dem ersten und zweiten Felde der dritten Reihe. Mit

dicker Feder ist endlich neben jeden Kopf der Name des betreffenden

Mannes hingeschrieben.

Dem Charakter der Zeiehnung und der Bildung der Hieroglyphen nach

ahnelt das Blatt am moisten dem sogenannten Codex Vergara. Das ist

eine von Boturini in seinem Museo Indiano genannte, jetzt der Aubin-

Goupirschen Sammlung angehSrige Handsehrift von (urspruuglich) 56

Bliittern, die fiber die Verhaltnisse der Ortschaften Calcantla.riuhcan, Topo-

titlan, Patlachiuhcan, Teocaltitlan und Texcaltirpac Reehensehaft gibt. Es

werden erst die Familienhftupter mit ihren Naehkommen aufgefuhrt, und

dann von jodom Dorfo das Personnlverzeichniss (tlacatlacuilolli), die von

den einzelnen Personen beanspruchten Landereien (milcocolU) und das,

was bei der Regulirung den einzelnen Personen zugesproehen wurde {tlau-

elmantU), angefuhrt. Auf dem (urspriinglieh zweiten, jetzt) ersten Blatte

ist augenschoinlich von spaterer Hand die Bemerkung „1539 marques del

valle virey" hinzugefOgt. Diese Bemerkung hat aber schwerlich grdssere

Bedeutung, als die auf Blatt 21 und 22 hinzugefugten, wo ein Don agustin

de Rosas sein Recht auf die Landereien Tzilaquauhtepoztlanalla geltend

macht. Am Schluss steht der Name Pedro Vazquez de Vergara, vitd-

leicht der Name eines, der die Handsehrift in seinem Besitz gehabt hat.

Nach ihm wird, seit Aubin, die Handsehrift gewohnlich zitirt.

Auf denjenigen Seiten nun dieser Handsehrift, die von der Vertheiluug

der Landereien handeln, sind genau in der gleichen Weise, wie auf

unserem Blatte Vin, die Kopfe von Personen mit ihren Hieroglyphen und
Namen aufgefuhrt, und daneben in Reihe die Felder, (die von ihnen be-

ansprucht. bezw. die ihnen zugesproehen wurden). Vgl. Atlas (ioupil-

Boban. PI. 3i», und die Abb. 213—215, die diesem Blatt entnommen sind.
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4. Die mexikanischen BiMerschriften Alexander von Humboldt's. 261

as Maass angeben,Tsur 8tehen in dem Codex Vergara die Zahlen, die

nur an der einen Laug- und an der einen Querseite. Und Hieroglylien

sind nur auf der Mitte der Felder und uicht, wie aul' unserem Blatt YIII,

audi an der oberen Begrenzung dersolben angegeben.

y*. t&^i

)

Abb. 218. Zwei Ackerstiicke, von steiniger, sandiger Be-

schaffenheit, und ihr Besitaer Juan tlatolmitl. Codex Vergara.

(Atlas Goupil-Boban. PI. 39.)

1 1

Abb. 216. Zwei Ackerstiicke von san-

diger Beschaffenheit. Codex Vergara.

(Atlas Goupil-Boban. PI. 39.)

Abb. 214. Ackerstuck von

stoiniger Beschaffenheit

Codex Vergara. (Atlas

Goupil-Boban. PI. 39.)

Abb. 216. Ackerstuck von 20x400 Ellen

in der Flur Trtzontitlan.

Atlas Goupil-Boban. PI. 34.)

KJKP

Abb. 217. Ackerstuck von

30x1200 Ellen in der Flur

Tecontliyacnc.

(Atlas Goupil-Boban.
PI. 34.)

Abb. 218. Ackerstuck

von 20xlOD Ellen in der

Flur ihu.ro(]U(i/>pan.

(AtlasGoupil-Boban.

PI. 'M.)

Abb. 219. Ackerstuck

von 100x140 Ellen in

derFlnr Tzomptmtitlmi.

AtlasGoupil-Bohan.

PI. 34.)

Es gibt nun nber nocli ein anderes Blatt, auf welehem in ahnlicher

Weise, wie auf unserem Blatte VIII, zur Linken Personen und gegeniiber

in Keihen die ihnon zugehorigen Folder aufgefiihrt sind. Dns ist das

Blatt 34 des Ooupil-Boban'schen Atlas. Audi bier stehen, wie irn
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Codex Vergara, die Masszahlen nur an einer Lang- und einer Querseite.

Aber, wie auf unserem Blatte VIII, sind hier anf der oberen Begrenzung

der Felder oder neben ihnen Ilieroglypheu angezeichnet. Und Bezeieh-

uungen stehen daneben, aus deneu ersichtlieh ist, dass diese Hieroglyphen

den Nanien des Feldes oder Ackers angeben. Zurn Ueberfluss ist uoch

haufig das W ort chinamitl „oingehegte8 Feld" oder milli „ Acker*4
aus-

drucklich daneben geschrieben. Vgl. Abb. 216—219, S. 261.

Der Vergleich rait die9en Handschriften lasst, meine ich, flber die

allgeraeine Bedeutung unseres Blatte* VIII keinen Zweifel ubrig. Ich

kehre nun zur Besprechung der Einzelbeiten des Blattes zuruck.

Die Masszahlen, die an vier Seiten der Felder eingeschriebeu sind,

sind, wie ich schon sagte, auf den beiden (Jegenseiten dieselben. Hire

Bildung und Bezeichnung ist genau die gleiche, wie die, welche wir auf

dem Plane der Stadt Tetzcoco auf Blatt VI unserer Saniniluug kennen

• • •

Abb. 220. solarpan yhuan tlapcchcalli.

Grundstuck mit Fruchtbaumen und

Haas mit Uachem Dach. (Atlas Goupil-

Boban. PI. 34.)

Abb. 221. xulpun inMi. Acker in sait-

digem Erdreich. solaiyan racalli.

Grundstuck und Hans mit Strohdaeb.

(Atlas Goupil-Boban. PI. 34.)

lernten. Wie dort sind audi hier dio Zwanziger durch schwarze Puukte,

die Einer durch Striche angegeben. Immer je ffinf Einer sind durch einen

Bindestrich verbundeu. Und wo fiber fiinf Zwanziger vorkonimen, sind

die fiinf ersteu ebenfalls durch einen Strich zur Zahl Hundert vereinigt.

Die gleiciie Zahlbezeichnung haben wir im Codex Vergara (Abb. 213 bis

215) und auf Blatt 34 des Goupil-Bobanschen Atlas (Abb. 216-218).

Nur sind hier in der Kegel die Zwanziger durch einen schwarzen Punkt

und cin Fahnehen, die \ ierhunderter durch einen schwarzen Punkt und

das wie ein Fiederblatt aussehende Zeichen, welches Symbol fur tzontli

„Vierhundert*' (eig. BHaar") ist. Doch kommt audi auf diesein Blatte Be-

zeiclinung der Zwanziger einfach durch schwarze Punkte vor (Abb. 219 bis

221). Auf Blatt VI unserer Sarnmlung wurden die Seelen gezahlr. Daher

fanden wir liinter den Zalilen das Bild eines Herzens (yollotli), das den

Begriff' „Leben** (y»l) oder „Seele** zurn Ausdruck bringt. Auf unserera

Blatt VIII inussten wir erwarten, hinter den Zahlen das Bild irgend einer

Digitized by Google



4. Dio uiexikaniachen Bilderschriften Alexander yon Humboldt's. 263

Mas*einheit aiizutreffen. Und das ist in der That der Fall. Wir finden (vgl.

Abb. 212) einmal hinter den Zahlen das Bild einer Hand. So im ersten,

zweiten und funften Felde der dritten Reihe. In anderen Feldem aber

linden wir hinter den Zahlen ein Bild, das wie eine Pfeilspitze aussieht. So

in dem vierten Felde der obersten (vorn uiivollstandigen) Reihe, in dem

letzten Felde der zweiten Reihe, im fiinften Felde der dritten Reihe, im

ersten und zweiten Felde der vierten Reihe. Ieh habe dies Bild dem

Auseheu uach als Pfeilspitze gedeutet. Dass eine solche in der That hier

dargestellt werden sollte, ergibt sich meiner Ansicht nach zur Evidenz

aus dem Umstande, dass in dem ersten Felde der vierten Reihe die Pfeil-

spitze, die auf der oberen Seite zu sehen ist, auf der unteren durch die

Hieroglyphe tecpatl „Feuer8tein u ersetzt ist, d. h. durch das Material, aus

wekhem man Pfeilspitzen fertigte.

Die Hand als Langeneinheit finden wir auch auf dem Blatt 34 des

Uoupil-Boban'schen Atlas, bei der Angabe der Ausdehnung des Go-

hoftes oder Dorfes Tzompantitlan. Vgl. Abb. 210 l
). Die Hand als Mass-

eiuheit ist verstandlich. Denn ma-itl heisst nicht nur die Hand, sondeni

auch der Arm, der Unterarm einschliesslich der Hand. Die Verwendung

der Hand wiirde daher eine ArmlSnge bezeichnen konnen, oder eine Elle.

In der That gibt das Vocabulario Molina's: cem-matl (eig. „ein Arm u
)

= „una braca para medir" d. h. eine Elle. Den Pfeil als Langeneinheit

habe ieh sonst noch nicht gefunden. Dass er aber als soldier thatsachlich

in Gebrauch war, das beweist wieder das Vocabulario Molina's, wo wir

cem-mitl („oin Pfeil*) mit „medida desde el un codo hasta la otra mano",

d. h. „das Mass vom Ellbogen bis zur Spitze der anderen Hand", flber-

setzt finden. Das ware also ein otwas grdsseres Mass, als das vorige,

ungefahr gleich zwei Ellen. Ich halte es indes nicht fur ausgeschlossen,

dass die beiden Symbole, die Hand und der Pfeil. sich auf ein und

dieselbe Masseinheit bekannter herkommlicher Grosse bezielien.

Was nun die Hieroglyphen betrifft. so geben die, welche auf der

oberen Seite der Felder stehen, uuzweifelhaft den Namen der Feldmark

an. Sie wiederholen sich in den ein/.elnen Reihen tier einem Besitzer

angehorigen Felder, weil sie ebon nicht das einzelne Feld bouennen,

sondern die Gemarkung, in der es gelegen ist. Gonau ebenso kehreii auf

Blatt 34 des Goupil-BobanVhen Atlas fiber und neben den Feldem,

die in Reihe neben den verschied.Mien Besitzern nngegeben sind, diestdheu

Feldrlurnamen wieder. Auf unsetvm Blatte seheineu acht verschiedene

Fluren angegeben zu sein.

1; Beilaufig mache ich auf die interessante Form aufnierksani, die hier diese

Hieroglyphe hat. Das Element i:»mj>an wird hieroglyphisch in der Kegel durch

das holzerne Gerlist tzompanOi ausuedriickt, auf dem die Schadel der Geopferten

aufgerciht wurden. Hier aber durch den Baum t:<>mpin>-<iuanitl = Erythrina

corallioides.
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1. Die erste ist in siimmtlichen Reiheii dieselbe und wird durch das

Bild eines Hausos oborhalb des Feldes bezeichnet. Das Haus ist in der

vierten Reihe mit hohem spitzen (gelb gemalten) Strohdach gezeichuet,

also naeh dor Art des Xacalh, das wir auf dem Bruehstfleke II der

Hum bold t'schen Sammlung kennen lernten, und das wir ahnlich, aber

deutlicher. und mit dor Beischrift .cacalli in eiuer Figur des Blattes M
des Goupil -Boban'schen Atlas abgebildet sohen (vgl. Abb. 221). Die

andoren scheinen die mit flachem Balkendach verseheuen, tlajyechcafli ge-

uaunten Adobohauser wiodorgeben zu solleu. Vgl. Abb. 220 dom Blatt 34

des Goupil-BobanVhen Atlas entnommen. Die deckende Balkenlag*

ist hier durch rothe Farbo iiiarkirt, fihnlieh den Thflrpfosten und den

Thfirbalkon, die liberall aus Holz gefertigt wurden l

), also stets mit rother

(oder brauner) Farbe gemalt wurden.

2. Das zwoito Feld in der dritten Reihe (die die vollstandigste ist)

hat oben eine Hieroglyphe, die den Kopf eines Koyote zwisehen zwei

AVasserstromen zeigt. Die Flur mag also vielleicht Coyoapan geheissen

habeu. Derselbe Flurname ist uher dem letzten Felde der ersten Reihe an-

gegeben.

3. Das dritte Feld der dritten Reihe hat oben keiue Hieroglyphe.

Hier soil vielleicht diejenige stehen, «lie fiber dem vierten Felde der

zweiten Reihe und fiber dem zweiten Felde der vierten Reihe und ebenso

fiber dem dritten Felde der Reihe auf der rechten Seite des Blattes zu

sehen ist. Diese besteht aus einer Fahne und zwei Zahnreihen. Der

Name der Flur hat also vielleicht Puiitlan, Pantitlan oder Pancamac ge-

heissen. L eber dem zweiten Felde der, vierten Reihe ist neben der Fahne

noch ein AYasserstrom angegeben.

4. Die Hieroglyphe fiber dem vierten Felde der dritten Reihe ist

otwas verwischt. I eh glaubo aber, dass diejenige Hieroglyphe angegeben

seiu soli, die auch ill j«»r dem vierten Felde der ersten und dem dritten

Felde der zweiten Reihe steht und aus dem Bilde einer Hand und

einem Wasserstrom zu>ammengesetzt ist. Dieselbe Hieroglyphe hat wahr-

scheinlich auch fiber dem dritten Felde der vierten Reihe gestanden. An

der Stelle ist ein Loch uml der Rand des Papiers ein wenig eingeschlasen.

Unter der Kinrollung kann man aber deutlich den AYasserstrom dieter

vierten Hieroglyphe erkennen.

5. Das funfte Feld der dritten Reihe hat oben eine Hieroglyphe.

die in dem. was von den anderen Reihen erhalten ist, sonst nicht vor-

kommt. Sie besteht aus einem Fruchtbaum, einem Fahnchen und eineni

Wasserstrom.

(5. Die Hieroglyphe fiber dem sechsten Feld der dritten Reihe besteht

aus dem (gelb gemalten) Symbol {-aca-tl „(iras* und aus einem Wasser-

1) Vgl. J. Bautista Pom nr. Relacion de Tef:c<>c<>. Ms.
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strom. Es ist augenscheinlich dieselbe Hieroglyphe, wie die fiber dem

vierten Felde der vierten Reihe, in der aber, ausser Gras und Wasser.

noch ein Gebiss (= tlan-tli „Zahn tt

) und ein F&hncheu (= pan-tit) zu

sehen ist. Vielleicht stent das Gras und der Zahn fur malinalli, und es

hat die Flur Malinalapan geheissen.

7. Die siebente Hieroglyphe ist in alien vier Reihen vorliaudeu. Sie

steht fiber dem 6. Felde der ersten, dem 5. Felde der zweiten, dem 7. Felde

der dritten und dem 6. Felde der vierten Reihe. Sie zeigt einen griinen

Busch und einen Wasserstrom.

8. Audi die aclite Hieroglyphe ist in alien vier Reihen vorhandeu,

ini 7. Felde der ersten, dem 6. Felde der zweiten. dem 8. Felde der

dritten und dem it. Felde der vierten Reihe. Sie zeigt das Bild eines Vogels.

Eine besondere Feldflur konnte auch noch fiber dem zweiten Felde

der Reihe auf der rechten (unvollstandig ausgefiihrten) Seite bezeichuet

sein. Ein Fahnchen ist zu erkennen. Was sonst etwa noch da gestauden

hat, ist verwischt.

Die Hieroglyphen fiber den Feldern, die, wie ziemlich sicher an-

zunehmen ist, den Xamen der Feldflur geben, zeigen also eine grosser©

Mannigfaltigkeit. Wir konnten acht bis neiin dcrselben ziihlen. Die

Hieroglyphen auf der Flaehe der Felder lassen nur drei Formen unter-

scheiden, die, wie sich gleich zeigen wird, versehiedene Qualitaten des

Erdreiehs zum Ausdruck bringen miissen.

Die erste namlich (a) zeigt die Hieroglyphe te-tl „Stein u und davon

ausgeheude feine Punktirungen, die ohne Zweifel Sand (xalli) andeuten

sullen. Ygl. Abb. '2'1\ = .ralpan vrilli, d. h die Ackerflur ualpan „im Saud u

(Atlas Goupil-Boban, PI. 34). Diese Hieroglyphe wfirde also steiuiges,

sandiges Erdreich bezeichnen, was die Mexikaner mit tetlalli .vallalli be-

zeichneteu.

Die zweite Hieroglyphe (b), die z. B. in dem zweiten Felde der

dritten Reihe zu sehen ist, zeigt das Bild einer Maisstaude (toc-tli) mit

der (gelb gemalten} mannlichen Bliithenrispe an der Spitze der Staude

und dem (roth gemalten) Fruchtkolben mit laug herabhangendem Xarben-

biischel links weiter unten am Stengel. Daneben (reehts) ist ein Wasser-

strom {a-tl) und darunter eine Zahnreihe {tlan-tli). Diese drei Element*

geben zusammen das Wort atoc-tlan d. h. „reich an a-toctli"< an frucht-

barer Humuserde. Vgl. Sahagun 11, cap. 12 § 3: — a la tierra fertil

para sembrar, y donde se hate mucho lo tjue se siembra en ella, llaman

a-toctli, que quiere decir, tierra que el agua ha traido: — es blauca,

suelta, hueca y suave; es tierra donde se hace mucho maiz 6 trigo. — Es

ware indes moglich. dass die Zahnreihe hier nicht die voile Silbe tlan,

sondern nur tla zum Ausdruck bringen soil, und dann konnte letzteres fur

tlalli Erde stehen, so dass wir atoc-tlalli zu lesen haben wiirden. Letzteres

ist mir wegen des Folgenden wahrscheinlich.
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Dio dritte Hieroglyphe (c), die z. B. im fflnften Felde der dritten

Reihe zu sehen ist, zeigt oben einen Baum (quau-itl), darunter einen Topf

(com-itl) und darunter die Zahnreihe (tlan-tli); diese Elemente geben das

Wort quatth-can-tlan odor quauk-con-tlalli, und letzteres ist vielleicht in

quaiihtlalli, contlalli aufzulosen. quauhtlalli ist Waldboden. Sahagun sagt

(11, cap. 12 § 3): — hay otra manera de tierra fertil, donde se hace may

bien el maiz y trigo, Uamanla quaufitlalli, que quiere decir, tierra que eata

estercolada cou maderos podridos, es suelta, amarilla, y hueca." — Und

contlalli ist Lehm. Sahagun sagt (11, cap. 1*2 § ;>): — hay barro en esta

tierra para hacer loza y basijas, es muy bueno y muy pegajoso; amasanla

con aqucllos pelos de los tallos de las espadaiias, y llamase tezoquitl y

contlalli'. de este barro so hacen comales, eseudillas, platos, y toda manera

de loza. — Dasselbe Krdreich ist in dem vorhergehenden § 3 folgender-

massen beschrieben: — hay otra (tierra) pegajosa buena para hacer barro

de paredes, y suelos para los tlapaneos, es fertil, pues se hace bien el

maiz y trigo."

Die drei Hieroglyphen a, b, c, die in dor Mitto der Felder gezeichnet

sind, wflrden detnnach sandiges, steiniges Erdreich, Humusboden und

Lehinboden bezeichnen. Es ist zu bemerkeu, dass die Hieroglyphen auf

der oberen Seite der Felder und die in der Mitte der Felder in gewissem

gesetzmassigen Verhaltuiss stehen. Das heisst, die verschiedenen Feld-

flureii weisen eine bestimmte Qualitat des Erdreichs auf. So hat die Feld-

flur 1. Saudboden; 2. hat Humusboden; 3. hat Saudboden; bei 4 ist in

drei Fallon Humusbodeu angegeben, nur in dem dritten Felde der vierten

Reihe, wenn dieses zu dieser Flur gehort, Lehinboden: die Flur 5 hat

Lehmboden; die Flur 6 wieder theils Humusboden, theils Lehinboden;

die Flur 7 hat uberall Humusboden: die Flur N uberall Lehinboden.

Auf dem letzten Blatt des Codex Vergara, dem dritten der Blatter

dieser Handschrift, die in dem Atlas (i oupil-Boban wiedergegeben sind

(PI. 3»), ist auf den Feldeni ebenfalls die t^ualitiit des Erdreichs an-

gegeben. Und zwar scheint es uberall theils steiniges, theils sandiges

Erdreich zu sein. Vgl. Abb. 213—215.

Vor jeder Reihe von Feldern ist auf uuserem Blatt, und ebenso auf

dem Blatt 34 des Atlas G oupil-Boban und im Codex Vergara die Person

gezeichnet, die als Eigenthumor der botreffenden Felder kuudgegeben

werden soli. Diese Personen sind. wie ich sagte, nicht nur durch eine

Hieroglyphe, sondern audi durch den dazu geschriebenen Namen genau

bezeichuet. Hier ist also die Auflosung der Hieroglyphen eine vorhaltniss-

massig leichte Sache. Es ist dabei zu benierken, dass der spanische

Nanie selbstverstandlich aussev Betracht bleibt. Aber ausserdem sind

nodi auszuscheiden ein Paar Buchstaben, die hinter dem Namen stehen,

und die augenscheinlich Abkiirzung eines Nauatl-Wortes sind. Hinter

dem Namen der Personen in der zweiten und dritten Reihe leseu wir die
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4. Die mexikanischen Bilderschriften Alexander von Humboldt's. 267

Silben onto; hinter denen der Person in dor vierten Reihe und der auf

der reehten Seite dos Blattes die Silben aya°. Das letztere bin ich geneigt

als Abkurzung von ayamc „noch nichtu anzusehen. Und demnach mflsste

das erstere wohl eine Abkttrzung von omotlali „er wurdo eingesetzt, be-

statigt*, oder etwas Aehnlichem sein.

Die Hieroglyphen sind von komplizirter Bildung, nnd die benntzten

Bilder kommeu, ahnlich wie im Codex Vergara, nicht ihrera vollen Silben-

werth nach zur Geltung, so dass also ein gewisser Uebergang von der

alten Sinnbild- uud Silbenschrift zu einer Lautschrift hervortritt.

Die erste Person, die in der zweiten Reihe, fiihrt nach der Beischrift

den Namen Dainian uotlanj. Die Hieroglyphe zeigt ein Paar Blumen,

eiu Paar Zahnreihen und einen sitzenden Menschen. Die Blumen {.coch-

itl) geben die Silbe so-, die Zahnreihen (tlan-tli) die Silbe tlan. Den

v.

"

J

Abb. 22?. Hieroglyphe ilhuitl „Tag, Fest*.

sitzenden Menschen halte ich far Ausdruck des omotlali „er ^wurdo ein-

gesetzt", zu welcheni, wie ich sagte, das hinter deni Namen .rotlani stehende

omo erganzt werden muss.

Die zweite Person, die in der dritten Reihe, fiihrt den Namen luys

netlacahuji Die Hieroglyphe zeigt eine Puppe, eine Zahnreihe, einen

Korb mit Tamales (gefullten Krapfen, aus Maismasse gefertigt) und ein

rigelartiges Gefass. Daneben endlich noch den sitzenden Menschen wie

vorhin. Die Puppe (nenett) liefert die Silbe ne-, die Zahnreihe (tlan- tit)

die Silbe tlo-. Die Tamales und der Tigel, der unzweifelhaft mit Chile-

oder rotlier Pfeffersauce <;efullt zu denken ist, gibt die Silben cauil. Denn

nino-tlacauilia (abgeleitet von caua „zuruckbleiben~) heisst „ieh behalte

etwas fur mich u oder „ich halte eine Mahlzeit", netlacauiliztli „die Mahl-

zeit" (merienda). Der sitzende Mensch ist wieder als Ausdruck fiir das

omo- d. h. omotlali „er wurde eingesetzt" zu denken.

Die Person in der vierten Reihe heisst pedro ylhuj. Die Hieroglyphe

zeigt eine merkwiirdig stylisirte, bunt (d. h. roth, bezw. gelb, mit blauom
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Diagonaltheil) gemalte AYirbelfigur, zweimal wiederholt, uud eiue gelbe

Feder. Hier bezeichnet die gelbe Feder wohl ein Element, das in dem

Namen, wie er dort hingeschrieben ist, nicht zum Ausdruck gelangt ist.

Vielleicht hat der Mann eigentlich ilhuitoz geheisseu, denn toztli ist die

gelbe (oder kfmstlich gelbgef&rbte). Papageienfeder. Der vordere Theil

besteht ans zwoi Foldern, deren jedes zwei nach Art eines Svastika oder

eines Hnkenkreuzes aneinandergelogte Ziingelchen aufweist. die ohne Zweifel

ahnlich der unten S. 278 wiedergegebeuou Wirbelzeichnung (Abb. 23M,

240) das Wort ilhui-tl d. h. „Sounenball, Tag, Fest" zum Ansdruck briugt.

Toll habe auf diese Figur schon vor Jahren aufmerksam gemacht 1
), dieselbe

aber damals nicht richtig gedeutot. Sie kommt auf mexikanischeu Skulp-

turen des kbnigliehen Museums fflr Yolkerkuude vor (Abb. 222) uud zwar

Abb. 224. Hieroglyphe von Himmels- Abb. 225. Hieroglyphs kin .Sonne", von

schildern der Maya-Handscliriften. Himmelsschildern der Maya-Handschriften.

gegenubor dem Bilde des chalchiuitl, der leuchtenden glanzenden Jadelt-

perle (Abb. 223). Uud auf den Hiuimels9childern der Maya-Handschriften

ist. nebeu allerhand Variatioueu der Sonnenhieroglyphe (Abb. 225) auch

dieses einfache Wirbelsymbol (Abb. 224) zu sehen.

Die letzte Person auf der unvoll.standigen rechten Seite des Blattes

wird in der Beischrift autonio totolipilhuehue genanut. totol i-pil heisst

„das Junge des Truthahus". and das ist in der Hieroglyphe durch das

1) Zeitschrift fur Ethnologic XX (1888) S. b'6 und bb.
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Bild eines Yogels mit kurzen Plttgeln zum Ausdruck gebracht. Was aber

das andere Element darunter sein soli, und welcho Silbe es zum Ausdruck

bringt, ist mir nicht klar.

Aus allem, was wir auf dem Blatte VIII erkennen und festzustellen

vermochten, geht auf das klarste hervor, dass es einerseits unserem

Blatt VI und andererseits dem Blatt 34 des Atlas Goupil-Boban und

dem sogenannten Codex Yergara auf das engste verwaudt ist. Ftir all

diese Handschriften ist in erster Liuie das eigenthumliche System des

Zablenschreibens bezeichnend, — indem die Einer durch Striehe statt

durch Punkte bezeichnet und immer zu fQnf und fiinf zusammen genommeQ

sind — und ferner die komplizirte, sieh einer Silben- und Lautsehrift an-

nahernde Zusammensetzung dor Hieroglyphen. Die gesammten Hand-

schriften dieser Art scheinen aus dem Gebiet der alten Herrschaft von

Tetzcoco zu staminen. Und dieses landschaftliche Element, nicht die Zeit,

in der sie entstanden, scheint zur Erklarung dieser Besonderheiten heran-

gezogen werden zu miissen. Denn die Pintura del Oobernador, Alcaldes

y Regidores de Mexico (Codex Osuna), die spfiter ist als miser Blatt VI,

zahlt mit Punkten statt mit Strichen. Wir wissen, dass Tetzcoco in alter

Zeit als die Stfttte feinerer Bildung und gewisser Gelehrsamkeit gait. In

Tetzcoco fand aber auch am fruhesten eine gewisso Anpassung der eiu-

geborenen Elemente an Sitte und Kultur der fremden Eroberer statt. So

lange daher nicht aus unzweifelhaft alten vorspauisehen Dokumenten die

gleichen Besonderheiten nachgewiesen werden, wie sio die Reihe der

zitirten Handschriften (der Codex Vergara und die anderen) aufweisen, so

lange bin ich immer noch geneigt, diese Entwickelung in die spauisehe

Zeit zu verlegen. Dio hervorragendo Wichtigkeit, die Aubin und andere

gerade diesen Dokumenten beilegten, kann ich deshalb denselben nicht

zuerkeiineu.

IX. - XII.

Diese vier Blatter sind gleichen Charakters. IX und X (vgl. Abb. 226

und 227, S. 270) haben offenbar vormals einen Streifen gebildet, und ebenso

XI und XII (vgl. Abb. 233 und 234, S. 274). X und XII haben oben scharfe

Schnittlinien und bei XII geht der Schnitt gerade langs eines Querstriches,

von welchem Thoile an Blatt XI unten zu sehen sind. Die Streifen haben alle

die gleiche Breite von etwa 17 cm. IX und X zusammen geben eine Lange

von 98 cm, das ware also die des erston Stroifons. XI und XII zusammen

14G 1
/, cm fur den zweiten Streifen. Dor ersti* Streifen ist oben langer

gewesen, dort sind noch Spuren von Zeichuungen bemerkbar. Der zweite
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Abb. 226. Bruchstuck IX dor Alexander
von Humboldt'schen Sammlung, auf

ein Drittel verkleinert.

Bilderschriften.
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Abb. 227. Bruchstuck X der Alexander
von Humboldt'schen Sammlung, auf

oin Drittel verkleinert.
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Streifeu erscheint unten scharf abgeschnitten, ausserdem ist dort mit der

Sehcere eine Ecke herausgeschnitten. Auch dieser Streifen ist also ver-

muthlich l&nger gewesen. Die Zeichnungoii sind rait Tinte und dicker

Feder gemaeht und ahneln entschieden den Darstellungen auf Blatt XV
and etwas auch den Darstellungen kirchlichen Inhalts auf Blatt XVI. AU
Farben sind karminroth und gelb, und bei der Steiumauer auf Blatt XII

(Abb. 234) auch eine schwarzliche Tintenfarbe verwandt. Karminroth sind

die Kreise und die Vierecke in der obersten Abtheilung von Blatt IX

(Abb. 226) gemalt. Ferner die Biindel, die die drei Reihen Iudianer in

der oberen Abtheilung von Blatt XI (Abb. 233) auf dera Rficken tragen;

die Querreihen daruber, die Querreihe darunter und Hut, Rock und Fuss-

bekleidung des Spaniers; endlich die Axt des Zimmermannes auf Blatt X
(Abb. 227). Alles Uebrige, was farbig ist, ist gelb gemalt.

Was nun den allgemeinen Charakter dieser Handschrift 1

) angeht, so

handelt es sich augenscheinlich auch um Rechnungen, oder vielleicht

auch — worauf die Figur des Spaniers auf dem BruchstQcke XI (Abb. 233)

hinzudeuten scheint, der ein Paar Iudianer an Stricken nach sich zieht —
um eine Klageschrift nach Art der „Pintura del Gobernador, Alcaldes

y Regidores de Mexico*, die in dem Archiv des Duque de Osuna auf-

gefunden worden ist.

Die Blatter IX und X (Abb. 226 und 227) sind vermuthlich eine

Spezialrechnung uber Lieferung von Holz und Steinen. Steine sind in

der untersten Abtheilung von Blatt IX (Abb. 226) gezeichuet. Mit der

Zahl sieben, die daneben zu sehen ist, sind vielleicht sieben Lasten Steine

gemeint. Alles iibrige scheint sich auf Holzlieferung und Zimmermanns-

arbeit zu beziehen. Und den Zimmermann (tlaxinqui) sehen wir ja audi

an der rechten Seite von Blatt X (Abb. 227) mit seiner Axt (tla.i-imal-

tepoztli) dargestellt, und vor ilini eine grosse Zahl: — 5x400 = 2000

offenbar die Gesammtsunune der Lieferungen, die er einklagt. Auch in

der _Pintura del (iobernador, Alcaldes y Regidores

de Mexico* werden die Zimmerleute („carpinteros u
)

durch das Bild eiuer Axt (Abb. 228) bezeichnet. Die

mit karminrother Farbe gemalten Kreise und Reeht-

ecke in der obersten Abtheilung von Blatt IX (Abb. 226)
Abb i>>g carpinteros"

und die ahnlichen, aber mit gelber Farbe gemalten Codex Osuna f. 28, verso.

Figuren in der mittleren Abtheilung von Blatt X
(Abb. 227) kSnnten Tischplatten, vielleicht auch Holzblfleke, darstellen

pollen. Die langeu, ebenfalls mit gelber Farbe gemalten Stflcke in

der oberen Abtheilung von Blatt X (Abb. 227), denen fihnliche, aber

an einem Ende mit einem Loch versehene Strtcke in der oberen Ab-

1) Das hier Folgende ist neu gcschrieben. In meiner ersten Arbeit habe ich

wesentliche Ponkte bei diesen vier (bezw. zwei) Bruchstiicken nicht ricbtig erkannt.
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theilung von Blatt XII (Abb. 234) entsprechen, sollen ohne Zweifel Balken

sein. Vgl. die Abb. 231, die in der Tributliste Codex Mendoza 34 als

„vigas grandes u erklart wird. Die kleineren und schmaleren gelben Stficke

bedeuten wohl Bretter. Vgl. die Abb. 229 und 230, die in der Tributliste

Codex Mendoza 25 und 28 aU

„tablones de raadera grandes"

und „morillos de madera" er-

klart sind.

Die zehn, mit gelber Farbe

gemalten, in der Mitte mit einem

Strick umschnflrten Bflndel, die

die oberste Reihe von Blatt X

(Abb. 227) bilden, sind ver-

muthlich als Bflndel dflnner

Stabe oder Latten, oder wahr-

scheinlicher vielleicht, als Brenn-

holzbflndel zu erklaren. Ihneu

gleichzustellen sind ohne alien

Zweifel die nicht in der Mitte
T

sondern oben und unten um-

schnflrten Bflndel, die man in

der unteren Abtheilung von

Abb. 231. .vigas Blatt X (Abb. 227) sieht. ob-

grandcs". Codex won j ^jgp die Zusammensetzung

der Bflndel aus dflnnen Staben

von deni Zeichner nicht an-

gegeben worden ist. An beiden Stellen sehen wir die Reihen der Bflndel

gekront von einer besonderen Figur, die augenscheinlieh das Fahnchen

(pti7>ritl), die Hieroglyphe der Zahl 20 darstellen soil. Das wird klar be-

wiesen durch die beiden Reihen in der unteren

Abtheilung von Blatt X (Abb. 227). Denn

die zwanzig dort dargestellten Bflndel, von

denen jedes von der deutlichen Figur des

Fahnchens gekront ist, also in der Zahl von

20 gerechnet werden soil, ergeben zusammen

die Zahl 400, und die Ziffer 400 (cen tzontli)

Abb. 229, 230. Btablone8

de madera grandes",

„morillos de madera",

Codex Mendoia 25, 28.

Mendoaa 34.

Abb. 2S2. tlaptehtli. ..tablado,

cama dc tablas". Atlas Goupil- ist in der That uber dem ersten Bflndel der

Boban. PL 34. Doppelreihe noch besonders angegeben.

Was die Reihen von Wiukelstflcken bedeuten sollen, die in der Mitte

von Blatt IX (Abb. 226) und unter dor oborsten Reihe von Blatt X

(Abb. 227) gezeichuet sind, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. —
Die auf Blatt IX (Abb. 226) unten, unmittelbar uber den Lasten von

Steinen gezeichneten (iegenstande mochte ich als Lattengestelle oder Schlaf-
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banke deuten. Denn gauz ahnliche Figuren (vgl. Abb. 232) finden wir

auf Blatt 34 des fioupil-Bobau'schen Atlas mit dem Namen tlapechtli

erklart, und das wird in dem Vokabular Molina's rait „tablado, andamio.

cama de tablas* iibersetzt. Im zweiten Drittel von Blatt X (Abb. 227)

sieht man zwei Reihen Sttihle (vgl. den Stuhl, auf dem der Doctor Horozco

sitzt: Abb. 177, S. 249). Die beiden Figuren am Anfange der daruber

stehenden Reihe sind offenbar als Endstiicke von Bettgestellen europaischer

Konstruktion, mit hoch aufragenden Seitenpfosten zu deuten, und die da-

neben gezeichncten vier, an den Endon etwas abgeschr&gten Stttcke stellen

vermnthlieh die Seitenbretter solcker Bettgestelle dar. Die unterste Reihe

endlich von Blatt X (Abb. 227) seheint zu zeigen, dass der Zimmermann

auch die Lieferuug von Holz fur versehiedcne Oalgen, bezw. den Arbeits-

lohn fur die Aufstellung solcher, einklagen will. Merkwiirdig ist bier nur,

dass der Zeieliner die Delinquenten nielit am Halse, sondern an den auf

den Rucken gebundenen Handen aufgehangt gezoichnet hat.

Ausser dem Zimmermann sind endlich auf diesen beiden Blattern nocli

zwei andere Iudianer gezeichnet. Der eiue, in der unteren Abtheiluug

von Blatt IX (Abb. 226) tragt im Haar das aztaa-elli, den gabelfdrmigen,

aus Reiherfedern gefertigten Schmuck, den die Krieger der alten Zeit

beim Tanz in den Riemen steckten, mit dem das nach hinton falleude

Haar zusammengenommen war. Der andere Indianer. in der oberen Ab-

theiluug von Blatt X (Abb. 227) hat am unteren Ende des Haares, wie es

scheint, eine grosse Ringscheibe hangen, eine Art Schmuck, die ich nicht

zu deuten weiss.

Auf Blatt XI und XII (Abb. 233 und 234, S. 274) ist zum Theil die

Lieferung der gleichen Gegenstande, wie auf den oben besprocljencn beiden

Blattern, zur Anschauung gebracht. Die Reihe von Steinen in der unteren

Halfte von Blatt XII (Abb. 234) bezeichnete eine Lieferuug von Steiueu

oder die Auffuhrung einer Mauer aus Steinen.

In der obersten und in der sechsten Reihe von Blatt XI (Abb. 233)

sehen wir dieselbeu Bundel von Stabeu oder Brennholz. wie in der unteren

Halfte von Blatt X (Abb. 227). Sie sind auch hier von dem Fahnchen

(pawitV/), dem Zeichen fiir zwanzig gekront, nur ist dies Ffthnchen

fast in einer Linie mit dem Bundel gezeichnet, dass man es — und ich

habe es in der That in meiner ersten Arbeit so aufgefasst — als einen

Theil des Biindels anzusehen versucht wird. Aber es sind auch hier von

diesen Zwanzigern von Bundeln zwanzig, also in Summa 400, durch

die Zeichnung zur Anschauung gebracht, und so sehen wir deun auch die

Ziffer vierhundert (cen tzontli), die bekannte fiedrige Figur, in dem

letzten der Bttndel, am Ende der sechsten Reihe, noch besonders an-

gegeben. Es ist aber hier ausserdem, in der zweiten bis funften Reihe.

noch von dem Zeichner in Bildern hingcschrieben, dass der Spanier, -

gegen den augenscheinlich in diesen Blattern Klage erhoben wird, — zwei

Snler, Geaaromelte Abliandlungen I. IS
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Abb. 233. Bruchstfick XI und die Abb 234.

drei obersten Rcihen des Brnchstucks XII. Rest des Bruchstucks XII

Anf ein Drittel verkleincrt Aaf ein Drittel verkleincrt
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Abb. 235. „papel de

la tierra". Codex

Mendoxa 27.

[ndianer mit Gewalt herbeiholte und sie zum Transport der Bfindel zwang.

Die Schlange, die man fiber der obersten Reihe auf Blatt XI (Abb. 233)

sieht, und die gerade fiber dem Kopf des Spaniers zu stehen kommt, soil

— vielleicht — den Namen dieses Spaniers angeben, wahrend der Indianer-

kopf daneben und die Hieroglyphe, die, wie os scheint, Amatl „Papieru zu

lesen ist — vgl. Abb. 235, die Codex Mendoza 27 als „papel de la tierra
u

erklart wird — den Eigen thinner des Holzes, das der

Spanier wegschleppen lasst, bezeichnen werden.

Schwer ist es indes zu sagen, was die Figuren

dahinter, die oben rechts anf Blatt XI (Abb. 233) au-

gegeben sind, bedeuten sollen. Man sieht ein Uaus,

desseu Wande augenscheinlich aus Rohr erbaut gedacht

sind. ahnlich dem xacalli in der unteren Abtheilung

des Bruchstfickes U der llumboldt'schen Sammlung

(vgl. Abb. 84 oben S. 202). Nur ist die Bedachung eine

andere. Es hat fast den Anschein, als ob man bier auf

dem Hause die stachlige Spitze eines Agaveblattes (uitetli) hfitte zeichneu

wollen. Hinter dieser Hfitte sieht man drei mit Stroh oder Palmblatt-

streifen umflochtene und mit einem geflochtenen odor Schnurhenkel ver-

sehene Krfige, deren jeder von dem Ffthnchen (pamitl), dem Zeichen ffir

zwanzig, gekrdnt ist. Diese Oefasse kimuten Krfige eiugedickten sfisseu

Magueysaftes bedeuten. Vgl. Abb. 23l», die in der Tributliste Codex

Meudoza 29, 77 abgebildet und im Text als „miel

de maguey espesa" erklart wird. Vielleicht kounte

auch wirklicher Honig gemeint sein. Vgl. die der

Abb. 23tJ ahnliche, aber kleinere Figur, die in

der Tributliste Codex Mendoza 38 als „cantarillo

de raiel de abeja" erklart wird. — Wie nun aber

diese 60 Krfige Honig mit den anderen Par-

stellungen in Verbindung zu bringen sind, ist mir

uicbt ganz klar. Vielleicht sollte gesagt werden,

d:is8 dem Indianer Amatl, ausser den 400 Bfiudelu

Brennholz auch GO Krfige Honig aus seiner Hfitte

geholt worden seien.

Xeben den Bfindeln von Staben oder Brennholz, sind auch verschiedeue

der anderen auf Blatt IX und X genannten Klassen von Holzlieferungen,

hior auf den Blattern XI un<l XII ebenfalls, nur in geringerer Zahl, an-

gegeben: — Die kreisrunden und rechteckigen ( regenstande, die HolzblOcke

oder Tischplatten darstellen, die grossen und die kleineren Balkan und

Brett*T und auch, in der unteren Abtheilung von Blatt XI (Abb. 233) zwei End-

stucke europ&iseher Bettgestelle, wie wir sie auf Blatt X angetroffen batten.

Ausser dem Transport von Holzbfludeln, fiber den in der oberen

Halfte von Blatt XI (Abb. 233) geklagt wird, sehen wir in der unteren

18*

Abb. 23*'.. .miel de maguey

espesa*.

Codex Mendoza 29, 77.
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Abtheilung desselben Blattes auch den Transport von Krugen dargestellt,

aus deren Mflndung man Saugrohre (piaztli) herausragen sieht, die also

vermuthlich Pulquekriige {piaz-tecomatl) be/.eichnen sollen. Und in der

Mitte von Blatt XII (Abb. 234) werden Kruge anderer Form von Indianern

geschleppt, und anscheinend eiue weite Wegstrecke, denn das Bild des

Weges ist, an der rechten Seite der Querabtheilung, vor den beiden last-

tragenden Indianeni, noch besonders augegeben. Der vorderste der beiden

Lasttrager halt einen Stab in der Hand, wie um den Weg, der zurtick-

gelegt werden musste, abzumesseu, oder das Mass dieser Wegstrecke an-

zugeben.

Endlich sind auf unserem Blatt, und zwar an dem untersten Rande

des Blattes XII (Abb. 234), noch geschlachtete Schweine eingeklagt. Dass

mit diesen etwas merkwflrdig gezeichneten Thieren Schweine gemeint sind,

ist aus der Form der Hufe zu ersehen. Und dass sie geschlachtet sein

sollen, ist durch die rothe Farbe unter dem Maule des ersten deutlich

kundgegeben. Es handelt sich aber nicht nur um diese zu unterst

auf Blatt XII abgebildete Keihe, auch die 10—11 Reihen von Korben,

die auf ein Traggestell (cacaxtli) geschnfirt, auf den Blattern XI und XII

abgebildet zu sehen sind, sollen alle Schweinefleisch enthalten. Denn

man sieht flberall den Thierkopf und daneben. in der mittleren Ab-

theilung von Blatt XII (Abb. 234), auch den Schweinefuss mit seinen

zwei Hufen herausragen.

Wenn wir demnuch die Einzelheiten dieser Handschrift richtig ver-

atehen, so stellen diese BruchstQcke Blatt IX—XII ein Aktenstflck dar, in

welchem fiber unrechtmassig verlangte oder unbezahlto Lieferungen von

Holz und allerlei Holzarbeit, von Steinen, Schweinefleisch und Honig und

flber zwangsweiso Heranziehung zu Dienstleistungen geklagt wird.

Wenn an dem Bruchstuck XII unten mit der Scheere ein Stuck heraus-

geschnitten worden ist, so bedeutet das, — wie wir das ahnlich bei dem

gleich darauf zu besprechenden Bruchstflck XIII anzuuehmen haben

werden — vielleicht, dass bei der Reguliruug der hier eingeklagten

Rechnung ein Theil der Rechnung in Abzug gebracht worden ist.

XIII.

Ein 49 X 31 cm grosser Streifen ziomlich dflnnen feinen Agave-Papiers.

Xur die untere Hiilfte ist beschrieben und in dieser nur die untoren Theile

kolorirt, wahrend die Figuren der obersten Reihe nur umrissen und un-

kolorirt, d. h. nicht fertig gemacht sind — ein Beweis, dass der Schreiber
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audi hier in alter Weise am unteren Ende de9 Streifens angefangen und

naeh oben fortschreitend seine Eiutragungeu vorgenommen hat. Das untere

Eude ist unvollst&ndig. Es kann aber — aus dem Raum zu ersehen, den

das spanisch geschriebene Dokument auf der Kehrseite einnimmt - nicbt

viel gcfehlt haben. Jedenfalls ist unter der untersten Reihe keine andere

Reihe mehr vorhanden gewesen. Die Abb. 237 und 238 geben die drei

obersten Reihen de.s Bruchstuckes und das linke Ende der beiden untersten,

auf die Halfte verkleinert. wieder.

Abb. 237. Die drei obersten Reihen des Bruchstiichs XIU, auf die Halfte verkleinert.

Da* Dokument ist ganz genau des gleichen Oharakters, wie eine der

Handsehriften, die aus der Sammlung des Hon. Joel R. Poinsett, frflheren

< fesaudten der Vereinigten Staaten in Mexico, in den Besitz der American

Philosophical Society in Philadelphia flbergegangen und in den Transactions

of the American Philosophical Society New Series, Vol. VII, Part. II,

Article 4 (Philadelphia 18!>2) unter dem

Titel Tribute Roll 4 (Calendar 1) ver-

offentlicht worden ist. — AVie dort sehen

wir audi hier gelb gemalte Kreise mit

rothen und durch eine Wirbelzeichnung

(eine Art Svastika) ausgezeichneten

Kreisen wechseln. Und zwar liegeu

zwischen den rothen Kreisen immer

8eclis gelbe. Ein klarer Beweis, <lass

die gelben Kreise immer die Wochen-

tage. die rothen Kreise die Sonntage bedeuten sollen. In der That ist

auch die Wirbelzeichnung des Svastika nur eine etwas veranderte Form

des Zeichens (Abb. 239, 240, S. 278), das bei den Mexikanern das

Wort ilhuitl wiedergab, welches „Tag u
, in besonderem Sinne aber

„Festtag% „Festa bedeutete. In der llandschrift der American Philo-

sophical Society hat man dabei in der untersten Reihe rechts an/.ufangen,

diese nach links zu verfolgen und in der nachstcn von links naoh rechts

Abb 2.'iS. Das linke Ende der beiden

untersten Reihen des Bruchstiicks XIII,

anf die Halfte verkleinert.
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zu gehen und so weiter hin und her. Wo ein nener Monat beginnt, ist

die Reihe der Wochentage unterbrochen durch das Bild dea Monde*, das

abweehselnd bald nach reehts, bald nach links gekehrt gezeichnet ist (vgl.

Abb. 241, 242), und in der Reihe der Tage nicht mitzuz&hlen ist. Ks

folgen so aufeinander von unten nach oben erst ein Monat von 31 Tagen,

dann einer von 30 Tagen, weiter 31 Tage, 30 Tage, 31 Tage und zuletzt

wieder 31 Tage. Dieser letzte Monat muss demnach August oder Januar,

der erste Marz oder August gewesen sein. In unserein Blatte XlII fehlt

die Bezeichuung des Monatsanfauges, die Roihen sind wahrseheinlich in

fthnlicher Weise hin und her zu verfolgen, wie aus einem bestimmten,

unten zu envahnenden Verhalten zu schliessen ist. Der wirkliche Sacli-

verhalt ist aber nicht mehr festzustellen, weil an der rechten Seite des

Blattes mit der Scheere eine bestimmt^o Anzahl Tage wcggeschnitten sind.

Ueber jedem einzelnen Tage ist auf unserem Blatt ein Frauenkopf

gezeichuet, erkennbar durch die beiden fiber der Stirn aufragenden horn-

artigen Fleehten, die moxikanisclie Weiberhaartracht (vgl. Abb. 104 oben

I\\X\QJi

Abb. 239. Hiero-

glyphe ilhuitl

„Tag«, „Fest\

Codex Mendoza

Abb. 240. Hiero-

jrlyphe ilhuitl

„TagM. Codex

Osuna f. lfi (47S;.

Abb. 241, 242. Hieroplypbe metstli

„Monat". Bilderschriften der Poin-

sett' schen Sammlong. Transactions

American Philosophical Society New
Series. Vol. XVII. Part II.

8. 211, die Hieroglyphe Ciuatlan). Das kann wohl kaum einen anderen Sinn

haben, als dass an den betreffenden Tagen Frauen zur Dienstleistung kom-

mandirt gewesen sind. Die Kopfe fiber den Tagen sind in Paare geordnet, so

dass immer zwei und zwei mit den Gesiehtern einander zugekehrt sind, und

zwischen beideu ist jedesmal das F&hnchen, der hieroglyphische Ausdruok

fur dio Zahl 20, angegeben (Abb. 243). In den beiden obersten Reihrn

hat man sich die Sache vereinfaeht. Man hat nur einen Kopf gezeichuet

und diesen durch Linien mit zwei aufeinander folgenden Tagen Ter-

bundeu. Und die Zahl 20 steht dann neben dem einzelnen Kopf (vgl.

oben Abb. 237). An dem linken Ende der untersten Reihe endlich war

ein unpaarer Tag iibrig geblieben. Ueber diesen hat man den Frauen-

kopf, daneben aber, mit Recht, nicht die voile Zahl 20, sondern die

Halfte, dio Zahl 10 gesetzt. Dann aber hat man nachtraglich diesen

unpaaren Tag mit einem mipaaren Tag des linken Endes der zweiten

Reihe von unten verbunden und dann doch, gewissermassen pleonastisch,

die Zahl 20 dazwischen gesetzt (vgl. oben Abb. 238). All das ist kaum
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anders zu erklaren, als dass die Schichten alle zwei Tage weehselten, dass

immer nach zwei Tagen andere Frauen kamen. Der Umstand aber, dass

man vom linken Ende der untersten Reihe zum linken Ende der nachat

hSheren uberging, beweist, dass der Schreiber, gleich dem des Dokuments

der American Philosophical Society, rechta unton begann nnd die Reihen

hin und her, immer an dem betreffenden Ende anschliessend, verfolgto.

Xur am Ende (links) der dritten Reihe scheint eine Liicke zu sein. Der

Schreiber muss hier wieder von vorn, d. h. die vierte Reihe am rechten

Ende, begonnen haben. Auch in der Handsehrift der American Philo-

Abb. 243. Zwanzig Frauen zur Dienst-

leistnng am Sonnabend und Sonntag.

Humboldt-Handschriften, Bruch-

stuck XIII. Linkes Ende der dritten

Reihe von unten.

Abb. 244. MahUtein < tmilatl) nnd Hand-

walze fmetlapiUOy nebst dem Gefaes,

das zur Aufhahmo der geriebenen Masse

bestimmt ist. Bilderschriften der

Poinsett'schen Sammlung. Trans-

actions American Philosophical Society.

New Series. Vol. XVII. Part. II.

sophieal Society ist immer em Frauenkopf mit zwei Tagen verbunden.

Es mflssen also auch dort die Schichten alle zwei Tage gewechselt haben.

Zahlen sind neben den Kopfen nicht angegeben.

Die Hauptdienstleistung, wozu Frauen gebraucht werden, ist bei alien

St&mmen in erster Linie die Kiiche gewesen. Und das war bei den Mexi-

kaneru noch ein besonders wiehtiger Dienst, da das Hauptnahrungsmittel,

die Tortilla (tluj-calli) nicht im Grossen und auf Vorrath, gleich unserem

Brote. hergestellt werden konnte, sondern mittels

eines ziemlich umstandlichen Verfahrens zu jeder V fc\

Mahlzeit frisch bereitet und frisch und warm verzehrt > ^
wurde. Dass dieser Frauendienst auch in unseren Abb. 245. Eine fanega

Handschriften geraeint ist, das zeigt die Handschrift Pointer Ichen
der American Philosophical Society klar und deutlich. Sammlnng. Trans-

Denn hier sehen wir neben dem Kopf der Fran ein- actions American Philo-

inal einen Mahlstein (metkxtl) abgebildet, mit der
Ncw°J^ VoTxVII.

Handwalze {metlapUH) darauf, und unter seinem vor- parJ. n.

deren Ende ein (remss, das zur Aufttahme der zer-

riebenen Masse bestimmt ist (Abb. "244). Das andere Mai ein Ilohlmass

(Abb. 245), das in der Malerei der Mexikaner eine „ Fanega" Mais bedeutete.

Vgl. die Abb. 246, S. 280, die einem Blatte der Aubin-Gnupirschen Samm-
lnng, Atlas Goupil-iJoban PI. 27, entnommen ist. Auf dem betreffenden
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Blatto sind funf soldier Masse mit dem Fahnchen darauf (= 20) abgebildet,

und in dem spanischen Text darunter wird erklart, dass das 100 Fanega Mais

bedeute (que se entiende cien hanegas de mahiz). Dass aber neben den

Frauenkopfen nieht nur der Mahlstein, sondern auch das Maismass ab-

gebildot wurde, daraus, glaube ich, muss man entnehmen, dass die Auf-

rechnung, die die Handschrift der American Philosophical Society dar-

stellt, nicht nur geleisteten Dienst, sondern auch

gelicfertes Material vermerkte.

In unserem Blatte XIII sind neben den Fraiien-

krtpfen koine solchen Gegenstande gezeichnet.

Dass es aich aber hier um den gleichen Dieust

handelt, das geht aus der Schrift hervor, die aiif

der Kehrseite unseres Blattes sich findet. Die

Handsehrifton der A. von Humboldt'sehen Samm-

Q.

Abb. 246. 20fane»aS Mai 8 .

lun» 8in<,
<
wio ich obeu 8chon bomerkte, mit Aus-

Atlaa Goapil • Boban. nahme der ersten, auf grosse Bogen in Folio-

Pi- 27
• format aufgeklebt. An dem Blatt XIII. das

ziemlich dflnnes Papier ist, tiel es mir nun zum ersten Mai auf. dass auf

der Kehrseite Schrift vorhanden sein mGsse. Ich fieng vorsichtig an ab-

zulosen. und unter Zuhilfenalime sachverst&ndiger Krafte gelang es, das

Blatt unbeschadigt von der Unterlage abzuheben. Auf der Rftckseite fand

ich folgendes Dokunient:

digo yo diego hermauo del mayordomo deste

pueblo de misquiaguala q. resebi del senor

manuel de olvera coregidor deste dicho pue

bio 101 peso y medio de las yndias quelles q.

an heeho tortillas en su casa y me a pagado

todas las demas q. ban servido hasta oy.

fecho a veynte y uueve de mayo de mill

y quiniento y sesenta y nueve auos

tg mechior de contreras y galp

q. firmo per el otrgante

ante mi

s melchior do p. de palen ....

contreras

d. h. ..Ich, Diego, Bruder des Yenvalters dieses Dorfes MtzquiyauaUan.

bekenne, dass ich von dem Herrn Manuel de Olvera. Richter dieses

genannten Dorfes 101 1

/3
peso bekominen babe, fur die Frauen, die in

seiuem Hause Tortillas gemacht haben, und (dass) er mir alle ubrigen

(Frauen) bezahlt hat, die bis zum heutigen Tage Dienst gethan haben.

Ge8chehen am H). Mai l.">(i9. Zeuge Melchior de Contreras y Galp. • • •

der ich fflr den die Urkunde vollziehenden unterschreibe.

Melchior de Contreras. Vor mir P. de Palen
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Es ist also klar, dass dieses Blatt XIII ebenfalls eine Rechnung ist,

und zwar ftber Dienstleistungen von Frauen, die zum Tortillabacken und

anderen Verrichtungen kommandirt gewesen sind. Die Rechnung stammt

aus demselben Dor!'e Mizquiyauallan, dem die Rechnung Blatt Y II unsercr

Sammlung angehort. Die Kehrseite enth&It die Quittimg fiber den fur

diese Dienstleistungen gezahlten Lohn. Die Tage. die an der rechten

Seite des BlatteB mit der Scheere herausgeschnitten sind, schoinen einen

Abzug darzustelleu , eine Re-

duktion der Rechnung oder eine

Korrektur, die sich der Pr&seu-

tirende gefallen lassen musste.

Das Dokument ist zwei Jahre

alter als das auf Blatt VII.

Was die Personen betritt't,

so ist der Empfanger des Geldes

der Binder des Mayordomo von

Mizquiyauallan und wird hier, wie

bei Indiaueni haufig, nur mit

seinem Vornameii Diego gc-

nanrit. Der Name des Mayor-

domo wird niclit erwahnt. Aber es ist wahrseheinlieh, dass es der-

selbe war. wie der, der auf Blatt VII quittirte. Dort unterschrieb der

Mayordomo selbst Miguel de Sane Juan (Abb. 247). Sein Bruder hier ist

des Schreibens tinkundig. Fur ihn unterzeichnet ein Spanier Mel c hi or

de Contreras y Galp (Abb. 249). Die Rechuung bezahlt derselbe

Manuel de Olvera, der auf

Blatt VII genannt ist. Hier.

zwei Jahre friiher, war er

Corregidor, d. h. Dorfriehter.

Die Unterschrift des Be-

amten, vor dem das Geschaft

abgewickelt wurde, vermag

ich weder auf dem ersten

Abb. 247, 2J8. L'nterschriften auf der Kehr-

seite des Bruchstficks VII der A. von Hum-
boldt'schcn Sammlung. (Erstes Dokument von

Mizqiiiiiattallati.)

Abb. 2U), 2oO. Uutersclirifton auf der Rfick-

seite des Bruchstficks XIII der A. von Ham-
boldt'scheu Sammlung. (Zweites Dokument

von Mi:<[»ii/auull(tti.)

Dokumente (Abb. 248), noch auf dem zweiten (Abb. 2.">0) sicher zu entziffern.

Endlich ist noch zu erwahnen, dass auf tmserem Blatte noch drei

Mannerkopfe sich fiuden, jeder mit einer Ilieroglyphe hintor bezw. ilber

ihm, die ohne Zweifel den Namen des Mannes angibt. Diese Kopfe mit

Hieroglyphen stehen in der obersten Reihe, beide am Anfang einer durch

einen Trennungsstrich markirten Abtheilung. Dasselbe scheint in der

zweiten Reihe von oben der Fall zu sein. Demi der Fortgang ist hier.

wie auch die Stellung der FrauenkOpfe anzeigt. von links nach reehts.

Nur dass der Anfang der Abtheilung hier (am linken Ende) nicht durch

einen besonderen Strieli bezeiehnet ist. . In ganz gleicher Weise finden
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wir auch in dem Dokument der American Philosophical Society am Anfang

einer durch einen Strich bezeichneten Abtheilung einen Miinnerkopf mit

einer Hieroglyphe angegeben. Diese Mannerkdpfe stellen aller Wahr-

scheinlichkeit nach die Gobernadores de Indios oder die Dorfschulzen dar,

die die Frauen zum Tortillabacken gestellt haben Der Mann am linken

Ende der zweitobersten Reihe (giehe oben Abb. 237) hat als Hieroglyphe hinter

si eh einen Raubvogelkopf. Er dflrfte quauhti „Adler" oder cuixtli „Habicht*

oder dergleichen geheissen haben. Einen ahnlichen Namen muss der 31 aim

am rechten Ende der obersten Reihe getragen haben. Der nahe dem

linken Ende der obersten Reihe gezeichnete Mann bat eiue Hieroglyphe,

die, wie es scheint, aus zwei spitz zu-

laufenden und Stacheln auf der OberBache

tragenden Blattenden besteht. Vielleicht ist

das die Hieroglyphe filr Uitznauatl, denn

in dem Personalregister von Uexotzinco, wo

Uitznauatl ein ziemlich haufiger Name ist,

ist dcrselbe regelmassig durch zwei nebeu-

einander gezeichnete Agave - Blattspitzen

znm Ausdruck gebracht. Es ist sehr be-

merkenswerth, dass in dem Dokument der

American Philosophical Society der cine

der beiden dort dargestellten MannerkOpfe,

und zwar der am linken Ende der dritten Reihe von oben, durch dieselbe

Hieroglyphe gekennzeichnet ist (vgl. Abb. 2">1). Der am rechten Ende der

fiinften Reihe des Dokuments der American Philosophical Society hat ver-

muthlich quiyauh geheissen, denn seine Hieroglyph*? besteht aus drei herab-

hangenden (oder herabfallenden) Regentropfen. (Vgl. Abb. 252.)

Das Blatt XIII unserer Sammlung und die ^Tribute Roll" 4 (...Ca-

lendar* 1) der American Philosophical Society sind jedenfalls von ein-

ander unabhiingige in si eh abgeschlossene Stiicke. Aber in der Idee, io

der Zeichnung uud in verschiedenen Einzelheiten so nahe verwandt mit

einander. dass wir sie wohl in dieselbe (legend und dieselbe Zeit zu

setzen haben. Unser Blatt XIII, das auf der Kehrseite seine Erklarung

hat, ist demnach auch ein werthvolles Dokument fur die Beurtheilung der

in amerikani8chem Besitz ben'ndlicheu Handschrift.

Ich habe oben schon erwahnt, dass das Blatt VII unserer Samrulumr,

das wie das vorliegende Blatt XIII aus dem Dorfo Mizquiyauallan stanimt,

der Boturini'sehen Sammlung angehort zu haben scheint. Ich habe dort

die Stelle aus Boturini's Museo Indiano (Oatalogo § XXI No. 1) an-

gefilhrt, die diese Handschriften aus Mizquiyauallan beschreibt — „Tres

mapas en papel Indiano como faxas. Tratan de los tributos, que pagaba

el pueblo de Mizquiahuallan y en el se ven las cifras uumericas de cada

cosa, que entregabau los veeinos*.
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1st nun in der That das eine Blatt der Joel R. Poinsett'schen,

jetzt der American Philosophical Society geh6rigen Sammlung dem

Blatte VII unserer Sammlung, das andere dem Blatte XIII unserer

Sammlung so verwandt, dass wir sie in dieselbe Gegend und dieselbe

Zeit zu setzen uns versucht fnhlen, so liegt die Frage nahe, ob nicht

auch die beiden amerikanischen Handschriften im Boturini erwahnt sind.

Und «las seheint in der That der Fall zu sein. Denn unmittelbar nach

<ler oben angefiihrten Stelle wertlen in § XXI des Museo Indiano unter

NNo. 2 und 4 zwei andere lftngere Handschriften aus demselben Dorfe

erwahnt:

•2. Otro (mapa) de la misma materia, y mas largo de dicho Pueblo

{Mizquiahuallan).

3. Otro del mismo papel y mas largo del mismo Pueblo.

XIV.

Eiu 34 X 15 cm grosses Stuck ziemlich dicken und fosten Agave-

Papiers. Nahe dem oberen Bnde sind zwei Streifcn fibereinander geklebt

worden. Das ausfasernde Ende des aufgelegten unteren Stucks ist deutlich

zu erkennen. Unter der obersten Reihe steht estancia de tlatonpan.

Das Blatt (Abb. 253,8.284) zerfallt in zwei wesentlich verschiedeneTheile,

einen oboren und einen unteren. In dem oberen Theil ist alles karmin-

roth geraalt, in dem unteren alles der llauptsache nach gelb. Die Basis der

oberen Abtheilung bildet ein von zwei Querstrichen eingefasster Streifen,

in welchem drei Mannerkftpfe zu sehen sind, jeder mit einem merkwQrdigen

Zeichen hinter dem Kopf, das wie ein Schlfiesel aussieht. Ausserdem sind

noch zwei mit besonderen Hieroglyphen versehen. Das Zeichen, das wie

ein Schlussel aussieht, halte ich in der That filr einen solchen und halte ihn

als Ausdruck filr das Wort tlatlaii, das die Bedeutung hat „der etwas ver-

birgt oder verschliesst, oder etwas behfltef („el que guarda alguna cosa,

6 el que esconde algo" Molina) denn ich finde in dem Personalregister

von Xaltepetlapan (Ms. mexicain No. 3 Biblioth<;que nationalo) einen Mann

Namens Juan tlatlatin angogeben, dor durch dip Hieroglyphe Abb. 254

bezeichnet ist, d. h. durch eine Hand, di« einen Schlussel emporhalt

Hieroglyphisch seheint die erste Person rechts durch zwei Horner auf dem

Kopf bezeichnet. Dieselbe wird also vielleicht QuaqumtJi geheissen haben.

(Vgl. die Abb. 255, 256, S. 285, die in den Personalregistern Ms. Mexicain No. 3

Bibl. Xat. Persouen solchen Namens bezeichnen.) Die zweite Person

seheint hieroglyphisch durch einen Stein (te-tl) und Wasser (a-tl) be-
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Abb. 253.

Bruchstuck XIV dor Alexander von Humboldt'sclicn Ssimmlnng.

Auf verkleincrt.
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4. Die mexikanisclion Bilderschriften Alexander ton Humboldt's. 285

zeichnet. Die dritte Person hat keine Hieroglyphe. Die kreisfOrmige

Zeichnung vor der dritten Person vermag ich nicht zu deuten.

In beiden Abtheilungen des Blattes handelt es sich iibrigens urn die

gleichen Dinge, urn Lieferung von Gegenstauden, deren Zahlung verlangt,

oder uber deren Nichtbezahlung Klage gefilhrt wird, d. h. es ist eine

Rechnung oder eine Klageschrift.

Wenn wir, wie bei den anderen Bl&ttern, einen Fortgang von unten

nach oben annehmen, so wfirden unten zunachst 10 Truthahne angefflhrt

sein, und dann weiter ffinf Ilahne. Neben dem Hahn am linken Ende

der Reihe ist aber ein Fahnchen, das Zeichen fflr 20, angegeben. Es

musseu also 24 Hahne gemeint sein. In der Reihe darflber ist rechts zu-

nachst ein Gefass gezeichnet und eine Figur dariiber, von federartigen

Ausstrahlungen umgeben, ganz ahnlich denjenigen, die gezeichnet werden,

um die Zahl 400 (tzondi) auszudriicken. Dann aber folgen kleine laugliche

Korper, jeder mit einem Fahnchen (= 20) versehen und in der Reihe

darQber zehn Gefasse, deren jedes wohl eine Fanega Mais bedeutet. (Vgl.

Abb. 245, 246, oben S. 279, 280.)

Abb. 254. Juan tlatlatin. Abb. 25T>, 256. Personen Namens (Jttaquauh.

Ms. Mexicain Nr. 3. Ms. Mexicain Nr. 8. Bibliotheque nationals

Bibliotheque nationale.

In der oberen roth gemalton Abtheilung unseres Blattes haben wir

unten rechts (unmittelbar uber den Kopfen der Manner), zunachst Trut-

hahnkopfe, wie in der unteren Abtheilung, aber nur zwei. Dann folgen

zwei Figuren, die wohl chilli, rothe Pfefferschoten, darstellen sollen, jeder

mit dem Busch versehen, der die Zahl centzontli = 400 bezeichnet. Trut-

hahn und rothe Pfeffersauce gehoren zusammen. „Mole con guajolotou ist

noch heute im ganzen Lande das Festgericht Dann folgen drei quer durch-

kreuzte runde Gegenstande, jeder mit der Zahl 400 versehen. Dann zwei

besondere Figuren, die uns bisher noch nicht begegnet sind und uber die

ich gleich sprechen werde. Dariiber sind filnf kleine Kreise zu sehen,

jeder mit der Zahl 400 versehen, und in der Reihe dariiber 8 Gefasse

(= Fanega Mais) und runde Gegenstande ahnlich denon in der unteren

Reihe, jeder mit einem Fahnchen = 20 versehen.

Jlier ist nun zunachst die Frage, was haben die langlich runden

kleinen Gegenstande, von denen in der unteren Abtheilung 15 mit einem

Fahnchen versehene, also 3000, in der oberen Abtheilung 5 mit einem

Fahnchen versehene, also 1000, angegeben sind. Da es gezahlte Gegen-
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stande sind, und die Zahlen so hohe Werthe erreichen, meine ich, kdnnen

nur Kakaobohnen gemeint sein. (Vgl. die Abb. 257—260.) Es ist bekannt.

dass die Kakaobohnen im alten Mexico als Scheidemfinze gebraucht, daher

gezahlt wurden. Die Z&blweise, die hier befolgt ist, kommt in der

gleichen Weise auch in anderen Handschriften vor. Vgl. Abb. 258, der

Tributliste Codex Mendoza 19 entnommen, im Text als „160O almen-

dras de cacao" erkliirt. Und Abb. 257, der Piutura del Gobernador,

Alcaldes y Regidores de Mexico entnommen, wo aber bei den einzelnen

Bohneu rechts das Fahneheu (= 20) ausgelassen ist. Im Text heisst es:

ckiguacen tzontli ypan chicompohualli — 6 X 400 -f- 7 X 20 (Kakaobohnen).

Gerade das Auslasson der Fahnchen in diesem Bilde beweist aber, dass

Abb. 207. Auh //« cacahuatl chiquaeen tzontli ypan chicompohualli.

„Und Kakaobohnen . . . 6 x 4O0 x 7 x 20- Codex Osuna, fol. 37 (499).

Abb. 268. „1600 almondras

de cacao".

Codex Mendoza 19.

Abb.2f>9. .carga de cacao*

Codex Mendoza 48, 55.

AM). 2G0. Eine Tragla^t

(tlamamalli). Kakao-

bohnen (eacauatl). Codex

fol. 37 (499 '.

die Einheit fiir die Kakaobohnenzahlung die Zahl 20 war, die auf unserein

Blatt flberall auf den fraglichen Gegeustanden angebracht ist.

Vielleicht sind die in der unteren Keihe der oberen Abtheilung ge-

zeichneten, von einem Busch (=400) gekronten, durchkreuzten Bohnen.

in ahnlicher Weise wie die an der recliten Seite von Abb. 258 abgebildeten,

jede einzelne fflr 20 Bohnen zu rechnen, so dass hier 1200 x 20 = 24000

Bohuen angegeben waren. Die darQber gezeichneten, mit einem Busch

(= 400) versehenen einfachen, undurchkreuzten Kreise kdnnte man indes

als einfache Zahlzeichen ansehen.

Was nun die beiden besondoren Figuren am linken Ende der unteren

Reihe der oberen Abtheilung betrifft, so ist das ein Ausdruck fur Last,

entnommen von der Wagschale. Das ist klar aus einer Handschrift der

Aubin-Goupil'scheu Sammlung. die vormals im Besitz Don Antonio
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Leon y Gama's war, und die interessaut ist wegen der Besonderheiten

der Zahlbezeichnung, die hier zu bemerken sind, und schon von Gam a

in seinem Appendix iiber die Arithmetik der Mexikauer augemerkt worden

sind 1
). Von dieser Handschrift ist ein Blatt auf Tafel 30 des Goupil-

Bo ban 'sehen Atlas reproduzirt. Hier sehen wir z. B. 43, 53 und 58 Lasten

Maisstengel (zacate) durch die Abb. 261—263 ausgedrftckt. Ich habe diese

Beispiele ausgew&hlt, weil sie gleichzeitig die Besonderheiten der Zahl-

bezeichuung, die in dieser Handschrift vorkommen, zur Anschauung bringen.

Es wird namlich auf diesem Blatt die Zahl 10 durch Halbirung de.s

Fahnchens, welches 20 bezeichnet, und Kolorirung bloss der einen Halfte,

zum Ausdruck gebracht; die Zahl 15 durch Ausschnitt eines Viertels aus

<lem Fahnchen und Kolorirung der flbrigen drei Viertel. Filr uiiser Blatt

Abb. 264: — 8 Pesos, Abb. 2to: — 5 Pesos, Abb. 266: — 5 Pesos,

2*/
f Reales. Atlas 67, Reales. Atlas 3 Reales. Atlas Goupil-

Gonpil-Boban. PI. 30. Goupil-Boban. Pi 30. Boban. PI. 30.

ist von Bedeutung, dass wir in alien drei Figuren 2<>1 —263 nicht nur, wie

sonst, bloss das Bundel Zacate gezeichnet sehen, sondern von ihm audi

eine Wagschale herabhangen sehen, die das Symbol der Last ist. Und

dass auf diesem Blatt die Wagschale in der That das Gewicht, die Last

bedeuten soli, das geht ferner klar daraus hervor, dass auf demselben Blatt

dasselbe Symbol der Wagschale, ahnlich wie wir das in Abb. 15)5 (oben

S. 254) sahen, zur Bezeichnung des Geldstiiokes 1 Peso verwendet wird.

Vgl. die Abb. 264—26(5, wo den Pesos die Reales und Medios in der-

selben Weise angehangt sind, wie wir das oben in den Abb. 15)5— 197

sahen und ich auf S. 255 naher besprochen habe. Die beiden Figuren am

linken Ende der unteren Reihe der oberen (roth gemalten) Abtheilung

inQssen also Lasten bedeuten. Und es kaun sich das wiederum auf das

1) Gam a, Dos Piedras. edid. Bustamente. Mexico 1832. p. 137.
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r

Vorhergehende. die rothen Pfefferschoten, oder das Folgende die Kakao-

bohnen beziehen. Demi diese wurden auch nach Lasten gerechnet. (YgL

Abb. 25!), 200, erstere dem Codex Mendoza. letztere der Piutura del

Gobernador, Alcaldes y Regidores de Mexico entnommen.)

Xachdem dies festgestellt ist, sind auch die obersten Eeihen der

beiden Abtheilungen verstandlich. In der obersten Reihe der uiiteren

Abtheilung haben wir rechts erst drei Lasten Zacate. Hier ist nicht, wie

in den Abb. 201—263, die Wagschale an dem Bundel hangend gezeiehuet,

sondern das ganze Bundel, statt an der Wagschale, an den drei Schnuren

hangend. Dann folgt eine Matte, uud endlich zwei vierockige Gegeustande,

die vermuthlich Gewebe darstellen sollen.

In der obersten Reihe der oberen Abtheilung haben wir rechts erst

em Paar Bundel Zacate. Dann zwei Lasten Holz. Die Last hier wieder

iu derselben YYeise wie in der uiiteren Abtheilung bezeichnet, d. h. das

Bundel Holz hangt. statt an der Wagschale, an den drei Schnuren.

Das Blatt 30 des G oupil-Boban'schen Atlas, das uns den Aufschlusa

ilber die Bedeutung der Figuren gab, die auf Blatt XIV unserer Sammlung

gewiihlt sind, urn Lasten zu bezeichnen, gehort einer Handschrift an, die

init Text verselien ist, uud eine Klageschrift bildete, die gegeu den Kapitan

Jorge Ceron y Carabajal Alcalde mayor der Stadt Chalco, erhoben und

ini Jahre 1504 der Real Audiencia von Mexico vorgelegt wurde. Es ist

nicht ganz unwahrscheinlich, dass unser Blatt aus derselben Gegend stammt

und vielleiclit auch in dieselbe Zeit gehort.

XV.

Kin 34 cm holier, 52 cm breiter Streifen Agave-Papier, das ini An-

sehen am meisten dem der Blatter X—XII ahnelt. Und mit diesen

Blattern zeigt auch die Zeichnung der Figuren die unverkennbarste

Aehnlichkeit.

Das Blatt gehort zu t'enjenigen unserer Sammlung, die mit einem der •

von Boturini beschriebenen ziemlich sicher zu ideutifiziren sind. Es ist

in dem Catalogo del Museo Indiano in § XXI unter No. 10 aufgefflhrt: —
Otro (mapa) del mismo papel (papel Indiano), y pinta gran Numoro de

pavos. que se pagavan de Tributo. Xo se sabe do que pueblo.

In der That sehen wir in den sechs Abtheilungen, die durch Quer-

striche auf dem Blatte hergestellt sind, ausser den Personen an der rechten

Seite, nur Truthahne (durch den Kopf bezeichnet) dargestellt. Und zwar

sind die ersten 15 Vertikalreihen mit rother Farbe gemalt. die beiden
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l<>tzteii mit blauer Farbe. Auf jede Querabtheilung kommeu in der ersten

Vertikalreihe (rechts) funf Truthahnkopfe zu stehen, in aammtlichen

folgenden Vertikalreihen nur vier. Die Gesammtzahl der auf eine Ab-

theilung fallenden rothen Truthahne ist demnach 61. Die Reihen der

blauen Truthahne sind wahrscheinlieh unvollstfindig.

Von den Personen, die auf der rechten Seite des Blattes angegeben

sind, hat die unterste keine Hieroglyphe. Die folgende ist durch einen

Yogelkopf mit langem gekrummtem Schnabel bezeichnet. Die beideu

nachsten sind zerstort. Die vorletzte hat als Hieroglyphe dicht am Kopfe

das Bild eines Fisches, der Mann wird also MicJiin geheissen haben. Die

oberste und letzte Figur hat unter deru Kopfe einen Kreis. der vielleicht

ihren Namen angibt.

XVI.

Ein 35 cm langer, 45 cm breiter Streifen von einem dichten festen

Papier, das das Ansehen europaischen Lumpenpapiers hat. Die mikro-

skopische Untersuchung zeigte aber eine Faser, in Ansehen. Wandstarke,

iirdsse des Lumens u. s. w. anscheinend vollig gleich derjenigen Faser,

aus der das grobe Agave-Papier der Blatter III und IV zusammengesetzt

ist. Nur kommen daneben einzelne sehr dunne und spiral eingerollte

Faseru vor, die im Wasser des Objekttragers sich ein wenig zu strecken

und aufzurollen schienen.

Das Blatt war, wie die Briiche beweisen, in vier Theile zusammen-

gelegt, und ist namentlich an der rechten Seite stark besehadigt. Die

Zeichnungen sind mit schwarzer Tinte gemacht, ohne andere Farben-

gebung. Die Darstellungen beginnen links oben, setzen sich in dieser

Reihe von links nach rechts, in der zweiten Reihe aber von rechts

nach links fort, und so abwechselnd iminer in verschiedenem Bewegungs-

sinne.

Der lnhalt der Darstellungen ist kirchlieher Natur. Uni sie zu ver-

stehen, muss man den Catechismus Romanus zu Rathe ziehen, und zwar

die Redaktionen desselben, die in fruherer Zeit, und bis heute von den

Geistlichen gebraneht warden, die in die lndianerdorfer znr Unterweisung

der Bewohner und zur Wahmehmung der Seelsorge geschickt wurden. Ich

fand eine geiiaue Uebereinstiminung zwisclien den Darstellungen unseres

Blattes und dem Text eines Catecismo en Idioma Mixteto, der im Jahre

1839 in Puebla gedruckt ist. Und zwar liessen mich die auf dem Blatt

angegebenen Zahlen ohne Weiteres erkeunen, dass auf demselben die

14 Olaubensartikel des romischen Katechisnius und. weiter unten, die

S«ler, Gesammelte Abhandlungen 1. 1<I
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zehn Gebote dargestellt sind. Ich lege den im Jahre 1839 gednickteii

Katechismus zu Grunde, und werde der Reihe nach in jedem Felde ewt

die Katechismusabschnitte anfflhreu und dann das Bild, das ihn erlftutert

beschreiben.

Die erste Reihe beginnt auf der linken Seite.

Abschnitt 1. — Los Artieulos de la Fe son ca force. Das Bild

(Abb. 267) zeigt zun&chst ein init Zeichen versehenes Blatt und eine Hand,

Abb. SG7.

die darauf hinweist. Das heisst Artikel. Dann folgt ein auf eiuem Stufeu-

unteraatz erriehtetes Kreuz, das heisst Glauben. Dann folgt die Zahl 14,

in fiblicher Weise iu Gruppen zu fQnf georduet.

Abschnitt 2. — Los siete pertenecen a la divinidad. Das Bild

(Abb. 26H) zeigt zun&chst die Zahl sieben, und darnach ein bartiges

(spauisches) Gesicht und darflbcr eine Zeiehnung,

die augeD8choinlioh einen Heiligenschein dar-

stellen soil, und zwar einen aus einer Metall-

scheibe bestehenden, in deni in der Mitte und

in regelmftwigen Abstanden der Peripherie

Luinina ausgespart bezw. ausgehroehen sind.

Das ist die audi weiterhin regelmassig zur Ver-

wendung komniende Hieroglyphe fur Gott.

Abschnitt 3. y los otros siete (pertenecen) a la santa humani-

dad de nuestro Serior Jesueristo. — Das Bild (Abb. 269) zeigt erst

die Zahl sieben. Dann auf eineni Untersatze Kreuz. Lanze und den an

einem Rohr befestigten essiggetrankten Sehvvarnni. Das heisst der Ge-

kreuzigte, der Gottmensch.

Abb. 2«8.

Abb. 269. Abb 270.

Abschnitt 4. — Los (siete artieulos) que pertenecen a la divini-

dad son estos. Das Bild (Abb. 270) zeigt erst die Zahl sieben, dann die-
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Abb. 271.

Hieroglyphs fflr Artikel (vgl. Abschnitt 1), dann das Bild Gott (vgl. Ab-

schnitt 2), nur ist hier unter dem Kopf noch ein faltiges Oewand markirt.

Abschnitt 5. — El primoro (articulo) creer en

un solo Dios Todopodoroso. Das Bild (Abb. 271)

zeigt die Ziffer eins, die Hioroglyphe Artikel und

das Bild Gott. Mit der Hieroglyphe „Artikel" ist

eine Figur verbuuden, die schwor zu deuten ist,

vielleicht den fiber aller Vielheit Stehenden, den

alles Vermogenden (Todopoderoso), darstellen soil.

Abschnitt 6. — El sogundo (articulo) creer

que es Dios Padre. Das Bild (Abb. 272) ist zum
Theil zerstort. Oben muss die Ziffer zwei gestanden

haben. Dann folgt die Hieroglyphe Artikel und

Haneben das Bild Gott, ahnlieh wie er in Abschnitt 4

dargestellt war, aber hier mit zwei Armen. Die

linke Hand halt den Keichsapfel. In der Rechten hat

er vermuthlich ein Scepter gehalten.

Abschnitt 7. — El tercero (articulo) creer que
es Dios Hijo. Das Bild (Abb. 273) lasst noch einen

Theil der Zahl drei erkennen, darunter die Hiero-

glyphe Artikel, und daneben eine Figur mit ahn-

lichem Gewand und ausgebreitetem Ann. Kopf und wesentliche Theile

nod aber zerstort.

Die zweite Reihe beginnt rechts.

Abschnitt 1. — El cuarto (articulo) creer que es Dios Espiritu

Santo. Das Bild (Abb. 274) laast rechts noch einen Theil der Zahl vier

erkennen. Dann folgt die Hieroglyphe Artikol. Und dann die vom

Himmel herabkommende Taube, das ist der heilige Geist.

Abb. 27-2.

inn
in i >

mil
Hill

Abb. 273.

Abb. 274. Abb. 275.

Abschnitt 2. — El quinto (articulo) creer que es Criador. Auf

der rechten Seite der Abtheilung (Abb. 275) die Zahl fftnf und davor

die Hieroglyphe Artikel. Auf der linken Seite der Abtheilung Gott mit

dem Keichsapfel in der Hand. Oben der Sternenhimmel, unten ein aus

Knochen erbautes Hans, die Unterwelt.

19*
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Abb. 27iJ.

Abb. 277.

Abschnitt 3. — El sesto creer que es Salvador. Zur rechten

(Abb. 276) die Zahl sechs. Daneben Gott mit dem Kreuz in der einen,

die Lanze (die die Wunde in der Seite bei-

brachte) in der anderen Hand.

Abschnitt 4. — El sept imo (articulo) creer

que os Glorificador. Auf der rechten Seite

(Abb. 277) zunftchst die Hieroglyphe „Artikel\

Darnach die Zahl „sieben u
. Auf der linken Seite

der Kopf eines Priesters, — nicht Gottes, denn

das bartige Gesicht ist mit oinfachem Haar,

nicht mit dem massiven Heiligenschein dargestellt.

Und in der Mitte der Abtheilung zwei dicke

schwarze Figureu, die wie Eisenriegel aussehen

und unten verwandt werden, urn den Begrin"

„Gebotu zum Ausdruck zu briogen. Offenbar

sollte der mit dem heiligen Geist erfflllte Priester.

der das Leben der Gemeinde regelt, angedeutet

werden.

Abschnitt 5. — Los (artieulos) que pertenecen a la Santa Humani-
dad de nuestro Sefior Jesucristo son los (siete) siguientes. Das

Bild (Abb. 278) zeigt rechts zunachst eine

Figur, die an die Balle aus Adlerdaunen

der alten Handschriften erinnert. Ich kann

sie nicht naher erklaren, sie dient augen-

scheinlich hier als Trennungszeichen. Dann

folgt die Zahl siebeu. Dann Kreuz und

Leidenswerkzeuge, ahnlich wie in Ab-

schnitt 3 der ersten Keihe (oben Abb. 269).

Abschnitt 6. - El prim ero (articulo)

creer que nuestro Senor Jesucristo.

en cuanto hombre fue eoncebido por

obra del Espiritu Santo. Das Bild

(Abb. 279, rechte Halfte) zeigt rechts eine

Eins (einen Kreis). Darunter die Hiero-

glyphe „Artikel u
. Dann den heiligen Geist

als Taube und gewissermassen von ihm

ausgehend das Gesicht Gottes, wie vorher.

Von diesem Abschnitt au ist eine Konfusiou in der Bezifferung zu

bemerken. Ei milsste namlich jetzt eiu neuer Abschnitt mit der Ziffer 2

kommen und dariu das stehen, was hier noch in demselben Abschnitt

Abb. 279 bildlich dargestellt ist. Rs folgt namlich jetzt in dem Katechismus

El segundo (articulo) creer que nacio de Santa Maria Virgen,

sieudo ella Virgen antes del parto, y despues del parto. Das Bild

Abb. 278.

Abb. 279.
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Abb. 280.

(Abb. 279, linke H&lfte) zeigt die Jungfrau Maria, mit Heiligenschein, und

aus ihrem Leibe hervorgehend, Gott — wie vorher gezeichnet, aber mit

der Lanze, dem Leidenswerkzeug, in der Hand. Die Ziffer zwei aber,

die hier daneben stehen mQsste, folgt erst im folgenden ersten Abschnitt

der dritten Reihe.

Die dritte Reihe beginnt an der linken Seite.

Abschnitt 1. — El tercero (articulo) creer

que recebio muerte y pasion por salvar a

nosotros pecadores. Das Bild (Abb. 280) zeigt

links zunachst die Zahl zwei, die eigentlich in

die zweite Halfte des vorigen Abschnittes gehort.

Dann den gekreuzigten Gott. Und daneben in

dem oben mit einem Kreuz verselienen Grab den

Todten, der durcli das geschlossene Auge kenntlich

gemacht ist.

Abschnitt 2. — El euarto (articulo) creer que descendio a los

infiernos y saco las Animas de los santos Padres, que estaban

esperando su santo adveni-

miento. Zunftchst steht (Ab-

bildung 281) links die Ziffer

drei, die eigentlich in den

vorigen Abschnitt gehort, dar-

unter die Hieroglyphe Artikel.

Dann folgt Gott mit dem Kreuz

in der Rechten und vor ihm

ein kurzes Stfickchen Weg, dessen zwei Fussspuren in den aufgesperrten

feurigen Ungeheuerrachen fuhren, der — ganz nach Art der altmexi-

kanischen Symbolik — das Innere der Erde oder die Hdlle darstellt. In

ihm sieht man die Seelen, die durch ein Herz veranschaulicht werden

(vgL oben bei Blatt VI, S. 247), bezw. die Todten, die durch Kopfe mit

geschlossenen Augen dargestellt sind.

Abschnitt 3. — El quinto (articulo) creer que resueito al tercero

dia de entre los muertos. Auf der linken Seite (Abb. 282) steht

zunachst die Zahl vier, die

eigentlich in den vorigen Ab-

schnitt gehort. Dann folgt die

Hieroglyphe Artikel. Auf der

rechten Seite sind die Todten

mit freiliegenden Rippen und

geschlossenen Augen darge-

Abb. 281.

1
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Abb. 282.

stellt. und vor ihnen Gott mit der Lanze, dem Leidenswerkzeug, in der

Hand. In der Mitte eine zweimal winklig gebogene Figur, <lie wohl das

Aufstehen, Sicherheben zum Ausdruck bringen soil.
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Abb. 283.

Abschnitt 4. — El sesto (articulo) creer que subio a los cielos.

y esta sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Da*

Bild (Abb. 283) zeigt zunachst links die Zahl fflnf, die eigentlich in den

vorigen Abschnitt gehdrt Dann folgt

das Gesicht Gottes und an dies sich

schliesseud eine Leiter, die zum Sternen-

himmel emporfQhrt. Aus dem Hiramel

heraus zeigt eine Hand auf einen von

einem Netzwerk erfullten Kreis, der

augenscheinlich, wie die fthnliche Figur

in dera fdnften Abschnitt (von links) der ersten Reihe den Allmachtigen

Gott (Dios Padre Todopoderoso) zura Ausdruck bringen soli.

Abschnitt 5. — El septimo (articulo), creer que

vendra a j uzgar a los vivos y a los muertos etc.

Links (Abb. 284) stehr zunachst die Zahl sechs, die

eigentlich in den vorigen Abschnitt gehiirt Dann

folgt Gott mit dem Schwert, dem Zeichen des Richter-

amtes, in der Hand. Darnach folgten augenscheinlich

in dem einen Viereck die Todten, in dem anderen

die Lebendeu. Der Rand ist aber zerstSrt, und von

den Bildern nicht mehr viel zu sehen.

Die erlftuternden Schluasworte folgen in der nftchsten Reihe.

Die vierte Reihe beginnt am rechten Ende.

Abschnitt 1. — conviene a saber, a los buenos, para darles

gloria, porque guardaron siih santos Mandamientos. (Abb. 285.)

Zunachst reehts steht die Zahl sieben und die Hieroglyphe Artikel, die

eigentlich in den vorigen Abschnitt gehoren. Dann folgt ein Haus, darin

ein Mensch und dahinter ein Zeichen wie ein Maiskolben, welches wie

Abb. 284.

Abb. 285.

unten beim dritten Gebot (Reihe 5, Abschnitt 6) als Ausdruck fflr „Ehreu

erhalten u gebraucht wird. Das Ganze soil wohl den guten Menschen

bedeuten. Dann folgt ein Bild, das ich nicht sicher deuten kann, und
dann folgt das bartige Gesicht des Priesters, der dasselbe Zeichen des

„Ehrens tt darzubieten scheint.

Abschnitt 2—4. — y a los males, peua eterna porque no los

guardaron. Amen.
#
Hier bin ich nicht ganz sicher, ob nicht der erste
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<lie&er Abschnitte (Abb. 286) noch zu dem vorigen gehort. Wir sehen rechts

zunachst eine Hand rait einem Kreise, der im fflnften Abschnitt das neue

Kapitel anzuzeigen scheint. Mit einer Hand beginnt ja oben auch das ganze

•.'.VlmmniMii
'•mm©OR...

Q j)
j> h \

|

Abb. 28t>. Abb. 287.

Abb. 288.

Blatt. Dann folgt die Hieroglyphe Artikel. "Weiterhin ein Kreis mit

einem Kreuz und eine halbkreisfOrmige Figur dariiber, die ich nicht sieher

zu deuten weiss. Im nachsten Abschnitt (Abb. 287) scheinen Flammen

angedeutet zu seiu und weiterhin die Kdpfe

der Yerdammten. Im letzten Abschnitt

(Abb. 288) ist eiu am Boden liegender

Mensch, wohl auch eiu Verdaminter — oder

der Teufel, der zuschaut? — Weiterhin

der schwarze Eisenriegel, der den Begriff

„Gebotu veranschaulichen zu sollen scheint,

und das uragekehrte Herz, das die Seelen

in der HOlle bedeutet, das wir im zweiten Abschnitt der dritten Reilie

(oben Abb. 281) im Rachen der Erde ebenfalls schon sahen.

Mit dem Abschnitt o fangt das neue Kapitel an,

die Zehn Uebote. — Der Katechismus beginnt

mit den Worten: Los mandamiento* de la ley

de Dios son diez. Das Bild Abb. 289 zeigt rechts

zun&chst eine Hand und einen Kreis, die wohl einen

Kapitelaufang bezeichnen sollen. Dann folgt der

Eisenriegel, der vielleicht den Begrift' „(Jebotu

Ausdruck bringt. Dann die ZifFer zehn.

Die fflnftc Reihe beginnt am linken

Ende.

Abschnitt 1. — Los tres primeros

pertenecen al honor de Dios. Das

Bild (Abb. 290, linke Hftlfte) zeigt die

Ziffer drei und den Kopf Gottes (mit

dem massiven durchbrochenen Heiligen-

schein).

Abschnitt 2 (von dem vorigen nicht durch einen Strich getrennt). — y los

otroa siete al provecho del progimo. Das Bild (Abb. 290, reehte Hiilfte)

zeigt die ZifFer sieben und einen Menschenkopf, der mit drei schwarzen

zum
Abb. 289.

Abb. 290.

Digitized by Google



296 Zweiter Abschnitt: Bilderschriffcn.

Kugeln oder Kreisen verbunden ist. Letztere vermag ich uicht sicher zu

deuten. Sollten (leldstflcke gemeint sein zum Ausdruck des provecho? —
Ab8chnitt 3. — El primero, amaras a Dios sobre todas las

cosaa. Das Bild (Abb. 291) zeigt die Ziffer eins, dann Gott. der in

der Hand ein Herz hocli halt.

Abb. 291.

TT

Abb. 298.

Abschnitt 4. — El segundo, no juraras el n ombre de Dios en

vano. Das Bild (Abb. 292) zeigt die Ziffer zwei, dann das Bild (iottes.

nnd an der rechten Seite des liaises (an der linken Seite des Bildos, unter

der Ziffer zwei) eine Hand, die auf zwei schwarze Striche zeigt, «lie Sym-

bolik ist mir nieht ganz klar.

Abschnitt 5. — El tercero, santificaras

las fiestas. Das Bild (Abb. 293) zeigt die

Ziffer drei, dann wie es scheint einen ein-

gewickelten Pfeil. der wohl das „Halten, Heiligen*

ausdrueken soil, dann ein Hans mit deni Priester

darin, die Kirche.

Abschnitt 6 (von deni vorigeu nicht durch

einen Strich getrennt). — El cuarto, honraras

a tu padre y madre. Das Bild (Ab-

bildung 294) zeigt die Ziffer vier. dann

folgt ein Mann, der Vater, in der Hand

das einein Maiskolben Ahnliehe Zeichen

haltend, das wir oben schon als Symbol

fflr „erwiesene Ehre" kennen lernten.

Iu der Mitte stent das Kind, und rechts

die Mutter, kenntlich durch die Haartracht mit

dem Nackenknoten und den beiden hornartig fiber

der Stiru aufragenden Flechten und durch das hemd-

artige Weibergewand (uipilli), mit dem eingesetzten.

mit Quasten verzierten Fleck an der Basis des

Halsausschnitta.

Abb - 295
- Abschnitt 7. — El quinto, no mataras.

Das Bild (Abb. 295) zeigt links die Ziffer fflnf. Dann einen Mann mit

dem Schwert in der Hand, und gegenflber einen bartigen Mann, der ab-

wehrend die Hand vorstreckt.

Abb. 294.
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4. Die niexikanischen Bilderschriften Alexander tod Humboldt's.

Die sechstc Keihe beginnt am rechten Eude.

Abschnitt 1. — El sesto, no fornicaras. (Abb. 296.) Rechts stand

die Ziffer sechs, von der aber nur noch ein paar Spuren vorhanden sind.

Dann folgt das Bild einer Fran, in derselben Weise wie die Mutter des

vierten Gebots (Abb. 294) gezeichnet.

Abb. 2%. Abb. 297.

Abschnitt 2. — El septimo, no hurtaras. Das Bild (Abb. 297) zeigt

die ZifFer sieben, und dann einen Mann, der sich an einem Thurschloss

(odor einer Truhe) zu schaffen maeht.

Abschnitt 3. — El octavo, no levantaras falso testiinonio, ni

meutira8. Das Bild (Abb. 298) zeigt die ZiflFer acht. Dann einen Mann,

der einen schwarzen Brief iiberbringt.

Abb. 298. Abb. 299.

Abschnitt 4. — El noveno, no desearas la muger de tu progimo.
— Das Bild (Abb. 299) zeigt die Ziffer neun, dann einen Mann, der die

Hand emporhebt nach einem Weibe, das ihm gegenfibersteht.

Abschnitt ">. — El decimo, no codiciaras bienes agenos. Das

Bild (Abb. 800) zeigt die ZiflFer zehn, und dann einen Mann, der die Hand

emporhebt nach den ihm gegenflber gezeichneten Dingen, namlich einem

Thurschloss (oder einer Truhe) und einem Weibp.

Abb. 300. Abb* 301.

Abschnitt 6. — Estos diez mandami entos se encierran en

*ios. Das Bild (Abb. 301) zeigt die Ziffer zehn, und diese durch
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einen Strich verbunden rait der Ziffer zwei. Dann folgt die Hieroglyphe

Die siebente und letzte Reihe beginnt am liDken Ende.

Abschnitt 1. — En servir y amar a Dios sobre todas las cosaa.

Am linken Ende stand vielleicht das Bild Gottes. Zu sehen ist noch

(Abb. 302) das Bild des Herzens, das hier, wie beira ersten Gebot (Ab-

bildung 291) den Begriff Lieben zum Ausdruek bringt.

Abschnitt 2. — Y a tu proginio eomo a ti inismo. Das Bild

(Abb. 303) zeigt die Ziffer zwei und dann zwei Menschen, zum Ausdruek

der Nachstenliebe.

Bei der Mehrzahl der Handschriften unserer Sammlung haben wir es

nachweisen, oder glaublich machen konnen, dass sie schon der grosseu

Sammlung des Cavaliere Boturini angehort haben, die er, als er endlich

aus der Haft entlassen wurde, in Mexico zunicklassen musste. Ist nun

ein Gleiches auch fur diese Handschrift kirehliehen Inhalts, die letzte

unserer Sammlung, anzuuehmen? Boturini ziihlt in dem § XXV des

Katalogs seines Museo Indiano folgende Handschriften kirehliehen In-

halts auf.

1. Eine Handschrift in eilf Blattern, auf europaischem Papier, deren

Urheberschaft er dem P. Sahagun zuschreibt. Diese gehort jetzt der

Aubin-Goupirschen Sammlung an. Zwei Blatter davon sind Bl. 78 des

Goupil-Bobanschen Atlas veroffentlicht.

j. Eine Handsehrift auf Agave-Papier, die er folgendennassen be-

schreibt: — „Otro pedazo de Mapa con Figuras, y Cifras en papel Indiano.

Demuestra parte de dichos Misterios* (e. e. de nuestra Santa Fe).

3. Eine Handschrift in vier Blattern auf europaisehem Papier uud

mit Zwischenliuien mit Erklftrungen in Otomi (adenias de las figuras y

cifras, unos pocos renglones en lengua Otomi). Diese Handschrift existirt

jetzt in der Aubin-Goupil'schen Sammlung. Zwei Blatter davon sind

PI. 76 des Goupil-Boban'achen Atlas wiedergegeben.

4. Un librito en papel Europeo de 48 fojas chiquitas. Explica con

toscas Figuras, y Cifras la dicha Doctriua. Auch diese Handschrift existirt

ill der Aubin-Goupirschen Sammlung. Zwei Blatter davon sind Blatt 77

des Goupil-Boban'schen Atlas wiedergegeben. Die Figuren sind dort

mit Erklarungen in Nutuitl versehen.

Artikel.

Abb. 801 Abb. .m

Digitized by Google



4. Die meiikanischen Bildersehriften Alexander von Humboldt's. 29»

Von den vier Bildersehriften kirchlichen Inhalts, die Boturini besass,

»ind also drei in der Aubin-Uoupil'schen Sammlung enthalten, die vierte,

die bei Boturini unter Nr. 2 aufgefflhrte, iet bisher nicht aufgefunden

wordeu. Und gerade die Beschreibung dieser Bilderschrift passt genau

auf unsere Handschrift BlattXVI. Denn auch unsere Handschrift iat auf

Agave-Papier geschrieben, und in den Daratellungen springen neben den

Figuren die Zahlen sehr ins Auge. Ich halte es daher nicht bloss fur

moglicb, sondern fur im hohen Grade wahrscheinlich, dass unser Blatt XVI
die bei Boturini in § XXV, Nr. 2 beschriebene Bildersehrift ist

Unsere Handschrift, so sehr sie auch den Malereien aus alter heid-

nischer Zeit nachsteht, zeichnet sich doch vor den in der Aubin-

Goupil'schen Sammlung aufbewahrten Bildersehriften religidsen Inhalts

sehr vortheilhaft durch einen gewissen energischen Zug aus. Ich habe

den Eindruck, dass die Aubin-Goupilschen Bilder-Katechismen von

europaischen Geistlichen gezeichnet wurden, dans aber in der Zeichnung

unseres Blattes XVI die alte einheimisehe indianische Schulung zu

Tage tritt.

Schlusswort.

Die seebzehn (eigentlieh vierzehu) Bildersehriften der Alexander
von Humboldtschen Sammlung, so wenig umfangreieh (abgesehen von

dem ersten) die einzelnen Bruchstficke sind, geben doch eine gute Ueber-

sicht der verschiedenen Stilartmi und der verschiedenen Zwecke. zu weleher

in alter heidnischer und in frrther christlieher Zeit die Verwendung von

Hieroglyphen nothwendig wurde. Sie siud nicht nur von archaologischem

und kulturgeschichtlichem Interesse. sondern haben, wie wir gesehen

haben, zum Theil auch positiven historischen Werth. Scheint doch, wie

ich gezeigt habe, eine Festlegung der Chronologic nur durch dio Finger-

zeige mOglich, die die Handschrift I unserer Sammlung uns bietet. Kinzelne

StQcke gehoren der alten heidnischen Zeit an (I, III, IV). Andere sind

sicher in fruher christlieher Zeit eutatanden: — VI ist vor A. D. 1545,

II vor A. D. 1505 anzusetzen. XIII tragt das Datum 15H9, VII daw Datum

1571. Und auch die anderen Bruchstficke kdnncn nicht viel spater ent-

atanden sein. Was den Ursprungsort betrifft, so konnte icli I leider nicht

ganz sicher bestimmen. Ill und IV stammen aus Huamantla im Staat

TluxcaUan. II aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Hauptstadt Mexico,

VI und VIII aus dem Gebiet von Tezcoco, VII und XIII aus Mizquiyau-

allan im Lande der Otomi, XIV vielleicht aus dem Gebiet der Chalca.

Von den Unterschieden, die bei aller sonstigen (tleiehhoit in Kultur, An-
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achauung und Lebensweise zwischen den mexikanisch sprechenden Stammen

bestanden, scheinen verschiedene der Handschriften ziemlich deutlich zu

reden. Und auch sonst sind sie, wie wir gesehen haben, lehrreich genug.

Aus einer Zahl von Dokumenten, die damals in Mexico dem Zufall

preisgegeben waren, hat unser grosser Landsmann, dessen Arbeitefeid

eigentlich auf ganz anderem Gebiete lag, diese Bruchstflcke gerettet.

Wenig beachtet oder, richtiger, wenig benutzt, haben sie seitdem neben

anderen handschriftlichen Schatzen in der Kdniglichen Bibliothek geruht

Haben doch zum Theil erst in neuerer Zeit bekannt gewordene Sachen w

mir ermdglicht, diese Blatter einigermassen sprechen zn machen.

Im vergangenen Jahre feierte man die vierhundertjahrige Wioderkehr

des Tages, an welchem der Entdecker Amerika's, Columbus, den Boden

der neuen Welt betrat. Binnen wenigen Jahren wird man die Imndert-

jfthrige Wiederkehr des Tages feiern kftnnen, an welchem der wissen-

schaftliche Entdecker der neuen Welt, Alexander von Humboldt, seine

Wanderungen auf jenem Konrinente begann. M5ge dieses Buch, das die

Bearbeitung der einzigen seiner Sammlungen darstellt, die bisher un-

bearbeitet blieb, des grossen Xamens, den es an der Spitze tragt, nicht

ganz unwflrdig sein.
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5.

Der Codex Borgia.

Globus. B<1. LXXIV. 3. 297-302; 315-319. (19. und 26. November 1898.)

Yorbemerkung.

Der hier folgendc Aufsatz und die darnach als Nr. t> abgedruckte kuree Notiz fiber

die Bilderhandsehrirt der Universitatsbibliothek von Bologna bcbandeln Handschriften

kalendarisch-augurisch-astronomiBchen Inhalts. Ueber dieselbe Klasse Ton Bilderschriften

babe ich seitdem auf Anregnng und im Anftrag S. Exzellenz des Herzogs von Loubat
mehrere besondere Schriften verfasst, die auf Kosten S. Exzellenz des Herzogs von
Loubat gedruckt wurden, und die iu eingehender und ausfuhrlicher Weise den Inhalt

dieser Bilderschriften behandeln und einen vollstftndig erl&uternden Kommentar zu ihnen

geben. Es sind die folgenden:

1. Das Tonalamatl der Aubin'scben Sanimlung. Berlin 1900.

(English Edition by A. H. Keane. Berlin and London 1900—1901).

2. Codex Fejcrvary- Mayer. Berlin 1901.

(English Edition by A. H. Keane. Berlin and London 1901—1902).

3. Codex Vaticanus Nr. 3778. Berlin 1902.

In Folge der eingehenden Untersuchungen, die ich hierbei anzustellen veranlasst

war, bin ich fiber verschiedene Puokte zu anderen Anschauungen gelangt, als ich sie in

meiner ursprunglichen Arbeit fiber den Codex Borgia vortragen zu mussen glaubte. • Ich

habe daher, in dem hier vorliegenden Abdrnck, an verschiedenen Stellen Acnderungen

vorgenonunen. Auch die Zahl der Abbildungen ist gegenfiber der der Originalarboit

betrftchtlich vermehrt worden.

Vor wenigen Jahreu ist der vierhundertjahrige Gedenktag der Ent-

deckung Amerikas mit mehr oder minder Pomp liberal 1 auf dieser uod

jener Seite des Ozeaus gefeiert worden. Es hat indessen nicht an Stimmen

gefehlt, die es eigentlich bedauerten, daas Amorika so zeitig entdeckt

worden ist, dass seine Entdeckung in eine Zeit fiel, wo man filr die be-

rechtigten Eigenthumlichkeiten fremder Yolker noch weniger Verstanduiss

hatte als heute, und dass die amerikanische Menschheit nicht noch ein

paar .Jahrhunderte langer Zeit gehabt hat, die ihr eigene Kultur selb-

standig weiter zu entwickeln. Uanz besonders mag man es bedauern, dass

die Ansatze zu einer Gedankeoraittheilung durch die Schrift, die wir bei

den mittelamerikanischen V5lkern linden, nicht zur weiteren Ausgestaltung

gelangt sind. Dem Umstaude, dass zur Zeit, als Amerika entdeckt wurdo,

doch nur erst Ansatze zu einer sokhcn Mitthoilung vorhanden waren, ist
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es jedenfalls zuzuschreiben, daaa so wonig von der alten Litteratur, der

alten Geachichte und der alten Wiaaenschaft dieaer Stamme aufgezeichnet

worden ist. und dass wir auch das Wenige von dem Wenigen, was auf uus

gekommen ist, noch lange nicht vollatandig und mit Sicherheit zn deuten

veratehen. Immerhin gehoren die aparlichen Proben der einbeimiscben

Litteratur. die ein gfltiges Geachick una erhalten bat, zu den interessantesteD

achriftlichen Denkmalern der alten Kultur jener Stamme.

Merkwilrdiger Weise ist es nicht die Heimatb der Entdecker und Er-

oberer Amerikas. wo die intercasantesten Reste der altamerikanischen

Ziviliaation sich erhalten hnben. Die wenigen ErzeugniBBo der kunstvollen

altniexikaniscben Federarbeit, die bis in unaere Zeiten Bicb gerettet haben,

befinden sich in Wien und Stuttgart. Was von den farbenpr&chtigen Mosaik-

inkrustationen ubrig geblieben ist, muss man in Italien, in Deutachland und

in England sucben. Die schonste. umfangreichste und ihrem Inhalte nach

bedeutendate yukatekische Handscbrift liegt in der Bibliothek in Dresden.

Und die schdnsten und interessantesten der eigentlieh mexikanischen Haud-

aobriften sind in den Buchereien Italiens zu finden. Eine nicht minder

interessaute scheint allerdings erst in neuercr Zeit auf nicht ganz rein-

lielieii Wegen von Spanien nach Frankreicb verschlcppt worden zu seiu.

Unser grosser Landsmann Alexander von Humboldt war ea, der

zuerat die Aufiuerkaamkeit weiterer Kreiae auf die drei in itali&nisclien

Bibliotheken aufbewabrten Bilderschriften lonkte und in dem Atlas zu aeinen

„Vuea dea Cordilleres et Monumeuta des peuples indigenes de rAmerique"

Proben von ibnen gab. Xachmala aind, mit den anderen damala bekannten

mexikaniachen Bilderscbrifteiu audi diese drei Handschriften in die grosse

Sammlung aufgenommen worden, die Lord Kingaborough unter dem

Titel „Mexican Antiquities" herausgab. Ea war das ein hochbedeutsames

Unternehmon, und der Herausgeber, sowie die Kunstler, die die Kopieen her-

atellten, haben aich den bleibenden Anapruch auf die Dankbarkeit aller fur

dieae Wissenschaft Interessirten erworben. Immerhin begreift man, daas auch

der beste Wille und das bedeutendste Konnen nicht auareichten, urn diese

Ffille fremdartiger Formen und krauser Symbole unter alien Umatftnden

rich tig wiederzugoben. Es ist deshalb mit ausserordentlicher Freude zu

begrussen, dass ein hochherziger FSrderer amerikaniacher wisaensohaft-

lieher Bestrebungen, Seine Excellenz der Herzog von Loubat, es unter-

nahm, von den drei berQhmten, in den italienischen Bibliotheken auf-

bewahrten mexikanischeu Bilderschriften eine Fakaimile-Ausgabe, wie eie

die Mittel unseror heutigen photographischen Tecbnik ermoglichen. auf

seine Kosten herstellen zu laasen. Nachdem schon im vergangenen Jahre

der Codex Vaticanus Nr. 3773 — die in der Kegel als Codex Vaticanus B

angeftthrte Handschrift — in dieaer Weiae ver5ffentlicht und mit grosser

Liberalitat an offentliche Institute und an Fachgelehrte vertheilt worden

ist, ist jetzt in ahnlicher Vollendung eine Faksimile-Ausgabe des Codex
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5. Der Codex Borgi*.

Borgia erschieoen und zur Austheilung gelangt. Und der Codex Bologna

wird binnen kurzem folgen.

Auf welchem Wege diese drei Bilderschriften nach Italien gelangt

sind, darilber ist nichts bekaniit. Von dem Codex Vaticanus hat der Pra-

fekt der vatikanischen Bibliothek. P. F. Ehrle. nachgewiesen, dass seiner

schon in einem Inventar Erwahnung geschieht. das in den Jahren 1596

bis 1600 geschrieben worden ist. Von dem Codex Bologna gibt Hum-
boldt an, dass auf seinem ersten Blatte sich der Vermerk befindet, dass

er am 26. December 166") yon dem Grafen Valeriano Zani an den

Marchese Cospi verkauft worden ist. Und von dem Codex Borgia be-

riclitet ebenfalls Humboldt, dass er der Familie Giustiniani gehdrt

zu haben scheint, dass er durch irgend einen ungliicklichen Zufall der

Dienersehaft dieses Ilauses in die Hande gekommen ist die ihn den

Kindern zum Spielen gaben. Den Handen der Kinder, die schon versucht

hatten, ein paar Blatter anzubrennen. entriss der Kardinal Borgia das

kostbare Manuskript, das seitdem einen Hanptschatz erst des Privatmuseums

de8 Kardinals und dann der Bibliothek der Congregatio de propaganda

fide bildete. Der P. Ehrle halt diese Geschichte fflr durehaus zuvei-

lassig, da einerseits erwiesenermassen die Familie Giustiniani eiue

Galerie besass, deren hauptsachlichste Stueke in einem in Rom im Jahre

1651 gedruckten zweibandigen Foliowerke abgebildet sind, audererseits

Humboldt dem Neffen des Kardinals Borgia, dem Cavaliere Camillo

Borgia, eng befreundet war, also wohl in der Lage war. authentische

Information dariiber, wie dies Stuck in den Besitz der Familie Borgia

gelangt ist, zu erhalten.

Diese altmexikanisehen Biicher sind lange Streifen aus Hirschloder.

beim Vaticanus von 12 1

/, cm Hohe und 7,35 m Lange, beim Codex Borgia

von 27 cm Hohe und nahezu 11 m Lange. die aus ktirzeren Streifen zu-

sammengeklebt, mit einem weissen. stucknrtigen Ueberzuge versehen und

auf beiden Seiten bemalt sind. Die Malereien sind in Feldern gleieher

Grosse angebracht. und nach der Grosse dieser Felder ist der ganze

Streifen zusammengefaltet und in die Form eines Buches gebracht. das

aussen mit Holzdeckeln versehen wurde.

Was den Inhalt dieser drei Bilderschriften betritt't, so babe ich schon

in einer im .lahre 1887 veroffentlichten Abhandlung 1

) den Nachweis er-

bracht, dass derselbe ausschliesslich kaleudarisch und astrologisch ist, und

daas die einzelnen Stflcke in gleieher Art. nur in anderer Reiheiifolge, in

alien drei Bilderschriften und noch ein paar anderen sich wiederholon.

Das Tonalamatl. der durch die Kombination von 13 Zahlen und 20 Zeichen

sich ergebende Zeitraum von 260 Tagen, ist es, (lessen Darstellung, in

1) „Der Codex Borgia und die verwandten uztekischen Bilderschriften * Zeit-

jjchrift for Ethnologie XIX, S. 105 ff. [oben S. 13d— 144J.
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verschiedenen Anordnungen und mit den far die einzelnen Abschnitte

massgebenden gottlichen Potenzen, der grftsste Theil der Blatter dieser

Handschriften gewidmet ist. Was rair damals aber noch nicht ganz klar

war, ist, dass daneben, ausser der Periode von 52 Jahren, die sich un-

mittelbar aus der Tonalamatl-Kevhnung und der Anuahme einer Jahresl&nge

von 365 Tagen ergibt, auch die Venusperiode, d. h. der 584 Tage um-

fassende scheinbare Umlauf der Venus, auf verschiedenen Blattern zur

Anschauung gebracht ist. Ich habe darflber erst vor Kurzem, in der

Julisitzung der Berliner Anthropologiachen Gesellschaft, Nftheres bericbtet.

Alle drei Bilderschriften beginnen rait der vollst&ndigen Darstellung

des TonalamatVs in Kolumnen von je ftinf Tagen geordnet 1
). Schon diese

Anordnung ist, wie es scheint, durch die Venusperiode veranlasst. Deun

die Beobachtung ergab, dass auf die Anfangstage der Venusperiode nur funf

von den 20 Tageszeichen fallen. Jede Kolumne ist am Kopfe und am

Fusse von der Figur eines Gottes oder einera Symbol begleitet, die wohl

fiir die der Kolumne angehdrigen funf Tage als massgebend gelten sollten.

Von Bedeutung sind die in den Viertelanfengen stehenden Figuren. da man

jedes der vier Viortel des in dieser Weise angeordneten Tonalamatl's einer

der vier Himmelsrichtungen unterstehend und durch sie bestimmt dachte.

Am Anfang des ersten Viertels stent Quetzakouatl auf dem Wasser

(Abb. 1), der Windgott, der Priestergott, der Herr von Tula, der nach

den Lftndem am Ostmeer zog und dort verschwand, und dessen Herz nach

1) Die Keproduktion Kingsborough's beginnt mit dem falschen Ende und

ist im Allgemeinen von hinten nach vorn zu lesen. I'm Solchen, die den Codex

in Naturwiedergabe nicht einsehen konnen, das Aufsuchen der Blatter in dem

Werke Kingsborough's zu ermoglichen, stelle ich hier die entsprechenden Blatter

der beiden Ausgaben zusammen.

Codex Borgia- Keproduktion in

Kingsborough's
|

Codex Borgia- Keproduktion in

aksimil e, heraus- Facsimile, heraus- Kingsborough's

gegeben vom Mexican gegeben vom Mexican

Hersog Antiquities, Herzog Antiquities,

von Loubat Vol. Ill von Loubat Vol. Ill

Blatt 1— H : Blatt 38—31 Blatt 47, 48 - Blatt 68, 67

• 9-13 = „ 30-26 » 49—53 - „ 66-62

- 14 „ 25 V 53, 54 =
., 62, 61

•• 15—17 „ 24-22
11 55 , 60

•• 18 — 21 = 21-18 11 56 ., 59

• 22—24 - „ 17-15 11 57 „ 58

• 25 „ 14 11
58—60 - „ 57-55

•• •26 13 11 61-70 ^ „ 54—45
•• 27 , 12 11 71 » 44

•
28 =

= „ 11 11 72 h 43

29-35 = 10- 4 11
73 « 42

•< 36—38 = „ 3- 1 11
74 „ 41

• * 39—42 = „ 76—73
11 75, 76 = „ 40, 39

43—46 = „ 72-69
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seinem Tode in den Morgenstern sich verwandelte. Ueber ihm, in der-

selben Kolumne, der Priester im Tempol, Knochenpfriem und Agavespitze,

die Symbole der priesterlichen Kasteiung, in der Hand haltend.

Am Anfang des zweiten Viertels sehen wir Tezcatlipoca, den nacht-

lichen. den allgegenwartigen, alles schauenden, der von einigen rait dem

Abb. 1. QuetzfiicouatI als Priester.

Regent des ersten Tonalanuttl-

Viertels cr cipactli „eins KrokodiK

Abb. 2. Tezcatlipoca. Regent des

zweiten Tonalamatl- Viertels ce

ocflotl „eins Jaguar".

Abb. 3. Die Erd- und Maisg5ttin,

mit dem Kopfe des Regengottes

Tlaioc. Regentin des dritten Tonal-

amaU- Viertels ce macatl „eins

Hirsch".

Abb. 4. Der herabkommende

Sonnengott.

Regent des vierten Tonalamatl-

Viertels ce xochitl „eins Blume*.

( iestirn des Nordhimmels, dem grosses Baren identifizirt wird (Abb. 2).

Vor seinem Munde sieht man im Codex Borgia eine Kette von funf Perlen,

die in einer Blume endet, und ilber ihm, in derselbon Kolumne, eine

weibliche Gottheit, im Tempel sitzend, mit derselben in eine Blurae

endcnden Perlenkette vor dem Munde, wiihrend im Codex Vaticanus am

Kopf der Kolumne ein weiss- und rothgestroifter feuerbohrender Gott dar-

gestellt ist.

Seler. Gesammelto Abbandlungen 1. 20
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Am Anfang des dritten Viertels stent, neben blQhenden Maispflanzen

eine weibliche Gottheit, die im Codex Borgia (Abb. 3, S. 305) ala Koptf

den des Regengottes Tlaloc, im Vaticanus aber einen Schadel tr&gt.

Offenbar ist die Erdgfrttin, die im Westen hausende, gemeint.

Der Anfang des vierten Viertels endlich wird durch den herabfallenden

Sonnengott, mit dera Steiubeil in der Hand, bezeichnet (Abb. 4, S. 305),

der aber im Codex Vaticanus um eine Kolumne verrflckt erscheint.

Die am Fuss und Kopf der flbrigen Kolumnen stehenden Figuren und

Symbole entsprechen einander ebenfalls in den drei Handschriften, doch

erscheinen sie vielfach in der einen Handschrift gegen die andere verrflckt.

und es sind Auslassungen einiger Figuren und Einscbaltungen anderer zu

konstatiren. Man gewinnt den Eindruck, dass sie nicht so sehr fur die

eine bestimmte Kolumne als fflr das ganze Viertel Bedeutung haben, also

einer der vier oben geuannten, die vier Himmelsrichtungen reprasentirenden

Hauptfiguren untergeordnet sind.

Die unmittelbare Uebereinstimniung der drei Handschriften besehrankt

sich auf dieses erste Stuck. Weiterhin weichen sie, sowohl in der Zahl,

wie in der Anorduung der Stflcke, die sie enthalten, sehr von einander ab.

Die Stflcke selbst aber sind in der Mehrzahl in den drei Handschriften

die gleichen, obwohl jede ein oder mehrere Stucke zahlt, die ihr eigen-

thfimlich sind, die den anderen Handschriften fehlen.

Im Codex Borgia folgt auf das Tonalamatl zun&chst eine Reihe von

20 Gottheiten, die den 20 Tageszeichen zugeschrieben sind. Der Codex

Borgia zeichnet sich durch kiinstlerische AusfQhrung der Figuren und

Symbole und durch Farbenpracht aus. Es ist eine kalligraphische Hand-

schrift. In diesem Stucke z. B., und noch mehr in eineni der spStereu,

kann man die in vollendeter Art und zum grdssten Theil in ganzer Figur

ausgeftthrten Forraen der Tageszeichen bewundern. Was die Reihe der

Gottheiten betriflft, so habe ich seiner Zeit den ausfflhrlichen Nachweis

erbracht 1

), dass sie im Wesentlichen die gleiche ist wie die mit Tonacate-

cutli, „dem Herru unseres Fleischer, dem Herrn der Lebenainittel, dem
Herrn der Zeugung beginuende Reihe, welche an einer anderen Htelle

der Handschrift den Anfangstagen der 20 Abschnitte des Tonalamatl zu-

geschrieben wird. Nur eine merkwflrdige Ausnahme findet siatt. An
elfter Stelle, auf die in der Reihe der Anfangstage der Tonalamatl-

Abschnitte dasselbe Zeichen, ofomatli, „AfFeu ,
fallt, das auch in der Reihe

dor Tageszeichen das elfte ist, ist in der Reihe der Gottheiten der Tages-

1) Das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung. Coraptes rendus, VIII *»*»«»

Session du Congres international des Americanistes. Berlin 1888. — [Diese Ab-

handlong ist in die gegenwartige Sammlung nicht aufgenommen worden, weil sic

durch die Erlauterungen, die ich neuerdings im Auftrage des Herzogs von Loobat
als Text zu der von ihm veranstaltetcn Faksimile-Ausgabe des Tonalamatrs der

Aubin'schen Sammlung geschrieben habe, Uberholt ist]

Digitized by Google



5. Der Codex Borgia. HOT

zeicben ein besonderer Gott eingeschoben, dem, wie ich glaube, der Name
XochipUU zukommt, der das Ansehen und die Bemalung des Sonnengottes

zeigt, aber verbunden mit einer weissen Zeichnung urn den Mund, die die

Gestalt eines Schmetterlings erkennen lasst, und der in verwandtschaftlicher

Beziehung zu MacuiUochitL, dem Gott der Spiele, zu stehen scheint. Eg fallt

in Folge dessen die letzte Figur der anderen parallelen Reihe fort. Man
igt versucht, als Grand fur diese Abweichung anzunehmen, dass die Kalender-

gelehrten, welche diese Reiheu entwarfen, die Zweideutigkeit vermeiden

wollten, die dann entstehen wflrde, wenn sowohl in der Reihe der Tages-

zeichen wie in der der Tona/awia/Z-Abschnitto an der einen Stello dasselbe

Zeicben und dieselbe Gottheit zusammenkamen. Ks mag aber auch sein,

dass das letzte Tageszeicheu, xochitl, „Blunie u
, die vorletzte Gottheit, Xochu-

quetzal, die Gdttin der Blumen n an sich zog und dadurch eino Verschiebung

bewirkte, die in der Mitte, d. h. an der elfton Stelle, durch die genannte

Einschaltung ihre Ausgleichung erhielt
1
).

Auf diese Tageszeichenreihe folgt im Codex Borgia ein Blatt, auf

dem die sogenannten „noun Herren der Nacht" dargestellt sind. Ks sind

das neun Gottheiten, die in den vollstandiger ausgefiihrten Tonalamiatl in

einander folgenden Reihen die einzelnen Tage des Tonalamatfs begleiten.

Die Veranlassung zur Aufstellung dieser Reihe mag man in einer Zahlen-

mystik suchen, denn die Zahl 9 hatte ohne Zweifel, gleich der Zahl 7

und der Zahl 13, bei den Mexikanern eine gehoimnissvolle Bedeutung.

Das Tonalamatl z. B., das auf den ersten Blattern den Codex Borgia dar-

gestellt ist, ist dort durch diakritisehe Zeichen in 9 X 9 -f- 7 X 7 + 9 X9
— 7 :< 7 Tage getheilt. Es kann aber auch sein, dass die Zahl 9 aus den

vier um die Mitte geordneten Kardinalpunkten und den intermediaren

Richtungen kombinirt wurde. Im Codex Vaticanus sind in der That diese

neun Herren auf denselben Blattern unter neun Gftttergestalten zu seheu,

von denen vier, den Ilimmel tragend, die Hauptrichtungen, vier andere,

dazwischeo gestellte, die intermediaren Richtungen darzustellen scheinen,

wahrend der neunte, eine in den Erdrachen stiirzende Gestalt, die Mitte

oder die Richtung von oben nach unten zum Ausdruck bringt. Der in

der Reihe der neun Herren an fiiufter Stelle stehende Todesgott wiirde

1) Eotgegen dem, was ich hier noch angenommen habe, bin ich jetzt zu der

Anscbauung golangt, dass die Tonalamatl - Gottheiten urspriinglich als Ver-

anschaulichungeo oder VerkOrperungen der Natur der Tageszeichen gedacht sind,

und diese Reihe erst nachtraglich als Regenten auch fiir die zwanzig Dreizehn-

heiten des TonalamatVz verwendet worden sind. Es hat also, wie ich jetzt meine,

nicht eine Einschaltung an eilfter Stelle stattgefunden, sondern umgekehrt, der

das eilfte Tageszeichen o?omAtli reprasentirende Gott Xochipitti ist hei der Ueber-

tragung der Reihe der Tageszeichen-Regenten auf die zwanzig Dreizehnheiten des

TonalamatPs ausgefallen, und man hat denn, zum Ausgleich, am Schluss der

Reihe der Regenten des TonalamatPs eine andere Gottheit, den Feuergott, hin-

zugefugt

20*
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dann wohl als die Mitte, oiler die Richtung nach unten bezeichnend an-

zunehmen sein. nnd um diesen herum wflrden die anderen entsprechend

zu vertheilen sein *).

Die folgenden Blatter, 15 bis 17, des Codex Borgia enthalten dann

eine merkwflrdige Darstellung, die — gleich der vorigen — nicht nnr im

Codex Vaticanus, sondern audi in einer anderen in diese Gruppe gehdren-

den Handschrift, dem Codex Fejervary, sich wiederholt. Es sind vier

einander folgende Reihen von je fflnf Gottheiten. Alle, unzweifelhaft

wenigstens die Glieder der ersten Keihen, sind in priesterlieher Handlung

dargestellt. Die der ersten Reihe bohren einer vor ihr stehenden naekten

menschlichen Figur mit einem spitzen Knochen das Auge aus (vgl.

Abb. 5). Das ist ein bekanntes Symbol priesterlieher Hastening, der

Blutentziehnng zu Ehren der Gottheit. Die Glieder der zweiten Gruppe

Abb. .">. Der Gott des Ostens. Abb. 6. XorhipMi, der Gott der Lebens-

mittel und der Blumen.

bringen mit einer Handbewegung. die ein Geben ausdrfickt, ein ver-

kleinertes Abbild von sich dar (vgl. Abb. 9, 10, nnten S. 310). Das ist

ein unzwoifelhaftes Symbol des Menschenopfers. Wir wissen aus Sahaguu.

dass man an den verschiedenen Jahresfesten jedesmal das Abbild der Gott-

heit des Festes opferte. Schwieriger ist die Handlung zu deuten, in der

die Figuren der dritten Reihe dargestellt sind. Man sieht sie einer

menschlichen Fignr, die auf dem einen Blatte des Vaticanus auf dem Opfer-

steine liegend dargestellt ist, einen golben, wellig begrenzten Streifen vora

Leibe ziehen, der in Blumen oder Schellen endet (vgl. Abb. 6). Man

kdnnte an ein Herausziehen der Seele denken. So habe ich es selbst frflher

1) Auch hier bin ich jetzt zu anderen Anschauungen gelangt Wie ich in

meinem „Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung", Berlin 1900, S. 18—21 and
25—26 n&her begrUndet habe, sind diese neun Gottheiten als die H titer der
neun Stunden der Nacht aufzufassen, denen dreizehn andere Gottheiten als

die Hiiter der dreizehn Stunden des Tages gege nuberstehen.
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erklart. Aber. da die eine Gottheit dieser Reihe Xipe Totec ist (Abb. 7),

da der Streifen durch seine Farbe, die im Codex Vaticauus nicht nur

gelb, 8ondern gelb und roth punktirt gemalt ist. und durch die wellige

Begrenzung ganz an die Art eriimert. wie in den Bilderschriften die ab-

gezogene Menschenhaut. in der Xipe einhergeht, wiedergegeben wird, so

konnte es auch sein, dass die Gottheiten dieser Heihe die priesterliche

liandlung des Menschenschindens, das tlaca.ripeualiztU* zum Ausdruck

bringen sollen. Die vierte Reihe bilden weibliche Gottheiten. an deren

Abb. 7. Xipe Totec „Unser Horr, der Geschundene*.

Abb. 8. Chalchiuhtlinte, die Gottin des Wassers.

Bru.sten nackte menschliehe Figuren saugen (vgl. Abb. 8). Das scheint inir

zweifellos die priesterliche Handlung des tlatlatlaqualiliztli, des Nahrens

der Gotter mit dein Blute der Opfer, zum Ausdruck bringen zu sollen.

Sammtliche Figuren dieser vier Reihen sind von je vier Tageszeichen

begleitet, die in der Ordnung, wie sie in der Reihe der 20 Tageszeichen

«tehen, einander folgen. Das gibt zusamuien 4X'2() oder 80 Tage.

Diese 80 Tage haben weder mit dem Tonalamatl, noch in it dein Jahre.

noch rait einer anderen Periode unmittelbar etwas zu thun. Auch aus
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myatiachen oder zahlentheoretischen Erw&gungen ist die Heraushebung der

Zahl 80 8chwer zu verstehen. Die mittleren, die dritten Glieder aammt-

licher Reihen, werden von deni Todesgott gebildet. 80 kann man, wie

bei der Reihe der neun Herren, an eine Beziehung zu den HimmeU-

richtungen denken. Eine aolche liegt zweifelloa in gewiaaer Weiae vor.

Doch erklart aie nicht das Ganze. Dagegen aind die ersten der vier

Tageszeichen, die bei don Figuren atehen, genau die Zeichen, die auf die

Anfangatage der Venuaperioden fallen, wenn man die erate Venuaperiode

mit dem eraten der 20 Tageazeichen beginnen lftaat. Ea aind die funf

Zeichen:
cipactli, Krokodil,

couatl Schlange,

atl, Wasser,

acatl, Rohr,

o/tn, Bewegung.

Abb. 9. Mij-couatl, der Gott der Jagd, Abb. 10. TlauicealpanUcutli, als Gott

der mit dem Morgenstero identifizirt des Abendstems.

wird und dessen Gesichtabemalung tr&gt.

Lnd zwar stehon aie bei don Figuren dieser Blatter genau in der Folge

wie sie auf die Anfangatage der einander folgenden Venuaperioden folgen

wilrden. Erwagt man. daas die Beobachtung des Morgenaterna mit dem

Kultua QuetzalcouutCs in Zuaammenhang gebracht wird, der bei aeineni

Tode in den Morgenatern aich verwandelt hahen soil, und daaa dieser Gott

als der Erfinder der priesterlichen Uebungen und der priesterlichen

Wiaaenachaft genannt wird, und zioht man in Betracht, dass wir auf diesen

Blattern die vier prie8terlichen Handlungen 8ymboliach zum Ausdruck

gebracht finden, und dass wir unter den Figuren nicht nur daa Bild Quet2al-

couattB, aoudeni auch die Gottheit dea Plaueten Venus, und zwar in

ihren zwei Formen, ala Abend- und ala (der mit dem Gotte der Jagd

identifizirte) Morgenatern, antreffen (Abb. 1' und 10), so wird man sich der

Folgerung nicht entziehen kOnncn, dasa in der That hier auf diesen

Blattern die Anfangstage der Venusperioden haben dargeatellt werden sollen,
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und es gewinneu diese seltsamen und wunderlichen Darstellungen, denen

man rathlos gegenilberstand, darait Sinn und Bedeutung.

Sind nun die Anfangazeichen in den einzelnen Abschnitten dieser

Blatter in der That als Anfangstage der Venusperioden gedacht, so konnen

die auderen Zeichen nur die Bedeutung haben, von dem einen der Anfangs-

tage zu dem anderen flberzuleiten. Es sind demnach nicht 80 Tage hier

dargestellt, sondern 20 Venusperioden, und das ist ein Zeitraum, der nicht

nur vermoge der Zahl 20 eine zusainmenfassende Bedeutung hat, sondern

in den 4 X 5 Venusperioden genau 4x8 Sonnenjahren, das Sonnenjahr zu

36f> Tagen genommen, gleich ist.

Das Tonalamatl, die 20 Tageszeichen, die neun Herren und die Venus-

periode, die sind also zunachst nach einander auf diesen ersten Blattern

des Codex Borgia zum Ausdruck gebracht. Auf Blatt 17 blieb noch ein

Kaum, dor ist mit einer grossen Figur des Gottes Tezcatlipoca ausgefflllt,

dessen versehiedenen Korpertheilen und Trachtbestandtheilen — eine

haufige Zusammenstellung — die 20 Tageszeichen eingeschrieben sind.

Ini Uebrigen konnte nunmehr zu einer naheren Ausfuhrung des auf den

Anfangsblfittern Vorgefuhrten oder zu anderen Darstellungen geschritten

werden.

Es folgen zunachst vier grosse, prachtig gezeichnete Blatter, die sich

in je zwei, augenscheinlich zusammongehorigo Darstellungen, eine untere

und eine obere, gliedern, die aber durch die beigescliriebenen Tageszeichen

in der Weise mit einander verbunden sind, dass der Fortgang in der unteren

Keihe der Folge der Codex-Bliitter entsprechend, in der oberen rucklftufig

ist, und dass die Gesainmtheit der Tageszeichen und der durch Kreise an-

gegebenen Ditferenzzahlen genau ein in funfgliedrige Kolumnen geordnetes

Tonalamatl ergeben. Wir haben also anscheinend weiter nichts als ein

viergetheiltes Tonalamatl. Auf dem ersten Blatte sieht man unten den

Sonnengott, mit Raucherloffel und Rsiucherwerk; oben in vom Mond er-

hellter Nacht den Todesgott und die Todesgottin. Auf dem zweiten Blatte

ist oben die Gottheit des Abendsterns, unten Quetzalcouutl und der Abend-

stem einander gegenuberstehend dargestellt (Abb. 11, S. 312). Das dritte

Blatt zeigt uns unten die Wassergottin, oben den Regeugott. Das vierte

Blatt, unten und oben, den schwarzen und den rothen Tezcatlipoca. Die

untere Halfte dieses Blattes habe ich hier in der Abb. 12, S. 313 wieder-

gegeben. In den anderen Handschriften ist fur diese vier Blatter keine

Parallele vorhanden.

Auf Blatt 22 ist ein todter weisser Hirsch und ein lebender, aber

vom Speer durchbohrter brauner Hirsch dargestellt. Bei dem ersteren ist

durch Tageszeichen und DifTerenzzahlen das erste Tonalamatlviertel, bei

dem letzteren das zweite Viertol des aus funfgliederigen Saulen aufgebauten

Tonalamatl^ zum Ausdruck gebracht. Ira Codex Vaticanus stehen diese

beiden Hirsche vor den Reihen der fiinf Ciuaieteu und der fflnf Macvil-
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xochitl, die, wie ich unten noch zu erw&hnen haben werde, das dritte und

das vierte Viertel des in derselben VVeise angeordneten Tonalamatl\

reprasentiren.

Auf diese Roiho folgt im Codex Borgia eine zweite Reihe von zwanzig,

den zwanzig Tagoszeiehen zngeschriebenen Gottheiten, die aus anderen

Klmienten znnammengesetzt ist wie die vorhin besproehene Tageszeioiien-
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reihe. Diese Reihe fangt nicht mit Tonacatecutli, dem Herrn der Lebens-

mittel, sondern mit einer Gottheit an, die mit dem Schmuck und den

priesterlichen Attribute!! Quetzalcouatl's ausgerGstet ist und anf einem cipactli-

Kachen stehend, dem Wasser entatrdmt, dargestellt ist (Abl). 13, S. 314).

Ich habe diese Gottheit frflher fur ident mit Quetzaleouatl gehnlten, sie

unteracheidet sich aber von diesem Gotte durch die blaae Korperfarbe
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und die halb blaue, halb rothe Gesichtsbemalung. In meiner Erlauterung

(les Codex Fejervary-Mayer habe ich es naher begrfindet dass diese

Gottheit mit Xolotl, dem Gotte det Ballspiels und der Zwillinge zu identi-

tiziren ist. Tritt also schon in diesem Anfangsgliede der Reihe eine starke

Differenz zu Tage, so sind auch bei den flbrigen Zeichen betrachliche

Abweichungen zu konstatiren. Nur an einigen Stellen berQhren sich die

beiden Reihen. So an der elften, bei dem Zeichen oc&matli, „Afleu , bei

dem in dieser Reihe der Gott der Musik dargestellt ist In den anderen

Handschriften hat diese Reihe keine Parallole.

Auf den folgenden beiden Blflttern haben wir wieder Darstellungen,

bei denen der ZuBammenhang mit der Venusperiode klar vorliegt. Auf

Blatt 25 sind, an die vier Ecken vertheilt, vier grosse Gotterfiguren zo

Abb. 18. Xolot/, Regent des ersten Tageszeichens ripactfi.

sehen. Die '20 Tageszeichcn sind ihnen beigesehrieben, aber so, dass

dadurch ein bestimmter Drehungssinn (entgegengi'setzt der Bewegung des

Uhrzeigere) vorgeschrieben ist. Das Tageszeichen o/t'n, „Bewegungu , aber

ist gross und mit der Ziffer „zehn u versehen in die Mitte des Blattes ge-

stellt. Dass es sich auf diesem Blatte urn die Venusperiode handelt, er-

gibt sich aus der Xatur des Datums, das die Mitte des Blattes einnimmt

Auf dieses Datum matluctli otin, „zehn Bewegung", f&llt namlich der An-

fangstag der funften Venusperiode, wenn man die erste mit 1. cipactli be-

ginnen lasst. Es inachen diese fflnf Venusperioden gerade einen Zeit-

raum von acht Jahren aus, und es wQrde danach die neue. sechste

Venusperiode wieder mit einem Tage cipactli beginnen. Die GStter-

figuren, die in den vier Ecken abgebildet sind, sind somit entweder als

1) Berlin 1901. S. 51, 154, 155.
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die nach den vier Himmelsrichtungen vertheilten Regenten dieses Zeit-

raumes von fflnf Venueperioden oder acht Jahren anzusehen, oder, was

vielleicht wahrscheinlicher ist, als die Reprasentanten der vier ersten

Yenusperioden, die sich, nach den vier Himmelsrichtungen vertheilt, um
das Zentrum, die fflnfte Periode, ordnen, die, in der Mitte des Blattes, nur

durch das Anfangsdatuin „zehn Bewegung" gekennzeiehnet ist. Das

Anfangstageszeichen cipactli stent bei der Gottheit, die in der rechten

oberen Ecke des Blattes dargestellt ist. Die9e wflrden wir demnach als

Reprasentanten der ersten, mit 1 cipactli beginnenden Venusperiode und

zugleich der Region des Ostens anzusehen haben. Es ist ein, nach Art

A>>b. 14. (Jott des Ostens, Ilepra-sentant der ersten Venusperiode.

der Pulquegotter, durch halb sehwarze, halb rothe (lesichtsbemalung aus-

gezeichneter < Jott, von wildein, thierischem Ansehen, der ein Bundel Stein-

messer und eine Schlange im Muude fiihrt (Abb. 14). Ich babe diesen

(toH fruher mit TepeyoUotl identifizirt. Das ist inir neuerdings zweifelhaft

geworden. Dagegen ist er sicher mit dem ckhome couatl der Wiener Bilder-

handschrift *) in Yerbindung Zu bringen. Als Keprasentant der zweiten, mit

13 couatl (Schlange) beginnenden Periode, und gleichzeitig des Nordens.

wiirde dann der in der linken oberen Ecke dargestellte Oott Abb. 15, S. 316

anzusehen sein. Das ist ein (iott, der in wesentlichen Merkmalen, — in der

1) Bilderhandschrift der K. K. Hofbibliothek in Wien (Kingsborough VoLIl),

Tafel 2, 5, 33.
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weissen, rothgestreiften Korporbemalung, der schwarzen halbmaskenartigen

Bemalung urn das Augo und den zwei iiber der Stirn aufziingelndeu

Locken — mit Tlauizcalpan tecutli, der Gottheit des Morgensterus uber-

einstimmt, aber dureh die Perrucke vou Dauneufedern und das aztajetti,

<len gabelfdrniigen Federsehmuck, den er auf dera Scheitel tragt, und der

das Abzeichen der Krieger nnd kriegerischen GStter ist, von ihm sich

nnter8cheidet. Es ist Mircouatl, der Jagdgott, der Oberall als eine Form

der Gottheit des Morgensterus aufgefnsst worden zu sein scheint, fttr den

aber der Nordon, die von Jagerstammen durchstreiften Steppen, das ihm

von Natur zukomniende Gebiet ist. Als Reprasentaut der dritten, mit

12 atl (Wasser) beginnenden Venusperiode und des Westens wilrde dar-

nach der in der linken nnteren Ecke dos Blattes dargestellte Xipe Totec

^unsor Herr der Geschundeueu
, erklart werden nu'issen. Das ist eiu Gott der

Erde. Der Weston, wo die Sonne in die Erde hiueingeht, wurde immer als

die Heimath der Erdgottheiten angesehen, die allerdinga sonst in der Regel

weiblioh gedacht sind. Es bleibt endlich, als Reprasentant der vierteu, mit

11 acatl (Rohr) beginnenden Periode und des Sildens in der rechten untereu

Ecke, der Regengott Tlaloc. Dass dieser hier mit der Himmelsrichtung des

Siidens in Zusaniinenhang gebracht wird, hat seinen Grund vermuthlieh

darin, dass der Regengott in den Bilderschriften vielfach uicht den eigent-

liehen Regen-, Gewitter- und Berggott, den die Erde befruchteudeii Regen.

sonderu den tlequiauitl, den Peuerregen, verauschaulicht. Das Siunbild

einer der vier prahistorisehen Weltperioden, die in der That von der

Tradition einfach als Quiauhtonatiuh „Regensonneu bezeichnet wird. (VgL

hierQber ^Tonalamatl der AubinVhen Sainmlnng", Berlin 1900, S. 114)-

Abb. 15. Mixrouatl, <Ut Gott der Jagd und des Nordens,

ReprSsenUuit der zweit.-n Venusperiode.
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Der Reprasentant der fflnften Himmelsrichtung und der fflnften Venus-

periode ist, wie ich oben schon augegeben, einfach durch das Anfangs-

daturn, matlactli oftn, bezeichnet. Dass filr die Region der Mitte, di»t

Richtung nach unten und die fflnfte Periode gerade ein Tag, olin,

„Bewegungu
, als Anfangstag zu verzeichnen ist, hatte fur jene alten

Spekulanten jedenfalls tiefe Bedeutung, denn olin war auch Name, Symbol

and Hieroglyph© fur die Erdbeben.

Das Blatt 25 erklart auch das folgende Blatt 26, denn letzteres ist

gewissermassen eine Kopie des ersteren, aber ins Todte flbersetzt.

Wiederum haben wir, nicht an die vier Ecken, aber an die vier 8eiten

vertheilt, vier Gotterfiguren, wir haben die Tageszeichen ebeufalls in der

Weise diesen Figuren beigeschrieben, dass dadurch ein bestimmter Drehungs-

sinn (entgegengesetzt der Bewegung des Uhrzeigers) vorgeschrieben wird,

und wir haben in der Mitte des Blattes ein grosses Zeiehen, das dem

matlactli olin des Blattes 25 entsprechen wflrde. Aber die Gotterfiguren

sind nicht lebend und in Aktion, sondern als in Decken gehflllte, um-

schnfirte Leichen, als Mumienbfindel dargestellt, der Turnus der Tages-

zeichen weist auf kein bestimmtes Datum hin, und das Zeiehen in der

Mitte ist ein Todtenschadel mit vier nach den vier Ecken des Blattes

strahlenden Todtengebeinen.

Das Anfangstageszeichen, cipactli, steht hier bei der an der rechten

Seite des Blattes dargestellten Gestalt, dem Mumienbundel, das mit der

Gesichtsbemalung und dem Schmuek und den Abzeichen der Wasser-

gottin Chalchiuhticue abgebildet ist, das also hier don Osten bezeichnen

wflrde. Darauf folgt, als den Norden bezeichnend, ein Murnienbilndel.

das die Bemalung und die Maske des Jagdgottes Murcouatl tragt. 1m

Westen sehen wir ein Mumienbundel, das mit dor Maske und den Ab-

zeichen des Gottes mit der Schmetterlingszeichnung um den Muud ver-

sehen ist, — des oben von mir bei der Tageszeichenreihe erw&hnten

Gottes, der zu Macuil xochitl in verwandtschaftliche Beziehuug zu setzen

ist, der ein Gott der Lebensmittel ist, und bald als Xochipilli ^Blumen-

prinz 1
*, bald auch als Cinteotl „Maisgott u bezeichnet wird. In der vierten

Himmelsrichtung endlich, dem Sfiden, tragt das Murnienbilndel die Maske

eines Gottes, der ganz schwarz im Gesicht gemalt ist, aber mit dieser

schwarzen Gesichtsbemalung eiue feuerfarbone Perrficke verbindet. Das

soil wohl den zu den Todten hinabgegangenen Sonnengott be-

zeichnen. So haben wir hier, zum Theil durch gleiche (im Norden), zum

Theil durch andere GSttergestalten die vier Haupthimmelsrichtungen uud

durch den Schadel in der Mitte mit den vier ausstrahlenden Todtenbeinen

die fflnfte Himmelsrichtung zur Anschauung gebracht.

Man kann sich vorstellen, dass dies Blatt die in ihrer Dauer schwerer

genau zu bestimmendeii Zeiten angeben soli, wo w&hrend der unteren und

oberen Konjunktion dor Planet Venus unsichtbar wird.
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Aehnlich wie das 25. und 26. Blatt, sind auch die folgondeu beiden

Blatter 27 und 28 Paralleldarstellungen. Far das Blatt 27 habe ich schou

in frflheren Aufsfitzen (vgl. oben S. 143, 144) Erklarungen gegeben. Es

sind die vier Viertel des Tonalamatl^ and die vier Viertel der 52jahrigen

Periode den vier Himmelsrichtungen entsprechend angeordnet und iu Hirer

augurischen Bedeutung zur Auschnuung gebracht. Die vier Viertel der

52jahrigen Periode sind dabei durch Hire Anfangsjahre (bezw. Anfangs-

tage ibrer Anfaugsjahre), die vier Viertel des Tonalamatl durch ihre An-

fangstage bezeiclinet, und zwar durch die Anfangstage der wirklichen

Tonalamatl^Viertel. nicht der vier Abschnitte, die sich bei der Anordnung

<le8 TonalamaU in Saulen von je funf Zeichen ergeben. Die augurische

Bedeutung ist durch je eine Tlafoc-Figwr veranschaulicht, die Schlange und

Beil (Blitz und Donner) in der einen, einen Wasserkrug in der anderen

Hand halt und je nach der Himmelsrichtung verschieden — schwarz, gelb,

blau und roth — gefarht int. Die Jahre und Tage, die dem ersten Viertel

und dem Oaten angehdren, werden ale fruchtbare angefuhrt. Fflr die dem

Norden angehorigen Jahre und Tage des zweiten Viertels wird DQrre und

Misswachs, fur die des dritten Viertels und den Westen Ueberfiille von

Wasser und Ueberschwemmuugen, fQr das vierte Viertel, den Suden,

wiederum Diirre und Absterben der Maiskolben verkundet. Eine funfte

TYafoc-Figur, die woiss- und rothgestreift ist, ist in der Mitte unter einom

von einer hellen Sonne erleuchteten Xachthimmel gezeichnet. Die funfte

Region, die Mitte oder die Richtung nach unten und oben, ist durch

diesen fflnften Tlaloc veranschaulicht; ihr geboren aber naturlich keine

Jahre und auch keino Tonalamatl- Abschnitte an.

Das Blatt 28 entspricht in seiner Anordnung ganz dem eben be-

sprochenen, und funf TYafoc-Figuren sind auch auf ihm dargestellt, die

nur etwas anders gefftrbt sind, mit dem Osten beginnend: schwarz,

weiss und roth gestreift, gelb, wieder schwarz und endlich roth. Aber es

sind nicht die Tonalamatl- und die Jahresabschuitte, die daneben durch

die Hieroglyphen angezeigt sind, sondern fflnf auf einander folgende Jahre.

Und neben den Hieroglyphen der Jahre sind je zwei Tagesdaten an-

gegeben, die leider an dem unteren Rande des Blattes schon ziemlich ver-

wischt und abgerieben sind. Man kann mehr oder minder sicher folgende

erkennen:

Jahr 1. acatl (Rohr)

„ 2. tecpatl (Feuer-

stein)

„ 3. colli (Haus)

„ 4. tochtli (Kanin-

chen)

„ 5. acatl (Rohr)

Tag 4. olin (Bewegung)

„ 5. cipactli (Kroko-

dil)

„ 9. atl (Wasser)

„ [5.] atl (Wasser)

„ I. atl (Wasser)

? ?

10. quiauitl (Regeu)

7. couatl (Schlange)

f 13.] couatl (Schlange)

13. macatl (Hirsch).
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Ich habe die Abstande dieser Daten auszureehnen versucht. Eine

solche Rechnung ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, nicht nur

wegen der verwischten Zeichen, sondern auch, weil eine grosse Zahl dieser

Daten in demselben Jahre zweimal vorkommt. Ich habe denn auch fur

die sammtlichen Daten bisher kein Gesetz ausfindig machen k5nnen.

Aber zwischen dem Anfang und dem Ende, d. h. von dem Tage 4 olin im

ersten Jahre bis zum Tage 1 atl im fflnften Jahre ist ein Abstand von

1752 oder genau 3 X 584 Tagen vorhanden. Das heisst, es sind auf diesera

Blatte drei Venusperioden angegeben, die sich in der That nahezu, d. h.

mit einer Differenz von 73 Tagen, in den Zeitraum von funf Jahren fQgen.

Die augurische Bedeutung der fiinf Jahre oder der drei Vennsperioden

scheint auf dem Blatte zunachst durch die Figur einer ErdgSttin veran-

schaulicht, die in jeder Abtheilung unter dem Bilde des Regengottes

knieend dargestellt ist. Nftchstdem durch das Wanser, das dem Kruge

Abb. 16. Trzratlipoca (in der Maske des Windgotts) und Quetzalrouatl

auf dem Wege zur Unterwelt.

des Regengottes und seiner Blitzschlange entstromt, und das bald mit

Steinmessern, bald mit punktirten Augenflecken, mit Feuerzungen, Wind-

figuren und Blumen besetzt ist.

An diese beiden Blatter schliessen sich danu eine Reihe komplizirter

Daretellungen, die das Ende der einen Seite des Handschriftstreifens und

den Anfang der Kehrseite, die Blatter 29 bis 4H, filllon, auf deren Einzel-

deutung ich aber verzichten muss. i£ue(zalcouatl-F\%uroi\ spiolen auf ihnen

eine grosse Rolle, daneben Tezcatlipoca-Macuiirochitl-Xolotl^ Tlagolteotl und

ein (iott mit eingesetztem Thierrachen, der in dem ersten Theile der

Wiener Handschrift als Chicome olin, „sieben Bewegung", bezeichnet ist.

Eine markante Stelle in den Darstellungen scheint mir Blatt 35 zu sein,

wo Quetzaicouatl von einem Adler getragen und begleitet von Tezcatlipoca,

der aber die Vogelschnabelmaske QuetzalcouatV& tragt, vor einer in nacht-

lichem Hause thronenden Gottheit erscheint und dann, wiederum begleitet
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oder geffthrt von Tezcatlipoca , auf einem blauen Pfade abwarts steigt

(Abb. 16, S. 319), in einer nachtlichen Einfasaung, dort andere H&user und

grause Gestalten passirend. Und weiter Blatt 42, wo Quetealcouatl als

Priester vor Tezcatlipoca sein Abbild opfert (Abb. 17), worauf es aber einen

Kreuzweg wieder zu lichten, von Sonnenstrahlen und Maiskolben gebildeteD

Eiufassungen geht. Und endlich Blatt 45, wo auf einer von sechs SchSdeln

gebildeten Unterlage, vor einem mit Fahnen besteckten Baume die Gottheit

des Morgensterns kniet. Ich glaube in der That, dan Sagen fiber die

Wanderung der Gottheit durch das unterweltliche Reich der Nacht und

Finsterniss, etwa ahnlich denen, die in breiter Ansffihrung in der Qu'iche-

Tradition des Popol 1'u/is erhalten Bind, auf dieaen Blattern dargestellt

si nd, und dass der Ausgangspunkt dieser Sagen das Versehwinden oder die

Unsiehtbarkeit des leuehtenden Gestirnes der Venus zur Zeit seiner Kon-

junktion mit der Sonne war.

Abb. 17. QuttzalcouaH, auf dem chaichiuhtepctl, vor Tezcatlipoca

sein Abbild opfernd.

Mit dem Blatte 47 beginnen dann wieder einfachere und leiehter ver-

standliche Darstellungen. Blatt 47 und 48 zeigen uns in der Mitte eine

Reihe von ffinf weiblichen Gestalten (Abb. 18) und oben eine Reihe von

fflnf mannlichen Gestalten (Abb. 19); beide Reihen Wiederholungen der-

selben Figur, aber verschieden — weiss und roth gestreift, blau, gelb,

roth, schwarz — gemalt und mit wechselndem Beiwerk. Neben jeder Figur

sind 13 auf einander folgende Tage durch das erste, fflnfte und dreizehnte

Zeichen und Differenzpunkte zur Anschauung gebracht. Und zwar stehen

bei den weiblichen Gestalten die mit 1 macatl (Ilirsch), 1 quiauitl (Regen),

1 ocomatli (Affe), 1 calli (Haus), 1 quauhtli (Adler) beginnenden Tage,

die zusammeu das dritte Viertel des in fflnfgliedrige Saulen angeordneteu

TonalamatVs darstellen. Bei den mannlichen Gestalten, die mit 1 JcochM

(Blume), 1 malinalli (Grasstrick), 1 cuetzpalin (Eidechse), 1 cozcaquauhUi

(Geier), 1 tochtli (Kaninchen) beginnenden Tage, die zusammen das vierte
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Yiertel dos in der gonannton Weise angeordneten TonalamatVs ausmachen.

Dioselben zwei Figurenreihen, begleitet von denselben Zeichen, sind audi

im Codex Yaticanus dargestellt. Aber hier ini Codex Borgia ist vor dor

Reihe dor weiblichen Gestalton noch eine aus einom chalchiutl heraus-

tretende, von Schlangen umgebcne weibliche Gestalt in blauem Felde ge-

zeichnet, und urn sie herum die mit der Ziffer 13 versehenenTago, die vor den

<;enannten Anfangstagen 1 macatl u. s. w. stehen. Yor der Reilie der

mannlichen Gestalten ist eine gleiche rnannliehe Gestalt, aus einein Stein-

messer heraustretend, in schwarzem Felde gezeichnet. Um sie herum aber die

mit der Ziffer 4 versehenen Tage, die vor den fun ften Tagen der mit

1 xochitl u. s. w. beginnenden Re i hen stehen, zum Zeichen, dnss fur diese

funf mannlielien Gestalten nicht die Anfangstage 1 xochitl u. s. w., sondeni

die fiinften Tage, 5 cuetzpalm (Eideehse), 5 cozcaquauhtli (Geier), ") tochtli

(Ksininehen), 5 .rochitl (Blume), 5 malinalli (Grasstrick) bezeiclmend sein

sollen. W as die weibliclien Gestalton betrifft, so habe it'll sehon in meiner

ersten Mittheilung fiber die Bilderschrifton der Codex Borgia-Gruppe (oben

S. 141) darauf hingewiesen. dass die Zeichen, die hier nebon ihuen abgebildet

sind, genau die Tage darstellen, an denen nach dem vierten Buche Sahagun s

• lie Ciuatete 'i oder Ciuapipiltin, die gespeiistischen Weiber, die im YVosten

hausen, die Seelen der im Kindbett gestorbenen Frauen, zur Erde herab-

kommen, die wir also wohl in dieseu weibliclien Gestalten dor Hand-

schrift zu erkennen haben. Fine weitero Bestatigung fur diese Anuahme

ergibt 8ich daraus, dass von diesen Ciuatete<i in der That gesagt. wird, dass

es funf von ihnen gegeben habe. Fflr die Keihe der mannlichen Gestalten

werden auf dem vorliegenden Blatte dos Codex Borgia die fiinften Zeichen

der Tagereihen als massgebond bezeichnot, d. h. wir haben Macuil cuetz-

palin („funf Eideehse"), Macuil cozcaquauhtli (funf Geier), Macuil tochtli

Seler, Gesamroelte Abtaandluni?eu I. 21
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(fQnf Kaiiinchen), Macuil .i-ockitl (fQnf Blume), Macuil malinalli (fflnf Gras-

strick) als ihre Namen anzusehen. In der That sind das vielgenannte

Namen von Gottheiten. Der bekannteste ist Macuil .tochitL, der Gott des

Spieles, der auch Auiateotl, Gott der Lustbarkeit, heisst. Macuil tochtli

wird in der Sahagun-Handschrift als ein Pulquegott abgebildet. Und alle

diese, mit einem Datum „funf bezeichneten Gotter haben in der

Sahagun-Handschrift die Zeichnung einer weissen Hand um den Mund,

die ja auch in den Figuren dieses Codex Borgia- Blattes klar und

deutlich angegeben ist. Zu bemerken ist nur noch, dass die Figur, die

am Anfange diesor Reihe aus dem Steinmesser hervortretend zu sehen

ist, zwar im Uebrigen die gleiche Bemalung und das gleiche Ansehen wie

die anderen hat, aber mit herausquellenden Augen und verkriimmteu Glied-

massen dargestellt ist. Gonau gleieh dem Xolotf, dem Gotte der Miss-

geburten, der Tageszeichenreihe.

Wenn demnach die Bedeutung der auf diesen Blattern dnrgestellton

Figurenreihen durchaus sicher ist, so muss man sich doch fragen, was

haben sio bier fur eine Stelle, warum sind gerade die hier verzeichneten

Tage die Zeichen, an denen die CiuateUn vom Himmel herabkommen.

und warum werden diese Qberhaupt in der Zahl von fflnf gedacht. Ich

glaube, dass man den Ausgangspunkt fur diese Darstellungen und die an

aie sich knflpfende augurische Bedeutung der dargestellten Tage in den

Beziehungen suchen muss, die die Abschnitte des Tonalamatl mit don

Himmelsrichtungen verknupfen. Die Ciuateteo, die Seeleu der im Kindbett

gestorbenen Frauen, waren das Gegenstiick zu den tonatiuh iixco yaqut,

den todten Kriegern, die in der Schlacht oder auf dem Opforsteine ihr

Lebeu gelassen batten. J)ie letzteren batten in dem Osthimmel ihren

Wohnsitz. Die Ciuateteo wobnten im Westen, der nach ihnen geradezu

als ciuatlampa, „Region der Weiber", bezeiehnet wird. Weil nun der

dritte Abschnitt des in funfgliederige Saulen geordneten Tonalamatl'a dem

Westen zugeschrieben wurde, so mussten in ihm die ( iuateteo machtig

sein, und da dieser Abschnitt fflnf verschiedene Reihen von je 13 Tagen

umschliesst, so mussten auch die CiuaUtel in der Zahl von fflnf vorhanden

sein. Yon dem Gotte Macuil xochitl und seinen Genossen werden wir in

gleicher Woiso anzunehmen haben, dass ihr Wohnsitz im Sflden gedacht

wurde. In der That ist Macuil .vochitl der Gott des xochiUmitl, des Blunien-

festes. Es wurde an den Tagen chicome xochitl, rsieben Blume" und Ce

a-ochitl, „eins Blume", gefeiert. Und amilpampa jcochitlampa, ^Region der

bewasserten Aecker. Region der Blumon", ist einer der Namen, mit denen

die Mexikaner den Sflden bezeichneten. Ich habe oben schon erwahnt,

dass im Codex Vaticanus die Reihen der CiuaUtel und Macuil .cochitV*

und seiner Genossen nach den Figuren des todten weissen und des vom

Speer getroffenen braunen Hirsches abgebildet sind, die durch die bei-

geschriebenen Zeichen als Abbildcr des ersten und des zweiten Tonalamatl-
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Abschnittoa, bezw. der HimmelBrichtungen Osten und Nordon bozeichnot

werden.

1st nun dies die richtige Erklarung fur die Darstellungen der Blatter

47 und 48, so schliessen sich jetzt ganz naturlich die folgenden vier bia

ffinf Blatter ihnen an. Denn auf ihnen liaben wir Darstellungen der

Abb. 20. Bauni des Ostens. Codes Borgia 49 (= Kingsborough 66).

Abb. 21. Batim des Nordens. Codex Borgia 60 Kingsborough 66),

sftmmtlichen Himmelarichtungen odor Regionen. In der oberen Halfte von

Blatt 49 bis 52 sehen wir vier den Himmol tragende Gottheiten, die

naturlich die vier Hauptriehtungon bezeichnen. Die erste, den Osten bo-

zeiehnend, ist Tlauizcalpan tectitli. die Oottheit des Morgensterns. Vier

weitere Gottheiten schliesson sich diesen vieren an, die vielleicht die inter-

rnediaren Richtungen bezeichnen sollen, und in der rechten Halfte von

21*
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Hlatt .">,'! folgt eine in einen Krdrachen stiirzende Gestalt, die zweifellos

die fuiifte Region, die Mitte odor die Richtung nach unten, ausdrilckt.

In der nnteren H&lfte von Blatt 4!» Ids r>2 aind je zehn verschiedene

korrospondirondn Darsttdlungen /.u (iruppenbildern vereinigt. die je einem

dor vier Abschnitte des in fflnfgliedrige S&ulen geordneten Tonalamatl's.

also jo einer der vier Himmelsrielitungen, zugeschrieben werden. Und

Alib. 22. Baum des Westcns. Codex Borgia 51 (- Kingsborough G4).

Abb. 2& Baum des Sudcns. Codex Borgia 52 (- Kingsborough 63\

zwar haben wir, in diesen unteren Iliilften dor Blatter 4i)— 52 ziinachst in

dor Mitte nnten die vier Himmelsrielitungen dureh Baiimo verauschaulieht.

die aus dera Leibe einer Erdgottin ernnoiwaebsen, und auf deneii je ein

Vogel (Quetzal vogel, Adler, Kolibri, Guaeamaya) sitzt (Abb. 20—23). Hmen

schlieast sich in der unteren reeliten Halfte von Blatt 58 ein BUd au. das

die fnnfte Region, die Mitte, dureh einen Erdraehen. oine Erdgottin und

oiuen aus ihrem Leibe aufspriessenden Baum zur Anscbauung bringt. dessen
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Wurzeln voii dem Blute, das die daneben abgebildeten Gotter Quetzal-

<ouatl und AfacuiLtochitl sich entziehen, befruchtet werden (Abb. 24).

Ueber den vier Baumen sieht man, in der Mitte der unteren H&lften dor

Blatter 49—52, die vier Gotter — Tonatiuh, den Sonnengott, Tezcatlipoca-

itztlacoliuhquiy den Gott des Steins, Cinteotl, den Maisgott, nnd Micllan-

tecuth\ den Todesgott, — vor einem Tempel stehend, Bhit nnd ein Herz

darbringend (Abb. 25—28, S. 326, 327). Diese vier die Mitte ein-

nehmenden Hauptdarstellungen, sind noch jederseits von drei anderen

Gruppen begleitet. Auf der rechten Seite oben, sieht man auf dem

ersten Blatte, Tzinacan, den Fledermausgott, auf dem zweiten MircouatU

Abb. 24. Banm der Mitte. Codex Borgia :>:5 (- Kingsborough 62).

<len Jagdgott, auf dem dritteu Tlauizcalpantecutli, die Clottheit des Abend-

sterns, und auf dem vierten einen Adler (quauhtli) und eine Federschlange

iquetzalcouatl). Unter diesen vier Gestalten kommen auf der rechten Seite

eine Macuil jcochitl- und eine Ciuateotl-F\g\\r von oben herunter, anf dem

ersten Blatte Schild und Speerbundol und das Opferseil (aztamecatt). das

beini Sacrifirio gladiatorio dient, auf dem zweiten Beil, Stachelkeule, Stachel-

kugel und atl-tlachinolli, das Symbol des Krieges, auf dem dritten einen

Pulcjuekrug und eine Agave-Pflanze, auf dem vierten wieder Beil, Stachel-

kugel und ein mit Stacheln versehenes. schneidendes Webemesser (?)

herabbringend. Ganz unten reclits endlieh ist ein Gott der Feuer erbohit.
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dargestellt. Auf der linken Seite aieht man oben wieder vier Baume

and daneben Ballspieler, — auf dem ersten Blatte einen Affen, auf den

zweiten einen Truthahn, auf dem dritten ein cipactli, auf dem vierten ein

Skelett. Und darunter aind jedeamal ein raannlicher und ein weiblicher

Oott in Kopulation dargestellt, w&hrend ganz unten die Gotter Macuil olin

„fiinf Bewegung" (Abb. 2<>, S. 328), Macuil eecatl „fttnf Wind", Macuil

macatl Jtod Hirseh" und Macuil malinalli „funf Gedrehtes" durch Bild

und Namenshieroglyphe angegeben sind. Yerachiedene der einzelnen Theile

Abb. 25. Tonatiuh, der Sonncngott, vor dem Tcmpel des Ostens.

Abb. 2<>. T*~catlipoca-it;tlacoliuhqui, vor dem Tempel des Nordens.

dieser Gruppenbilder finden aich in anderen Handscbriften wiederholt. Die

vollstiindigen Gruppenbilder sind nur hier ira Codex Borgia vorhandeii.

Einzig dem Codex Borgia eigen sind aueh die vier Jahresdaten (Abb. 30

bis 33, S. 328), die ausserdem QOch auf diesen vier Blattern angegeben

sind, und die dieae ganze Darstellung, zu der Parallelen sowohl im Codex

Bologna, wie im Feji'-rvary-May er vorliegen, erst verstandlich inaeheu.

Die hier abgebildeten .Tahre naui calli „vier Hausu
, naui tochtli „vier

Kaninchen", nuui acatl „vier Rohr* und naui tecpatl „vier Feuersteinmesser

stehen namlich von den Jahren ce acatl, ce tecpatl, ce calli, ce tochtli, die
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die den vier Himmelsrichtungen entsprechenden Anfange der vier Viertel

der 52jahrigen Periode bilden, genau urn 42 Jahre ab. Und 42 Jahre

sind, wie ich das zuerst in meiner Erlauterung des Codex Fejervary-May er ')

nachgewiesen habe, gerade die Periode, nach deren Ablauf man 10 Tage

einschalten muss, am das uni V* Tag zu kleine Jahr der Mexikaner mit der

wirkliehen Lange des Jahres in Uebereinstimmung zu bringen. Und schaltet

man diese zehn Tage ein, so kommt man von den Tagen naui calli^ naui

tochtli, naui acatl, naui tecpatl auf die Tage ce aeatl, ce tecpatl, ce calli,

Abb. 27. Cinteotl, der Maiagotr, vor dem Ti-nipel des Westens.

Abb. 2H. Mictlantecutli, der Todosgott, vor dem Tempel des Sudens.

ce tochtli, d. h. genan auf die Tage, die, als Anfangstage eines Jalues

gedacht, den HimmeWieldungen des Ostens, Nordens, Westens, Sildens

entsprechen wurden.

Von der linken Hiilfte von Blatt 53 gehort der untere Absehnitt zn

dem folgenden Blatte. Ks bleibt demnach oben nocli ein Zwickel ttbrig,

nnd der ist, ahnlich wie der freie Raum auf Blatt 17, mit einer Figur

ausgefftllt, bei der man die 20 Tagoszeiohen den verschiedenen Korper-

theilen ein- oder zugesehrieben hat. Aber es ist diesmal niclit die Figur

1) Berlin 1901, S. 1:15 und 17!>.
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Tezcatlipocaa, sondern em Hirsch, aus dessen geoffnetem Rachen das Geaieht

des Gottes mit der Schnietterlingszeichnung urn den Mund hervorsielit,

den ith oben an der elften Stelle der Tageszeichenreihe erwahut habe.

Auf deni unteren Abschuitte der linken Halfte von Blatt 53 and auf

Blatt 54 haben wir dann wieder eine Darstellung, die strong kalendarisch,

dor einfache Ansdruck dureh astronomischo Beobachtung erkannter That-

saelien ist. Es sind auf diesen Blattern und in ganz analoger Weise auf

bestimmten Blattern des Codex Vatieanus und des Codex Bologna die (Jott-

Abb. 29. Der Gott Mucuil olin Abb. 80. Das Jahr naui culli

^funl Bewegung-. „vicr Haus".

Abb. 81. Das Jabr Abb. 32. Das Jabr Abb. 38. Das Jahr

ntnii torhtlf naui nratl naui tecpatl

-vier Kaninchon-. „vier Robr-. „vier Keuerstoinmcsser-.

heiten des Planeteu Venus abgebildet. und zwar in der Gestalt, wie es scheint,

die man ihm als (iottheit des Abendsterns zu geben beliebte (Abb. 34).

Die Figur ist funfmal dargestellt. Denn wir wissen ja. dass der Planet

Venus in funf Zeicheu erscheint, dass die Anfangstage seiner Perioden

nur auf funf von den JO Tageszeichen fallen. Und zwar ist es im Codex

Vaticanua immer genau dieselbe Gestalt, die in den funf Bildern wieder-

kehrt. Jm Codex Bologna haben die Figuren verschiedene Farbe. Im

Codex Borgia weehselt ebenfalls die Farbe und der Gott ist nur in der

ersten Abtheilung init dem ihm eigenen Kopfe abgebildet. In den anderen
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Abtbeilungen tragt der Gott einen Tbierkopf (Raubvogel, Hund, Kanineben)

oder einen Schadel als Kopf. Aber fiber den Tbierkopfen ist efl

immer der eharakteristiscbe Kopfschmuck des Gottes, der neben der

Abb. 34. Gottheit des Abeudsterns.

Das Gesicht ist en face gezeichnet, am den Quincunx weisser Flecke, die Hieroglyphe

des Planeten Venus, din die Gesichtsbemalung dieser Gottheit bildet, in teigen.

Abb. 85. Der Abendstem (Tlauizcalpan tcrutli), in der erston Periode,

den Speer gegen Chalehiuhtlieue, die Wassergottin, schleudcrnd.

anderen Ausstattung die Identitiit wabrt. Der Gott ist mit Witrfbrett

and Speer bewaffnet und schleudert den Speer einmal gegen die W'assrr-

gottin (Abb. 35), sodann gegen Tezcatlipoca, gegen die Maisgftttin und die
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Symbole dor Krieger und der K5nige. Um diese fflnf Figuren sind je

13 Tage rait ihren Ziffern und Zeichen dargestellt. Sie bezeichnen die

Anfangstage ebensovieler Venusperioden und crgeben zusanimen einen

Zeitraum von 05x584 Tagen, die grosse Periode, die 13x8 oder :?x

5"J Jahrcn und 14(» Tonalamatl aquivalent ist, nacli doren Ablauf wieder

dieselbe Zitfer und dasselbo Zeichen auf den Anfangstag der Venusperiode

fallen. Allerdings sind — das darf einen nicht irre fflhren — die Anfangs-

tage der Yenusperioden auf diesen Blattern nicht so, wie sie in Wirk-

lichkeit einander folgen, verzeichnet, sondern in molir schematischer Weise,

wie diese Daten in dem Tonalamatl hinter einander zu stehen kommeii.

Diese Darstellung der grossen Yennsperiode auf diesen Blattern der

Bilderschriften der Codex Borgia-Gruppe ist nicht nur an sich von grossem

Interesse. Sio ist audi deshalb wichtig, weil sie die erste sichere Parallele

zwischcn Handschriften moxikanisch-toltekischen Ursprungs und Maya-

llandschriften zu ziehen erlaubt. Die merkwurdigen Blatter 4(! bis .">0

der Dresdener Handschrift, deren Entrathselung wir, wie so vieles Andere.

For stemaun's Scharfsinn und rechnerischem (ienie verdanken, sind e>.

auf denen wir nicht nur dieselbe grosse Periode verzeichnet sehen, sondern

aueh Figurengruppen, die denen unserer Codex Borgia-Blatter analog sind.

Im Codex Borgia wirft die Gottheit des Planeten Venus einen Speer und

verwundot damit bestimmte Figuren oder Symbole, die ihr gegemiber ab-

gebildet sind. lm Codex Bologna und Yaticanus halt die Gottheit nur

Speer und Wurfbrett, aber die Figuren und Symbole ihr gegenflher sind

Tom Speer getroffen. Auf den Blattern 46 bis 50 der Dresdener Hand-

schrift sind fflnf verschiedene Gottheiten dargestellt, aber neben der

Hieroglyphe jeder stent die Hieroglyphe des Planeten Venus, und alle

lialten Speer und Wurfbrett, gleich ilen Figuren der Codex Borgia-Gruppe.

Und unter diesen fflnf Gottheiten sieht man fflnf andere vom Speere ge-

trofFen am Boden liegen. in den fflnf vom Speere getroffenen Gestalten

stiuimen die Handschriften der Codex Borgia-Gruppe durchaus fiberein.

nur ist die Reihenfolge des Codex Borgia in den anderen beiden Hand-

schriften etwas veriindort. Die Dresdener Handschrift hat in den drei

ersten Bildern genau entsprechende Gestalten. In den beiden letzten

liihlern bringt die Dresdener Handschrift Figuren, wo die Handschriften

der Codex Borgia-Gruppe nur Symbole haben. Die Bedeutung der Figuren

dort und der Symbole hier scheint aber ebenfall9 eine analoge zu sein.

Fine Scliilderung dieser L ebereinstimmungen im Einzelnen muss ieh mir

versagen. Auch was dem Speerwerfen fflr eine Bedeutung zukommt,

kanu ieh hier nicht auseinandersetzen. Naheres daruber babe ich in nieinem

Aufsatz „uber die Yenusperiode in den Handschriften der Codex Borgia-

Gruppe 1
* in tier Zeitsehrift fur Ethnologic gegeben.

In dem Codex Borgia folgen zuuachst, auf Blatt 55, sechs schreitonde

( Jotter, neben denen die JO Tageszeiehon verzeichnet sind. In dem Yati-
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canus und Bologna sind koine Parallelen dafiir vorhauden. Wohl aber.

und zwar an droi verschiodenon Stollen, im Codex Fejervary. Die orate

dieser sechs Gestalten ist die Sonne (Abb. 36), die zweite die alte Erd-

gottin und der Mond (Abb. 37), die vier folgonden sind deutlich als

wandemde durch den Stab und den Faeher, den sie in der Hand halton,

gekennzeichnet, und ich habe in meiner Erlauterung des Codex Fejervary-

Mayer die Vormuthung ausgesprochen, dass sie das Heer der Sterne

Abb. 3G. Tonatiuh, der Sonnengott.

Abb. 87. metztli, der Mond, und Tlarnftmtt, die Erdfjottin.

zu veranschaulichen bestimmt ist. Den ersten, der die kennzeichnendeu

Merkmale XolotTa, des (iottes der Zwilliuge triigt (Abb. 38, S. 332), bin

ich geneigt, als Versinnbildlichung des Planeten Venus, der ja audi ein

Z willing, namlich Morgen- und Abendstern ist. zu betrachton. Den dritten

und vierten (Abb. 39, 40, S. 332, 333) mochte ich als den Wanderer am
Xordhiinmel und den Wanderer am Sudhimmel auffassen. Der letzte,

ein weisshaariger und weissbartiger <iott, der eine Hirsrhmaske tragt

(Abb. 41, S. 333), ist als der alte Iztac Mi.rcouatl, die weisse Wolkon-
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schlange, und als BeziMchnung der Milchwtrasse, dea Zeniths, zu be-

stimmen.

Dann folgt Blatt 56, eine prachtig gezeichnete Gruppe, der Windgott

Quetzalcouatl und der Todesgott, Rilcken an Rucken gelehnt. Rechts und

links die Anfangstage der 20 Dreizehnheiten, die zusammen das Tonal-

-amatl ausinachen, die demnach zur Halfte als Quetzalcouatl unterstehend.

Abb. ;is. Xohtl, Gott der Zwillinge.

Abb. 39. Der Wanderer am Nordhimmel.

also wohl als gut, zur Halfte deni Todesgott unterstehend, also wohl als

b5se, bezeiehnot wenlen.

Blatt 57 enthalt wieder sechs Darstellungen. aber nicht Einzelfiguren.

suudern secbs Paare von Gottheiten. Daneben T.igeszeichen und Dift'erenz-

zablen, die zusammen das in ffinfgliederige Siiulen geordnete Tonalamatl

ergeben. Die erste (Jruppc stellt Tonacatecutli, Tonacaciuatl, die Herren

<les Lebens. die Herren der Zeugung dar (Abb. 42, S. 334). Der erstere
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trfigt einen Affeu, die letztere eine kleine Figur des Windgottee Quetzal-

couatl auf deui Kflcken, dessen Geaicht in den Farben des SternhimiueU

(rait weissen Scheiben auf sebwarzeni Grunde) genialt ist. Die zweite Gruppe

zeigt den Pulquegott und die Erdgottin, die dritte die beiden Maisgotter

{Cinteteo), die vierte den Regengott (Tlaloc) und die AYassergottin (Chal-

chiuhtlicue). Die fi'mfte Gruppe wird von dem Gotte der Bluraen (Xochi-

Abb. 40. Der Wanderer am Sudliimmcl.

Abb. 41. ferae Misccouatl.

pilli) und der Gottin der Blumen (Xochiquetzal) gebildet, die aber oin-

ander abgekehrt sitzen (Abb. 43, S. 334). Die letzte Gruppe endlich ist

der Todesgott (Mictlantecutli) und die Todesgottin (Mtctecacmatl). Audi

diese Darstellungen haben weder im Vaticanun, noch iin Bologna, wohl

aber im Codex Fejervary eine Entspreobung.

Paare von Gottheiten Bind aucli auf den folgenden Blattern 08 bis 60

des Codex Borgia verzeichnet, und zwar sind 25 Paare. und neben
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ihnen sind die Ziffern 2 his 26 angegeben. Hierfflr giht es in deni Codex

Yaticanus eine Parallele und ausserdem in dem Codex Laud.

Blatt 61 bis 70 sind der Darstellung des in 20 Abschnitte von je

13 Tagen geordneten Tonala/natl'a und seinen Titulargottheiten gewidmet.

E8 ist das die Reihe von 20 ( tottheiten, die niclit nur hier und im Vati-

5**

Abb. 42. Tonacuttcittli, Toiiacaciuatl, die Herren der Lebensmittel.

Abl). 43. XochipiUi und Xochifjmtzttl.

i-anus B, sondern audi irn Telleriano-Romensis, Vaticanus A, in dem Tonal-

amatl der Aubin-(5oupil'schen Samniluug und in dem Codex Bor-

bonicilB, der Hnndschrift des Corps legislatif, neben den Tonalamatl-

Abschnitten verzeichnet steht, und die ich in meiner Arbeit flber da*

Tanalamatl der Aubinschen Saminlung (Berlin 1900, S. 36— 136) ein-

gehend behandelt habe. Als Probe fur den Stil dieser Handschrift babe
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ich hier in Abb. 44 uiid 45, die Gottheiten des neuuten und des siobouten

difser Abschnitte, Xiuhtecutli, den Feuergott. nnd Tlaloc, den Regengott,

wiedergegeben.

Blatt 71 ist wieder astronomisch. Die drei Himmelskbrper, die die Mexi-

kiiner zu beobachten gewohnt waren, Sonne, Mond und Morgenstern. sind auf

diesem Blatte vereinigt (Abb. 46, S. 337). Die Sonne ist dutch don Sonnen-

gott ira Sonnenbilde und durch sein Symbol, das Datum naui olin, „vier Be-

wegung", zur Ansehauung gebracht. Der (jott halt Speerbundel und Wurf-
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bivtt in der 1 1 ami, und Waaaer und gel be Fedeni 1

) Hiessen an dem

Sonnenbilde berunter. Die lefarteren sin<l als Feuer gedacht. "Wasser

mid Feuer Buiammen, atl-tlackinolli auf mexikanisch, war den Mexikanern

svinboliseher Ausdruck fiir Krieg. Der Mond ist durch ein Kaninchen

repriisentirt, das im wasserigen, von einein Knocheuring umsehlosseneit

Felde auf einem dunklen Nachthintergrunde ««r8cheint. Die Mexikaner

1) Der Zeichner Kingsborough's hiclt dicse Federn fUr Quetzalfcdcrn und

gab sie griin an. Dadurch ist die Beziehung auf don Krieg, die doch hier klar

vorliegt, vollkommen verdeckt.
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erblickten, gleich den Inderu, iu der Scheibe des Mondes ein Kaninchen.

Der Morgenstern endlich ist durch das Datum Ce acati, „eins Rohr", be-

zeichnet, das ist der Tag, au deni Quetzalcouatl geboren wurde, uud an

dera er starb, sich in den Morgenstern verwandelnd. Neben diesen drei

Hiinroelskdrpern ist aber noch die Zahl 13 durch die entspreehenden Ziffern.

begleitet von 13 Vogelfiguren, zuni Ausdruck gebracht.

Die 13 Vogelfiguren sind ohne Zweifel nur als Reprasentanten. ale

Abbilder oder Verkleidungen, ebensovieler Gottlieiten zu betrachten. In

dern Tonalamatl der Aubi n'schen Saiumlung, wo diese 13 Vogelfiguren

Abb. 4*i. Sonne, Mond mid Morgenstern.

auf saiiimtliclien 20 Blattern neben den Zeichen der Tage zu selien sind.

koinmt in der That aus dem geott'neten Rachen des Vogels das Gesicht

finer (Jottheit horvor. Ich habe in meiner Krlfuiterung des Tonalamatl *

<ler Aubinschen Saminlung (Berlin 1H00, S. 31—35) den Nachweis zu

briugen ver.sucht, dass diesen dreizehn Viigeln die gleiche Bedeutung zu-

komiut, wie den dreizehn Gottem, die tin Tonalamatl der Aubin'schen

Sanunlung und im Codex Borbonicus neben ihnen bei den 13 Tagen jeder

der zwanzig Woehen des Tonalamatl * abgebildet sind, und dass sie. gegen-

liber den neun Herren, welehe die neun Stunden di>r Naeht veranschuu-

Seler, liesaminelte Abhandlungen I. •>•_>
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lichen, die Hflter der dreizehn Stunden des Tages dem Beachauer vorzu-

ffihren bestimmt sind.

Auf Blatt l'l sind die vier Himmelsrichtungen durch vier Schlangen,

die vier Gottheiten umschliessen, zur Anschauung gebracht. Um die vier

Gottheiten gind die 20 Tageszeichen. je fiinf bei jeder Gottheit, vertheilt.

Dio Schlangen sollen vermuthlich wieder die vier Jahre zur Anschauuni:

bringen, die den vier Himmelsrichtungen entsprechen und durch dio Xatur

dieser Hiininelsrichtungen bestimmt sind, und die Gotter die Kegenten

dieser Jahre. Die letztoren sind wahrscheinlich auch wieder gleiehzeitin

Abb. 47. (/urCa/roiiatl, der Windgott, Regent der Jahre des Westens.

als die Regenten der vier TawafowarV-Abschnitte godaeht. daher mit je

einem Viertel der zwanzig Tageszeichen verbunden. Der erste dieter

vier Gotter ist der Rogengott Tlalac. Bei diescm steht das Anfangszeieheu

cipactli, er ist wohl als Regent des Ostein? und seiner Jahre, der acatl-

Jahre gedacht. Die zweite Gottheit ist die Erdgottin Tlacolteotl nackt.

auf dem Kreuzweg sitzend, die also hier den Norden bezeichnen muss.

Der dritte ist (juetealcouatl, der Windgott (Abb. 47), der hier den Westeii

bezeichnet. Der vierte endlich der Gott mit der Zcichnung der weisseii

Hand um den Mund. Macuilxochitl. den wir ja auf den Bl&ttern 47. 4S
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(vgl. oben S. 321. 322) auch schon als Regenten des Bfldens angetroffeii

haben. Ia der Mitte sieht man einen phantastischen Ungeheuerkopf, der

wohl die Tzitzimimc, die vom Hinimel herabkominenden Dftmonen der

Finsteraiss, also die funfte Himmelsrichtung, die Riehtung oben-unten. ver-

aD8chau)ichen soil.

Blatt 73 und 74 enthalteii wieder Fignren. bei denen die 20 Tages-

zeicheu den verschiedenen Korpertheilen ein- oder zugeschrieben und ira

Umkreise vertheilt zu sehen sind. Auf Blatt 73 ist es dieselbe Doppel-

fignr, Quetzalcouatl und der Todeugott, Rucken an Rficken gelehnt. die

wir schon auf Blatt 5(> gefunden batten. Auf Blatt 74 ist in der obefen

Halfte die Erdgdttin, Tlaftolteotl, in der unteren Macuil xochitl, dargestellt.

Den Schluss der Handschrift bilden auf den Blattern 75 und 78 acht

(iottheiten, denen R&ucherwerk und Kasteiungsblut dargebracht wird.

Daneben ist durch Tageszeicben und Dift'erenzpunkte das in fiinfgliederige

Saulen geordnete Tonalamatl zum Ausdruck gebracht, und zwar in der

Weise, dass immer zwei auf einander folgende Gdtter einem Tonalamatl-

Yiertel, also wohl auch einer der vier Himmelsrichtungen entsprechen.

Hier sind durch das Ansengen, dass die unnutzen H&nde der Kinder ver-

suchten, zwei Figuren zerstSrt worden. Die flbrigen sind aber noch wohl

erkennbar.

Das ist in Kurzem der Inhalt dieser merkwilrdigen und schdnen Bildor-

schrift. Wie man sieht, ist derselbe durchaus nicht bloss astrologisch-

augurischer Natur, sondern es ist auch ein gut Theil astronomiacher

Beobachtung, insbesondere was die Bewegungen des Planeten Venus be-

trifft, darin enthalteii. Es fehlt dagegen die Ausrechnung der langen Zeit-

perioden, die fur die Maya-Handschriften, wenigstens die der Dresdener

Bibliothek, so kennzeichnend sind. Allerdings darf man nicht vergeasen,

dass diese Bucher der alten Mexikaner nicht Bflcher in unserem Sinne

waren, die eine KenntnisB direkt fibennitteln. Man lernte durch mflnd-

Jiche Unterweisung, und die Bflcher waren nur das Memoriale, der Anhalt

ifflr das Gedachtniss. Es w&re gar nicht undenkbar, dass Manehes, was

in der Dresdener Maya-Handschrift in langen Zahlenreihen ausgerechnet

vorliegt, im Codex Borgia nur durch ein Paar Bilder und ein Paar hinzu-

gesetzte Zeicheu markirt ware, wie ja tliatsachlich die genaue Ausrechnung,

die in den Blattern 46 bis 51 der Dresdener Handschrift vorgenommeu

wird, im Codex Borgia, fftr die Wissenden ohne Zweifel ebenso verstandlich,

durch die fflnf Bilder der Gottheit des Planeten Venus und die je 13 unti-

tlebenden Daten zur Anschauung gebracht ist. Um nur ein Beispiel heraus-

zugreifen: es w&re gar nicht unmSglich, wie mir scheint, dass die vier je

•eine Gottheit einschliessenden Schlangen auf Blatt 72 des Codex Borgia

ihre Parallele in den Bildern (>1 und 0>*2 der Dresdener Handschrift haben,

wo in den Windungen der Schlangen Zahlen verzeichnet sind, deren jede

22*
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einzelne einen Zeitraum von etwa 34 000 Jatiren umfasst. Fflr uns. die*

wir nicht wisaeud sind, ist das ein grosser Mangel dieser mexikaniachen

gegenuber den Maya-Handschriften. Dafflr entach&digt der Codex Borgia,

und entachadigen die anderen Bildersehriften dieser Klasse, durch die liebe-

vollere und sorgfaltigere Ausffihrung der Figuren, durch die Ffllle de*

Details und die Pracht der Farben, und dadurch, dass sie eine An-

kniipfung an Bekanntes, durch Ueberlieferung Festgeatelltea, gestatten.

lloffen wir, daas ein eingehendea Studium beider Klassen von Hand-

achriften mit der Zeit die Rathael ldsen wird, die heute noch der Deutung

aich entziehen.
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6.

Codex Cospi. Die mexikanische Bilderhandschrift

von Bologna.

Vgl. Globus. Bd. LXXVII S. 323-32;>. 2. .Iimi 1900.

Lil>ru

• della China

donate (lal Sigr
- Co: Yalerio

Zani al Sig. March: Cospi

il di XXVI Die™:

M.DC.LXV.

— so stand urspriinglich anf dem goldbedrucktoti Schweinslederdeckel, in den

ein sorgaanier Yorbesitzer ilie bunten Malereien der niexikanischon Bilderhand-

Hchrift hat fasseu lassen, die ehemals deni Museo Cospiano angehorte und jetzt

in dor Universitiitsbibliothek in Bologna aufbewahrt wird. Das „dolla China"

ist nachtraglich au.sgeloscht nnd „del Messico" dariiber geschrieben wordeu.

J)ie urspriingliche Aufsehrift aber beweist, wie wenig man in der Mitt*' des

17. Jalirhimdort* — das ist otwa KM) oder 130 Jahre nach der Zeit, wo

die.se Schriften naeh Europa kamen — nocli von ihrer Herkunft wusste.

Kin genaues Studiuin der Handsehrift ist jetzt dunh die Faksimileausgabe,

die der hochverdiente Forderer der amerikanisehen Studien, Se. Excellent

der Herzog von Loubat, hat anfertigen lassen, weiteren Kroisen inoglich

gemacht worden. Man erkennt niischwcr, dass 8ie von ganz dernelben Art

ist, wie die beiden anderen mexikanisrhen Bilderhandsehriften, von denen

der Herzog von Loubat vor einigen .lahren Faksimilereproduktionen aus*

gegeben hat. der Codex Yaticanus Nr. 3773 und der Codex Borgia. Eh

unterliegt auch keineni Zweifel. dass diese drei Handschriften deraelben

Gegeiid entstaminen, und dass diese ( legend nicht in der Nahe des Herrschafts-

sitzes Motecuhzoma* zu suchen ist, Bondern irgondwo in der Nachbarschaft

der alten Zapotekenkultur, etwa in Teotitlan, Tochtepec oder Coatzacuuko.

Wahrend aber der Codex Vatieanus Nr. 3773 bin auf den aus Holz go-

fertigten und mit Tilrkiseinlagen verzierten Deckel ein vollstandiges und

fertile* altmexikanisches Burn darstellt, der Codex Borgia in einer Fiille

grosHartig ausgefiihrter Malereien den ganzen Reirhthum der alten augu-

rischen, kalendarischen und astronomi*chen Wissenschaft una vor Augen

fiihrt, ist die Bologneser Handsehrift augenscheinlich ein nicht i'ertig
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gewordenes Buch. Es beginnt. wie die beiden anderen Handschriften.

mit dem in fflnfgliederige Siiulen geordneten Tonalamatl, dem augurischen

Kalender von 13X-()Tagen, hat aber dann nur noch eine Darstellung der

13 XT) Venusperinden nnd ein Bild der vier, den vier Himnielsrichtungeii

vorstehenden Gotter. Die iibrigen Blatter der Handschrift sind leer. Und
einen Theil der leeren Hinterseite hat vielleicht ein anderer Autor zu

anderen, im Stil abweiehenden und audi lange nicht so sorgf&ltig aus-

gefiihrten Malereien benutzt, die 11 Gottor-Figuren, aiigenscheinlich eine

inn zwei vennehrte Wiedergabe der neon Herren der Naeht, nnd ganz

merkwflrdige Tageszeichen und Zahlenreihen zeigen.

Die Zeichnung des ersten, urspri'mglichen Theiles der Handschrift.

auf der Yordorseite der Blatter, hat manehes Eigenthumliche. Unter den

Tageszeichen ist das der Eidechse, cuetzpalin (Abb. 1).

sehr merkwiirdig. Das eilfte Tageszeichen, ocomatli%

der Affe, ist stets mit einem Haarschopf aus malinalli-

Gras dargestellt. Bei dem Zeichen malinalli selbsr. tritt

der grflne Busch neben dem Todtenkiefer. der augen-

scheinlich hier das Wesen des Zeiehens ausmacht. zurflck,

und das malinalli, das„Gedrehte, Ausgebohrte" ist daneben

nicht selten durch ein ausgebohrtes Auge veranschaulieht.

Von den Thieren - Jatruar, Hund, Hirsch, Kaninchen —
werden nicht nur der Kopf, sondern auch ein, zwei oder

niehr Fflsse abgebildet. Das Steinmesser (tecpatl) ist in der Regel als Kopf

einem schwarzen Mannchen aufgesetzt. Yerjjleiche die lustige Keihe (Abb. 2).

die das Tageszeichen tecpatl, „Feuerstein~. und den Steinmessergott, lt:tlt\

den zweiten der neun Herren der Nacht, in verschiedenen Fonnen zur An-

schauung bringt. Die neun Herren der Xacht sind bald durch die Kopfe

Abb. 1.

lias vierte Tages-

zeichen cttrtzpulitl

..Eidechse".

Abb. 2. Fonnen des Tageszeichens tirputl _Keuerstein" und des Steinmessergottes Jtztli

des zweiten der ueun Herren.

der betreffenden ( Jottheiteu (Abb. 3), bald nur durch Symbole dargestellr

(Abb. 4). Unter den Kopfen tallt der Feuergott (der erste in der obersten

Reihe von Abb. 3) durch die eigenartige GeHichtsbemalung und dadureh

auf, dass er augenscheinlich als alter Gott, mit zahnlosem Munde dar-

gestellt ist. Von den Symbolon ist das des Regengottes (das letzte Bild

der untersten Reihe in Abb. 4) oh ne Weiteres verstandlich. Es stellt den

Blitz dar. Die Erdgdttin (die erste der untersten Reihe, Abb. 4) ist durch
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Abb. 3. Die noun Hcrren dor Stnnden der Nacht.

I. XiuhUcutti,

dor Feuergott.

IV. Cmteotl,

die Maisgottin.

VII. Ttacoltrotl,

die Erdgottin.

II. Retli,

der 8teinme8sergott.

V. MictktHtecMtl*,

der Todesgott.

VIII. Trprf/oltotl,

his Herz der Berge, die St imine

des Jaguars in den Bergen.

III. Tonatiuh-Piteintectitli,

der Sonnengott.

VI. CkaUkiuktHcue,

die Waasergflttin.

IX. Tlaloc,

der Regengott.

Abb. 4. Die neun Herren der Stnnden der Nacht.
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cine Steinkagel und die Nasenplarte dor PulquegOtter, die Maisgottin (die

rrste in der zweiten Keilie. Abb. 4) durch einen Adlerfuss und Maiskolben.

der Todesgott (der zweite in der zweiteu Keihe Abb. 4) durch einen

Todtenknochen (K6hrknoclien), der Feuergott (der ersten in der obertten

Keilie) durch das Bild der Flanune, die WattergOftil] (die letzte in der

zweiten Reihe) durch schreitende Beiue — deuu das Waster ist das

laufende — veransehaulicht. Als Symbol des Sonnengottes (den letzten ii<

del ersten Heibe, Abb. 4) schciut Fdelstein- und Federschinuck zu dioiien.

Der achte der neiin (letter, Tepeifollotl (der zweite in der untersten Keihe)

ist nienials duivli einen Kept', snudern immer durch seine Hieroglyph?,

einen Berg und ein Her/., veransehaulicht.

Abb. 5. TlauizcalpautrcutH, die Gotthcit des I'laneten Venus, in der ersten der funf

l'erioden, den Spoer auf die Wasser|?6rtin srhleudcrnd.

Dein Tonalamatl, da.s den Anfang der llandsehrift bildet, folgeo auf

Blatt 9— 1*2 die 13x5 Venusperiodon (Abb. ."•), die im Wesentlicln-n

ahnlich. wie im Codex Borgia (vgl. oben S. 3*29, 330) dargestellt sind.

Auf den letzten beiden Blattern, die auf der Vorderseite der Hand-

schrift noch beschriebcn sind, sind die (iottheiten der vier Himniels-

richtungen dargestellt: — Blatt 1*2 oben im Osten der Sonncngott (Abb. 6).

Blatt 1*2 unten im Norden Tezcatlipoca (Abb. 7), Blatt 13 unten im Westen

der „Maisgotr (Abb. 8), Blatt 13 oben im Sflden der Todesgott (Abb. 9).

Alle vier bringen vor dem Hause, das ihre Himmelsrichtung be/.eicbnct,

\\ eihrauch dar. Beinerkenawertli ist, wie in dem Kaucherloffel des Todes-

gottes (Abb. 9) das R&ucherharz in liestalt eines gebundenen (iefangenen

gezeichnet ist. In den Ilausern des Ostena and Westens (Abb. <i und 8)

stent ein mit Scheitelfederkamm versehener Tagvogel. im Norden und

Sflden (Abb. 7 und 9), den Kardiiialpunkten. zu denen die Sonne nicht
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gelangt, ein Nachtvogel, die Kule. Das Haus ties Sfldens. das des Todes-

gottes (Abb. D), ist gauz und gar aUB Kiiochen. Sch&delu, Blut und Herzen

gebildot.

Die HimmelsrichtaDgen und ihre Yerschiedenheit behernchte das ganae

Leben der alton mexikaaisch - mittelamerikanischen Stannne. Jegliohe

fteaammtheit wurde unter sit- vertlieilt. Ich habe aber oben, in dem

Abb. 6. Tonttiukj dcr Sonnengott. Horr des Osten*. L'oib'X Bologna 12.

Abb. 7. Ttzcatliptwu -if:tlur(tliith<i»i, 4 rott des Nordens. Codex Bologna 12.

Aufsatz fiber den Codex Borgia (vgl. 8. 826, -527), schon angedeutet, da*a

«l i«'se Bilder «ler vier Himtnelsriohtungen noch ihre besondere Bedetihlltg

batten: - Ini Codex Borgia sind auf den Blfittern, die die den Abb. 6—9
enUprechenden Darstellungen enthalten, noch die .lahre naui colli, naui

*ochth\ naui acatl, 7iaui Ucpatl angegeben. Dan .sind die Jahre, die von

detl .lahren ce acatl, ce tecpatl, ce calli, ce tocht/i, den den vier Hinunels-



Zweiter Abschnitt: Bilderachriften.

richtungeu entspreehenden Anfangs)ahren der vier Viertel der 5*2-jahrigen

Periode, um ^enau 42 Jahre abstehen, nach deren Ablauf man zehn Tage

einsrhalten muss um das */* Tag zu kleine Jahr der Mexikaner mit der

wirklichen Jahresl&nge in Uebereinstimniung zu bringeu. Eine Erinnerung

an diese nothwendige Korrektur, deren Art und Weise der AusfOluung

wohl durch mflndlicheii L'nterricht flbennirtelt wurde, ist es, die in den vier

Abb. '.). .Hirtlantrrtitli, der Todesgott, Herr des 8iidens. Codex Bologna 18.

Bildern Abb. (J— 9 und in den Parallelstellen des Codex Borgia und des

Codex Laud vorliegt. Man begreift, dass unsere Handsclirift der Darstellung

des Tonalavtatts (Blatt 1—8) und der der 13x5 Yenusperioden ( Blatt 9 - il)

als einziges und wesentliches StQck diese Bilder der Gotter der vier Himinels-

riehtungen (Blatt 12— 13) angefflgt hat. Diese bezeicbneten dem in den"

Prie8terwissenschaften Unterrichteten das dritte Hauptstrtck der Chronologie,
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die Korrektur der Jahreslange. Dass deni so ist, wflrde uns vollst&ndig

entgangen sein, hatte nicht der etwas grflndlichere Gelehrte der C'odex-

Borgia-Handschrift sich veranlasst gesehen, neben diesen vier Bildern die

oben genannten vier Jahre hinzuzuschreiben. Erst dieser glilckliche Umstand

hat auch uns nunmehr in den Stand gesetzt, in den Bildern Abb. <> — i>

das zn erkennen, was den durch mfindlichen Unterricht unterwiesenen alten

Priesterschreibern ohne Weiteres klar sein musste.

Einen ganz anderen Charakter hat die Hinterseite der Handsehrift.

Diese gehort zu den merkwfirdigen Absehnitten, in denen wir auf den

verschiedenen Bl&ttern ganze Saulen von Zahlen, und zwar nicht, nach

mexikanischer Art, durch Kombination von Punkten, bezw. durrh die die

hoheren Zahlen 20, 4(W, 8000 bezeicbnenden Bilder, ausgedruekt sehen.

sondern nach Maya-Art, durch Gruppen von Punkten, die die Kinheit, und

von Strichen, die die Fiinf reprasentiren, geschrieben finden. Ich habe fiber

diese Abschnitte in meiner Erlauteruug lies Codex Fejervary- Mayer au«-

ffihrlich gesproehen. Es ergab sich mir, dass diesen Zahlen eine tiefere

Bedeutung nicht inuewohnt, dass sie anscheinend, — entweder nur in

Imitation unverstandener, aber fiir zauherkrftftig gehaltener astronoinischer

Codices, oder, auf Grand einer Zahleninvstik und direkt zu Zauber-

zwecken znsammengestcllt worden sind. Die Gottheiten sah ich mich ver-

anlasst, als eine urn zwei Figuren vermehrtr, aber in umgekehrter Richtung

aufgefuhrte Liste der Herren der neun Stunden der Nacht aufzufassen,

wie das die folgende vergleichende Uebersicht zeigt, bei der durch den

I.

Mitte

Osten

Norden

Westen

|

Sodes

Mitt*

(miten.

oben)

II. Codex 21-31.

(GewShnliche Liste.)

I. Xiuhtirutli, derFeuergott.

I II. JtiUi, Steinmessergott.

| III. Touafiuh, Sonncngott.

IV. ("htteotl, Maisgott.

V. Mirtlantecutli, Todesgolt.

VI. Chalrhiuhtli ieur
y

Wassergdttin.

VII. Tlarolteotl, Erdgottin.

VIII. Trpeyollotli, Stimme des

Jaguars in den Bergen.

IX. Tlaloe, Regengott.

Chirtlapantpti Tezrattipora . ehirome aratl

der zwcifarbigc T. Sicbcn Rohr.

Vat/auhqut Tezratlipoca . . oua aratl

der schwarze T. Zwei Rohr.

Tlailauhqui Tezratlipoca . . re onlotl

dor rotho T. Eins Jaguar.

Iztar Tezratlipoca rr eeratl

der weisse T. Eins Wind.

Mirtrrarittatl rhirunaui cipactli

dicHerrindesTodtenrcichs Neun Krokodil.

TlarolUotl rhirunaui aratl

die ErdgOttin Neun Rohr.

imitd. rolgendenznvertanachen)

Mrtztli rhiruei aratl

MondgSttin Acht Rohr.

Xolotl . re olin

Gott der Zwillinge. Eins Bewegung.

Ttalor chieunuui ocelotl

Regengott. Neun Jaguar.

Chirtlapanqui Tezcatliporu . re aratl

der iweifarbige T. Eins Rohr.

Xiuhtteutli n torhtli

Feuergott. Eins Kaninchen.
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beigesetzten Pfeil die Ordnimg, in der die Figuren anfgefiihrt sind, an-

gezeigt ist. Die letzte Kolumne gibt die Daten an, mit deneu, entgegen

dem, was in diesen Handschriften sonst ublich ist, aber nbereinstimmend

mit dem Branch der mixtekischen Codices, diese (iottheiteu hier be-

xeichnet Bind.

Abb. 1". Ct tor/itfi „eins Kaiiinclioir - Xiukttcutli, der Feuorgott.

Abb. 11. Ct arull _oins Rohr" - Tlanizculpati trrut/i, Gotthcit des Morgcnsterns.

Die Mehrzahl dieser (rbttheiten sind dabei als Kormen Tezcatl\}>ocd's,

des Zaubergottes. anfgefasst. Ygl. die Abb. 10— 1*2 die den Feuergott

(Xiuhtecutli), die Oottheit des Morgensterns (Tlauizcalpan tecutli) iind wit*

es 8cheint eine andere Form derselben Gottheit des Morgensterns dar-

stellen, und denen sicb noch der rotbe und sehwarze nnd ein weisser
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Tezcatlipoca ansehliesseu, vod denen die beidon erstcn fur don Sonnen-

gott und den Steinmesser-Gott stehen, wfthrend der lotztere, der fiir den

.Maisgott eintritt, wohl mit dein ulten Iztac Mixcouatl zu identitiziren ist.

Auf Zauberei deuten ondlich klar und deutlich audi die Zeichen, die man

neben diesen ( iottem und ausser den Zahlen auf diesen Bliittorn noch an-

gegeben findet. Wie namlich anderwfirts die in diesen Bflehern dar-

gestellten Gotterfiguren von Reihen von Tageszeiehen, meist Gliederu des

in funfgliedrige Saulen geordneten TonalamatV* begleitet sind, wodurch

sio, in bestimmter Weise geordnet, ffir gewisse Abschnitte des TonalamatCs

oder andere grSsBere Zeitperioden als hestimmend hingestellt werden, so

sehen wir auch hier die (Jdttertiguren von Saulen von 4, "> oder 6 Bildern

begleitet, die aber eine ganz andere abstruse oder esoterische Bedeutung

haben. Auf dem ersten Blatte 21 namlich, sehen wir neben dem Feuergott

die S&ule Abb. 13, S. .*{'>0, d. h. Spinne, Hi'igelinsekt. Skorpion, Schlunge

im Loch, Jaguar in der Berghohlo. Das kann natflrlich nur eine gewisse un-

heimliche Bedeutung haben. Dabei erinnere ich aber doch daran, dass

die Spinne in dem Beiwerk versehiedener Blatter des Codex Borbonicus

vorkommt, und zwar bei solchen (tottheiten, wo an der einen oder anderen

Stelle in den Listen die TzitzimimS , die vom Himmel herabkommenden

Damonen, genannt sind, und class wir unter den TziteimimS uns eigentlich

Sterngottheiten vorzustellen haben, die nur deshalb in der Vorstellung der

Mexikaner zu Damonen der Finsterniss wurden. weil die Sterne in der

schreckhaften Zeit der Sonnenfinsterniss an dem sonst zu der Zeit hellen

Tageshimmel sichtbar werden. Spinne. Flflgelinsekt und Skorpion sind,

etwas variirt und mit einigen anderen zum Theil unverstiindlichen Zeichen

kombinirt, auch bei den nftchsten drei Figuren wiederholt. Auf dem
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fiinften and sechsten Blatte aber, bei der ErdgOttin und der Moudgottiu,

die zusammeii den Westen bezeichnen, tritt die ganz andere Keihe Abb. 14

auf. Nicht raehr Spinne, Flfigelinsekt uud Skorpion, sondern Schnecke

(die im Hans verborgene) und Wurm (der in der Erde lebt). Darunter

vier andere Zeichen, iiber deren eigentliche Bedeutung ich uichts anzu-

geben weiss. Auf den folgenden beiden Blattern, 27 und 28 treten wirk-

lichfl Tageszeichen auf, die aber die Sonderbarkeit an sich haben. dass

sie samratlich hinter sich die

Figur eines menschlichen Her-

zens haben, der sie gleichsam

aufsitzen. Auf Blatt 28 ist es

die Reihe Abb. 15. Zu oberat

steht ein Zeichen, das vielleicht

malinalli ist. Darauf folgt eine

Schildkrdte, danach ein Hund,

zuletzt Hir8ch und Kaninchen.

Nehmen wir an. wozu wir un-

zweifelhaft berechtigt sind, dass

die Schildkr6te (ayttl) hier fur

das Zeichen atl ^Wasser** steht,

mo geben 4, 5, 2. 3 die Zeichen

ma^atl „Hirsch u
, tochtH „Kanin-

chen", atl r Wa8ser*. itzcuintli

„Hund", und das sind die vier

Zeichen, die in der Reihen-

folge der Tageszeichen dem

Zeichen miquiztli „Tod* folgen.

Also wiederuin eine Beziehung

auf das Unheimliche uud jedes-

falls auf Zauberei. Denn O
miquiztli „eins Tod* ist ja das

Zeichen Tezcatlipoca's und das

Hauptzeichen der Zauberer. Und

dass an diese Beziehung hier

letzten Blatter 20—31 klar bewiesen,

alien dreien, dieselben vier Tages-

daneben aber noch das

J

Abb. 13.

Codex Bologna 21.

Abb. 14.

Codex Bologna 25.

gedaeht ist, wird durch die drei

iudem wir auf ihnen, und auf

zeichen, immer in versehiedener Anordnung,

Tageszeichen couatl ^Schlange 1

* angegeben finden (Abb. 17), d. h. also die

vier auf miquiztli „Tod u folgenden, und das dem Zeichen miquiztli „Tod~

vorhergehende Zeichen. Eine Sonderbarkeit, iiber die ich aber nicht

Kechensehaft geben kann, zeigt noch das Blatt 27, indem auf ihm (vgl.

Abb. 16), statt des Zeichens itzcuintli „Hund% ein Vogelkopf (Papagei?)

gezeichnet ist.
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6. Codex Cospi. Die mexikanische Bilderhandschrift von Bologna. 351

Ana der Gesammtheit dieser Darstellungen gebt klar hervor, da*s

<liese Rflekseite unserer Handschrift ein Zauberkodex war, dun bestimint,

zu unheimlichen, verderblichen Zweckeu die in den neun Stunden der

Naeht machtigen Gottheiten in Bewegnng zu setzcn. Gleichzeitig scheint

ee aber auch, dass dieser Zauberkodex in Imitation anderer, eine wirkliclie

Bedeutung aufweisender, astronomiaclier Codices entworfen worden ist,

Abb. 16. Abb. 16. Abb. 17.

Codex Bologna 28. Codex Bologna 27. Codex Bologna 20.

und es erselieint deshalb nicht unwahrscheinlicb, dass unsere Handschrift

in dem an die Maya- Lander, an das Tlillan Tiapallan, dan Land der

Sebrift, angrenzenden Gebiete entstanden ist. Jedenfalls stellt der Codex

Bologna in dieser Verschiedenheit der beiden Seiten, einen Typus dar und

ist trotz der Beschriinkung auf das Wesentlieliste. die die Vorderseite auf-

weist, in seiner Art vollstiindiger als die ausgefuhrten und vollgeschriebenen

Handschriften Codex Borgia und Codex Vaticanus B.
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7.

Die mexikanischen Gemftlde von Cuauhtlantzinco 1

).

Globus. Bd. LXXV Si 96, 97. 4. Fcbruar 1899.

Cuauhtlantzinco ist ein kleines Dorf in tier Niihe von Cholula. E*

ist, wie Bandolier festgestellt hat, erst nach der Oonquista von einigen

Cholulteken gegrfmdet worden. die bei der Ankunft de* Cortes, aus welchem

(rrunde ist nicht bekannt, auf eigene Hand mit ihm Yorbindungen ange-

kniipft batten, und die deshalb nachher von don Ihrigeu nls Verrftther

bebandelt warden und Cholula verlasson mussten. In diesem Dorfe wurden

«eit alter Zeit in Oelfarbe aaf europiiischem Papier ausgeftihrte und mit

mexikanischem Text verxehene Gem&lde aufbewahrt. Der Pfarrer von

(holula, Dr. Jose Vicente Campos, bat im Jahre 18.">5 diese Bilder auf-

ziehen, in zwei Rahnien spannen und in dem (iemeindehause aufhftngen

hwsen, naebdeni er mit Hiilfe der des Idioms am beaten Kundigen eine

spanische Uebersetzung davon hatte anfertigen und an jedem der beiden

gerahmten Bilder hatte befestigen lasnen. Bandelier war es nicht ge-

lungen, diese Bilder zu (Jesieht zu bekommen. Aber Starr bat im

Sommer 189o olme grosse Schwierigkeit die Erlaubniss bekommen, Photo-

graphieen davon aufzunehmen. Leider konnte er nur Aufnahmen in gauz

kleinem Massstabe inachen, und leider hat er es nicht versuchen zu kdnnen

geglaubt, die mexikanischen Legenden zu entziffern und abzuachreiben,

und sich mit der Kopie der spaniachen Uebersetzung begnfigt. Als er im

•labre 181)6 wieder kam, um Aufnahmen in ohvas grftsserem Massstabe zu

machen, fand er die Bilder in dem einen Rahmen zum Theil durch Peaer

zersttfrt, so dtiss eine genaue Aufnahmo des mexikanischen Textes jetzt

ilberhaupt nicht mebr mtfglich scheint.

Die Bilder siud ganz in dem Stil dor Malereien des sechzehnteu Jahr-

hundert8 und erz&hlen, in etwas ruhmrediger Weise, die Erlebnissc der

(irflnder des Dorfes und ihre dicke Freundschaft mit Fernando Cortes.

Von den 44 Bildern sind 11 doppelt. Ks scheinen demnach ursprflnglich

zwei Exemplare des Uemaldes vorhanden gewesen zu sein.

1) Frederick Starr, The Mapa de Cuauhtlantcinco or Codice Campos.

Chicago, The University of Chicago Press, 189*.
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7. Die mexikanischen Gem&lie von Cuauhtlanteinco. 353

Auf dem ersten Blatte sieht man die vier Indianer dem Cortes, der

in RQstung mit dem Helm auf dem Haupte, der Fahne in der Hand, dar-

gestellt ist, zur Begrflssung nach Jalapa, wie es im Texte heisst, entgegen-

gehen. Ueber dem Haupte des ersten Indianers ist deutlich TepozUca ge-

schrieben. Der zweite und dritte sind im Texte Cencoma und Sarmiento

genannt. Der Name des vierten ist hier nicht angegeben.

Das zweite Blatt, dessen eigentliche Bedeutuug Starr entgangen ist,

ist interessant, weil es zeigt, wie naiv in dieser Zeit und in diesen Doku-

menten, die sich doch als ganz ehristlich geben, die alten heidnischen

Anschauungen zum Vorschein kommen. Man sieht einen zackigen Berg

mit Baumen und Gewftchsen und einer Schlange, die an ihm emporkriecht.

Am Fusse sitzt eine ludianerin am Webstuhl. Die spauische Uebersetzung

der Legende lautet folgendermassen : „lch bin die Fflrstin und Herrin

MatlequiUetzin* — (in Klammer) „die, die jede Art von Kleidung webtM

— „und obgleich man micb oft hier sieht, so ist es, weil dies der Ort

ist, wo ich geboren wurde, weil ich hier das Gewand trage, mit dem wir

Fflrstinnen alle uus kleiden, und weil hier das Land des FQrsten Caca-

lotzin ist, wo er selbst mir ein Bad erbaute, wie in diesem von seiner Hand

gemachten Gemalde angezeigt ist." — Starr bemerkt dazu, dass die

Indianer von Cuauhtlantzinco den Berg Alalintci, d. h. den Berg von

Tlajccala
y

als den hier dargestellten Berg ansehen, und fugt danu einige

Betrachtungen uber die Kleidung der hier dargestellten ^Prinzessin 4
* hinzu.

Nun, diese MatUquUletzin ist in richtiger spanischer Orthographie zunachst

Matleqttiyetzin oder MatUcuiyetzin zu schreiben, und das ist nur eine Ver-

derbung des Namens Matlalcuetjetzin, der „Herrin im blauen Gewande u
,

der alten Bezeichnung der Gdttin des Wassers und des Berges dieses

Namens, der heute unter dem Namen Malintzin oder Malinehe, dem Namen
der Geliebten des Cortes, bekannt ist. Dieses zweite Bild und die

Legende besagen also, dass (Jacalotzin der Gottin des Wassers und des

Berges ein Bad baute. d. h. also wohl hier eine Quelle in eiuem Bassin

fasste.

Das dritte Blatt zeigt, welche Nachstellungen der Sprecher (Cacalotlf)

wogen der auf dem ersten Blatt berichteten Begrflssung des Cortes zu

erdulden hatte, und wie er die Wachsamkeit seiner Feinde zu tauschen

wusste, und schliesst mit der Drohung: — „Glaubt jetzt an Gott, ihr, die

ihr mir den Tod geben wolltet!" — d. h. ihr mflsst jetzt auch Christen

werden, die ihr mir wegen der Yerbindung mit den Christen feind waret.

Bemerkeii8werth ist, dass nach der Legende der Befehl zu dieser Ver-

folgung von dem zu der Zeit langst verstorbenen Kdnig Ne^auakoyotl

ausgegangen sein soil. Ne^aualcoyotl ist offenbar nur Bezeichnuug des

Kftnigs von Tetzcoco, wie Moctezuma Bezeichnung fflr den Konig von

Mexico schlechtweg. Dass aber Nepaualcoyotl hier genannt ist, beweist,

dass zum mindesten die Legenden aus spaterer Zeit stammen mussen.

8eler, Gesammelto Abbandlongen I. 23
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Auf den folgenden beiden Bildern werden die „Herren des Berges"

zur Bokehrung aufgefordert, und die Bewohner von Malacatepec bekehrt,

d. h. bekriegt und unterworfen. Und dann meldet Blatt 6, dass sich

der „machtige Monarch" unterwarf, und ein Tlamacazcapilli wird ange-

redet, „den eine grune Schlange tragt*. In der That sieht man hier die

beiden Fursten, die Ahnherren von Cuauhtlantzinco, vor einem anderen

auf einer Schlange sitzenden. Dies Blatt erklart sich wohl durch das

Polgende, wo die Unterwerfung und Bekehrung der Bewohner von

Tecuanapan, — richtiger Tecuanipan, ein Dorf bei Cholula, — „die der

Schlange aberglaubischen Kult widmeten", berichtet uud gleichzeitig be-

merkt wird: — „das sind Hugel, die zu meinem Lande gehdren*. Tecuani

heisst das Raubthier und wird gewdhnlich mit „Jaguar w Qbersetzt (vgl.

Tecuantepec = Tehuantepec). Man bezeichnete damit aber jedes gefahrliche,

beissende Thier und nach Durans ausdrucklichem Zeugniss auch die

Schlangen.

Weiterhin macht sich Tepoztecatzin, der erste der vier Fursten von

Cuauhtlantzinco, nfltzlich, indem er Cortes verschiedene Gdtzenanbeter

heranbringt.

Blatt 12 schildert die Taufe Citlalpopocatzin's (von Tlaxcala) und

Blatt 13 die des Ahnherrn von Cuauhtlantzinco, worauf dann das Fest an

dem Orte „del Dios Capulin" (Capulteopan) folgt (Blatt 14 und 15). Cortes

macht ihnen mit seinem eigeneu Degen, der an einem Baume befestigt

abgebildet ist, ein Kreuz (Blatt 16 und 17) und gibt ihnen das Bild der

Nuestra Senora de los Kemedios (Blatt 18 bis 20). Blatt 21 schildert die

Bewirthung der Spanier, Blatt 22 die Trauer der Indianer bei der Nach-

richt, dass Cortes nach Spanien zurQckkehren will. Auf Blatt 23 begleitet

Tepoztecatzin mit reichen Geschenken den Cortes bis nach Quimiztlan

(oberhalb Jalapa), und auf Blatt 24 sitzt der Indianer trauernd unter einem

Feigenkaktus, der abreisenden Freunde gedenkend.

Blatt 26 zeigt Jacinto Cortes, wie der jetzt getaufte Cacalotzin nach

seinem Pathen heisst, und seinen Geburtsort. Blatt 29 Tepoztecatzin mit

der Landschenkungsurkunde in der Hand. Blatt 30 bis 33 endlich

enthalten die Portratkopfe dor vier Fursten. Yor dem Munde jedes ist

ein Spruchband, das ein Bekenntniss zum christlichen Glauben enthalt.

Das ist in Kurzem der Inhalt dieser Malereien, die fflr den Stil und

die Gedankeuwelt jener Uebergangszeit recht bezeichnend sind. Mit dem

schon gezeichneten Lienzo de Tlaxcala sind diese Bilder freilich nicht

entfernt zu vergleicheri. Immerhin hat sich Herr Starr ein grosses Ver-

dienst erworben, dass er, soweit es ihm moglich war, uns ein Abbild von

ihnen erhalten hat.
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i.

Maya-Handschriften und Maya-Gotter.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologic, Ethnologie und Urgescbichte.

17. Juli 1886. [Zeitschrift fur Ethnologie. XVIII. S. (416)-(420)j.

In den beiden ersten Heften des laufenden Jahrganges der Zeitschrift

hat Herr Dr. P. Schellhas eino Abhandlung verdffentlicht, in der er, wio

rair scheint, mit Gluck eine Anzahl der in der Dresdener Maya-lland-

schrift abgebildeten Gotterfiguren mit bestimmten Hieroglyphen identifizirt,

fussend auf dem von ihm sogenannten Parallelismus der Schrift, der gleich-

artigen Anordnung der Schriftzeichen, Hieroglyphen und Bilder, die ich

aber weniger mit dem Verfasser einer besonderon mathematischen Veran-

lagung des Volkes zuschreiben, als durch die besondere Natur der Hand-

schriften bedingt ansehen mochte.

In erster Linie beschaftigt sich Schellhas mit dem Todesgott. Die

Hieroglyphen, die er filr ihn heransgefunden hat, sind ohne Zweifel die

richtigen. Aber besondero Bedenken macht sich der Verfasser darfiber,

dass in dem Namen des Todesgottes, welohen Landa ubermittelt, Hun
Aaw, nichts von dem Worte „Tod w vorkommt. Er vermutliet, dass der

Name vielleicht Hun cimi gelautet haben m5ge, „Ehi8 Tod", und er er-

innert an den im Popol Vuh vorkommenden gleichbedeutenden Namen
Hun came. Dem gegeniibor ist aber doch zu bemerken, dass diese Gotter-

namen eigentlich Tage bezeichnen, die Tage, welche diesen bestimmten

Gottheiten angehdren, die Zeichen, in denen sie regieren, dass also diese

Gfttternamen an sich mit der Xatur des Gottes gar nichts zu than haben,

vrenn auch vielfach wohl zwischen der Bedeutung des Zeichens und der

Natur des Gottes eine gehoime Boziehung erkannt ward. Das dem Hun
cimi und Hun came aquivalento aztekische Ce miquizM bezeichnet nicht

Afictlantecutli, den Todesgott, sondern Tezcatlipoca.

Besonderes Interesse verdient «lie zweite der von dem Verfasser bo-

handelten Gottheiten, sie hat mir auch vorzugsweise Anlass zu meinon

heutigen Bemerkungeu gegeben. Der Verfasser nennt sie den „Gott mit
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der Schlangenzunge". Aber dasjenige, was das am meisten unterscheidende

und auff&lligste Merkmal dieses Gottes ist, hat mit einer Schlangenzunge

nichte zu thun. Weder in aztekischen, noch in yukatekischen Malereien

ist irgendwo eine Schlange mit solcher Zunge abgebildet. Man malt die

Schlange entweder ohne Zunge, mit den beiden weit hervorstehenden

Giftzahnen, odor es streckt sich aus dem Rachen eine breite Zunge horror,

deren Spitze (oft andersfarbig gemalt) eine gabelf&rmige Kerbung zeigt.

Die eigenthumlichen Auswiichse, welche der sogenannte Gott mit der

Schlangenzunge im Munde tragt, sind vielmehr Equivalent den Raff- oder

Hauzahnen, die eines der unterscheidenden Mcrkmale Tlaloc $ bilden;

dieser sogenannte Gott mit dor Schlangenzunge ist in der That

kein anderer, als Tlaloc, der Regen- und Gewittergott der Mexi-

kaner.

Dies geht zunachst aus den Symbolen und Attributen liervor, mit

denen dieser sogenannte Gott mit der Schlangenzunge an den verschiedenen

Stellen der Dresdener Handschrift abgebildet ist. Der Verfasser stellt

(S. 80) folgende Attribute und Symbole zusammen, die sammtlich auf Tlaloc

passen:

Wasser, Regen, Kahn und Ruder.

Fisch und Eidechse feigentlich wohl die in der That in der Nahe des

Wassers, an den Flussufern lehende Iguana]. Bei den Mexikanern gait die

Eidechse als Symbol des WasscrreichthuiuB (significa abbondanza dell'acqua),

wie der Interpret des Codex Yaticanus ausdriicklich angibt.

Der Adler, wenn er zoologisch richtig bestimmt ist, ist vielleicht das

Einzige. was nicht in gleicher Art bei dem mexikanischen Tlaloc naohzu-

weisen ist. Im Codex Laud 1*2 (vgl. unten Abb. 13) sehen wir vor Tlaloc

den tlauhquecliol, den durch soin schdnes Gefieder ausgezeichneten rothen

LOffelreiher abgebildet.

Das „vierfilssige Thior, dor ainerikanisehe Lowe oder ein Hirsch", ist

der Jaguar, in dessen Verkleidung Tlaloc z. B. Codex Laud 2 erscheint

Die Sehlango ist die Wolkenschlange oder die Blitzschlange, beides

bekanute Attribute Tlaloc s oder der Tlaloque, der Gewittergotter.

Kriegsbeil, Speer, Pfeil und Schild sind ebenfalls bekannte Attribute

der „mit dem Blitz, wen sie wollen, treffenden Regengottor" (vgl. Sahagun

7, 5), die vielfach damit in den Codices abgebildet werden.

Die Fackel ist das Blitzfeuer.

Der sogenannte „Opferbaum" ist der Wolkenbaum, unter dem Tlaloc

u. a. Codex Laud 12 sitzt. Vgl. Abb. 13.

Das Scepter mit Menschenhand ist ein bekanntes Attribut des Todes-

gottes (vgl. Codex Borgia 5(5 = Kingsborough 59), das vielleicht dem Tlaloc

zukommt als Tlalocantecutli, dem Herrscher in dem Todtenreiche, das auch

haufig als irdisches Paradies bezeichnet wird, dem kflhlen, schattigen,

auf der Spitze des Berges gelegenen Orte, wohin die Seelen der vom BHtze
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Er8chlagenen, der Ertrunkenen und der dem Tlaloc gcopferten Kinder

kommen. Wahrscheinlicher noch ist, dass dieses Scepter rait Menschen-

hand dem mexikanischen chicauaztli entspricht, dem Rasselbrett, das einer-

seits Xipe, audererseits die Gdtter der Maisfrucht, der Erde und des Wassera

fflhren, und das auch an dem grossen Feste Tlaloc's der Procession der

Priester vorangetragen wird.

Der „eigenthumliche Gegenstand, der mit einein Boutel oder einer

Tasche Aehnlichkeit hat u — ist das xiquipilli, dor Beutel oder die Tasche,

in der Kopal und anderes Raucherwerk getragen wird. Man sielit ihn

haufig in der Hand Tlaloc's oder unter seineu Attributen (z. B. Codex

Borgia 67 = Kingsborough 48. Ygl. unten Abb. 12). Ein besondores und

stehendes Attribut aber ist dieser Beutel bei Quetzalcoatl. Uenn dieser,

der Windgott. ist der Priester xat
1

i^o/t'/y. Wie der Wind dem Regen die

Wege bahnt, — das wird als besondere Leistung Quetzalcoatts angegeben —
so zieht der Priester durch seine Raucherungen, seine Kasteiungen, seine

Opfer den Regeu herbei.

Die' Zusammenstellung, die wir in dem Obigen gegebon, zeigt, dass

dem sogeuannteu Gott mit der Schlangenzunge nicht nur Attribute bei-

gelegt werdon, wie sie allgemein Regen- und GewittergOttern zukommen,

sondern auch solcbe, die unmittelbar mit dem Regen und Gewitter nichts

zu thun und nur die eigenthiimliche mexikaniscbe Auffassung des Regen-

und Gewittergottes zur Yoraussetzung haben.

Betrachten wir nun weiter die bildlichu Darstellung des Gottes selbst,

so er8cbeinen als Charakteristika desselben (vgl. Abb. 1— 1*2. S. 360—362):

1. die eigenthflmlichen gewundenen Auswiichse, die zu beiden Seiton

des Mundes heraushangen, und die ich als Zahne betrachte;

2. eine eigenthumlich verzierte Umr&nderung des Auges;

3. ein Streifen iiber dem Munde, der hinter dem Mundwinkel sich

hakenformig oder in geschwungener oder eingerollter Linie herabbiegt;

4. ein ahnlicher, nach oben sich einrollender Streifen iiber der Nase;

5. die lange, nach unten gebogene Nase;

6. ein eigenthttmlicher, schleifenartiger Kopfputz.

Mit Ausnahme der Nr. 5 sind das alles Besonderheiten, die mit be-

kannten Eigenthiimlichkeiten <ler Bilder Tlaloc* ubereinstimmen oder sich

aus ihneu eutwickeln lassen.

Auf Skulpturen und in Malereien sind die Bilder Tlaloc s jederzeit

leieht kenntlich an drei Besonderheiten (vgl. Abb. 13):

1. einer breiten ringformigen, blau oder griin genialten Umranderung

des Auges,

2. einem ebenfalls blau genialten, oben iiber den Mund sich biegenden

und nach beiden Seiten iiber die Mundwinkel herab und sich wieder auf-

warts biegenden Streifen,

3. den langen, nach unten gehenden Ziihneu unter diesem Streifen.
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Die verzierte Umranderung des Auges des yukatekischen Regengottes

habe ich frflher mil der Umranderung des Auges Tlaloc'a in Verbindung

gebracht. Es ist vielleicht nioht ausgeschlossen, dass diese Umranderung

Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3. Abb. 4.

Abb. J— 4. Choc, der Regengott. Dresdener Handschrift 10b; 11c; 4a; 13a.

Abb. b. Abb. 6. Abb. 7.

Abb. 5—7. Choc, der Regengott. Dresdener Handschrift 30a: 44 a; 67c.

bei beiden den gleichen Ursprung hat. Aber sie kommt in der Weise,

wie sie der yukutekische Regengott zeigt, auch bei anderen Gottern der

Maya-Handschriften vor. Ich kann sie deshalb hier nicht als Argument
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verwerthen. Audi der Streifen ilber del Lippe des yukatekischen Uegengottes

ist wohl nicht ohoe Weiteres der blaueu Lippenschlange Tlalocs gleich zu

erachteu. Aber, dass die schlangenartig sich krummenden, zu beiden Seiten

des Mundes heraushfmgenden Auswuchse nicht* anderes, als die nach

Abb. 8. Abb. 9. Abb. 10.

Abb. 8-10. Chac, der Regengott Codei Tro 27b; 81 d: 9*a.

Abb. 11. Der Regengott Char, auf der Schlange Ah-bolon-ts'aeab,

der Wassergottheit, reitemL Codex Tro 2«>b.

uiiten sich streckenden Hauzithne Tlaloc's sind, wird man leicht erkennen,

wenn man eine grossere Zalil von 77a/<x-Bildern durchmustert. Nicht

immer uamlich hungcn die Zahne gloichmassig und gerade unter dor

blauen Lippenschlange herunter, wio auf den moisten Skulpturon und wie

z. B. in den Bilderu des Codex Vaticanus und des Codex Telleriano-
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Remensis. Hiiufig krflmmen sie sich (vgl. Codex Laud 2). In den Tlahc-

Bildern, die als Zeichen fQr das Tageszeichen quiauitl (Regen) in einera

zapotekisehen Codex figuriren, sind nioht alle Zaline in der Weise lug

herunterhangend, sondern nur die zwei aussersten am Mundwinkel. Und

in dem Tlaloc-WiUe Codex Laud 12 (Abb. 13) ist unter der blauen Lippen-

schlange eine Reihe kurzer Zahno siehtbar, un<i nur aus dem Mundwinkel

zieht sich ein gekrilmmter Zahu nach unten und hinten, fast ganz alinlich den

Bildern des Regengottes in der Dresdener Handsohrift und im Codex Cortes.

Endlich erwahne ich noch, dass unter den Bildern des Regengottes der
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Dresdeiier Handschrift eines sich findet (Abb. ], aus dor mittleren Abthei-

lung des Blattes 10), wo der Gott mit drei solchen bin und her gekrilmmten

Zahneu versehen ist, die natfirlich nicht die beiden Theile einer ge-

spaltenen Sehlagenzunge sein kdnnen, aber an die Reihe von Z&hnen der

gewdhnlichen Tlaloc-BWder erinnern.

Was aber ist der nach oben sich einrollende Streifen ilber der Nase?

Ich raeine, weiter nichts als das andere, hinter dem Profilbild gelegene

Ende der blauen Lippenschlange. Das wird einem wiederum klar, wenn

man eine grSssere Zalil von !/Va/oc-Bilderu in den Codices sich aufsucht.

Einmal namlich haben wir Darstelluugen, wie Codex Borgia 67 (= Kings-

Abb. 13. Tlaloc, der Regeagott dor Mexikaner. Codex Land 12.

borough 48) auf denen von dor Lippenschlange nur die der gezeichneten

Profilseite des Gesichts eutsprechende Halfte siclitbar ist (vgl. Abb. 12).

Ein anderes Mai ist auch die andere Halfte der Lippenschlange Qber

die Nase hinaus in die Hohe gezeichnet. So im Codex Vaticanus A
und im Telleriano-Remensis. Dann kommen Darstellungen, wo diese

hintere Halfte besondere Verzierungen bekommt (Codox Borgia 25 = Kings-

borough 14), anders gefarbt erscheint (Codex Laud 2 und 12: vgl. Abb. 13),

schliesslich erscheint sic ganz losgeldst, als besouders gefftrbter und be-

sonders verzierter Ansatz, so ganz deutlich Codox Vaticanus B 89 (= Kings-

borough 8) (Abb. 14, S. 364). Einen Sehritt weiter, und wir haben dasjeuige,

was iu den yukatekischen Malereien vorliegt. Das hintere Ende der Lippen-
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schlange liegt als besonderer Fortsatz fiber der Nase. Dass eine solche

Zeichnung nur mSglich ist, wo die ursprfingliche Bedeutung des Theiles

dem Gedachtniss ganzlich entschwunden ist, wird ohne Weiteros klar sein.

Was daran sich noch fQr weitere Folgerungen anknfipfen liessen, soli

spater erortert werden.

Es bleibt schliesslich noch der schleifenartige Kopfputz. Derselbe

scheiiit mir bei den Bildern des yukatekischen Regengottes der wenigst

charakteri8tische so sein. Iinmerhin ist za bemerken, dass die Tlaloc-

Bilder sehr haufig eineu bestimmten schleifenartigen Kopfputz tragen (man

vergleiche Codex Borgia 14 und (>7 = Kingsborough 'lb und 48), der auch

bei den Abbreviaturen de6 TYafooKopfos, wie sie zur Bezeichnung des Tagos-

zeichens quiauitl ublieh sind, deutlich erkennbar und charakteristisch ist.

Die hieroglyphischen Bilder, welche

Schellhas als Bezeichnungen des yuka-

tekischen Regengottes ermittelt hat, sind

zweierlei Art. Die einen geben einfach

eine Abbreviatur des Kopfes des Gottes

(Dresdener Handschrift 3'Jc). In den

anderen glaubt man einen Schadel zu

sehen. Der Verfasser weiss fiir diese

sonderbare Thatsache keine Erklarung

beizubringen. Man kfinnte daran denken,

dass der mexikanische Tlaloc, als Herr-

scher in Tlalocan, ein Todesgott ist. In

Wahrheit ist es aber gar kein eigentlicher

Todtensehadel, den man in dieser Hiero-

glyphe sieht. Der fleischlose Unterkiefer

und die freiliegenden Zilhne sind freilich genau so, wie bei dem echten

Schadel gezeichnet, aber statt des runden, von einer Braue flberspannten

Auges, das man sowohl in der Zeichnung der mexikanischen Codices, wie

der Maya-IIandschriften an dem Schadel angegeben findet, ist es hier ein

auslaufendes Auge, oder ein Auge, das durch das einem griechischen Tau

jihnliche hieroglyphische Element, wodurch auf den Monumenten das Tages-

zeichen ik „Winda bezeichnet wird, ersetzt ist. Endlich ist es nicht ein-

fach ein soldier, mit Todten-Unterkiefer und auslaufendem Auge versehener

Kopf, der die Hieroglyphe <les yukatekischen Regengottes bildet, sondern

dieser Kopf wird augenscheinlich von einer Hand gehalten, von der aber

nur der aufgerichtete Daumen und der das Armband bezeichnende Edel-

stein gezeichnet ist.

Es fragt sich noch, was fur einen Namen wir dieser in der Dresdener

Handschrift so vielfach abgebildeten Gottheit zu geben haben. Schellhas

meint, dass es wohl der Kukulcan sein konne, der dem Quetzalcoatl der

Mexikaner entspricht und von dem so viele Sagen erzahlt werden. Mir

Aub. 14. Tlaloc, der Regengott der

Mexikaner. Codex Vaticanus B, 8*J.

(= Kingsborough 8).
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scheint weder diese Parallele mit Quetzalcoatl, noch die Art des Kultus,

die nach Angaben Land a s dem Kukulcan zu Theil ward, fur diesen

vukatekischen Tlaloc zu passen. Mir unterliegt es koinem Zweifel, dass

es der Chac oder die Chac — „los quatro Chac"; auch die Mexikaner

verehrten nicht den Tlaloc, sondern die Tlaloqut, — sind, welche Landa
als „dioses de los maizales", „dioses de los panes" anfuhrt, die von den

Hausvatern angerufen wurden, um ein regenreiches Jahr zu erhalten, und

denen ein Haupttheil des Kultus im alten Yucatan gewidmet war.

Auf die anderen (idtter, welche der Verfasser behandelt, einzugeben,

versage ich mir. Doch mftehte ich noch auf einen Punkt die Aufmerk-

samkeit lenken:

Schellhas schliesst seine Abhandlung mit den Worten: „Als Kegel

muss man hinstellen, die Mayaschrift ist im Prinzip ideographisch und

bedient sich zur Yervollstiindigung der ideograph ischen Hieroglyphenbilder

vielleicht einer Anzahl feststehender phonetischer Zeichen. u — Ich pflichte

ihm darin vollkommen bei und mOchte sogar noch weiter gehen. Mir

wird es immer glaublicher, dass die Maya-IIandschriften im Grunde voll-

kommen analog sind den mexikanischen Bilderschriften uud dass sie die-

selben Gegenstande in derselben Weise behandeln, dass demnach die

Maya-Hieroglyphen nur kursiv gewordene, aber den vollen bildlichen

Werth behaltende Bilder sind. Die alten Yukateken hatten eben nicht

nur dieselbe komplizirte Zeitrechuung, wie die Mexikaner; sie verehrten,

wie wir gesehen, zum Theil dieselben Gotter, und der ganze astrologische

Hokuspokus, mittels dessen bestimmte Tageszeichen zu bestimmten

Gdttern in Beziehung gebracht wurden, war offenbar bei beiden VSlkern

derselbe.

Die Frage, wor hierbei den Lehrmeister und wer den Schfller gespielt

hat, ist oft ohne Weiteres zu Gunsten der Yukateken entschieden worden,

bezw. zu Gunsten der Tolteken, mit denen man die Yukateken identi-

fizirte. Mir scheint die Sache anders zu liegen. Weun bei den Azteken,

auch bis in die spateste Zeit, „Bild und Wort nicht verwischt wurden",

so hatte das seinen Grund eben darin, dass Bild und Wort ihre bestimmte

Bedeutung hatten, deren man sich bewusst blieb. Sieht man die Reihe

der Maya-Hieroglyphen fur die Tageszeichen durch, so zeigt sich, dass

einzelne Bilder noch deutlich dasjenige erkennen lassen, was das ent-

sprechende aztekische Tageszeichen bedeutet, aber die Worte haben zum

Theil andere Bedeutung bekommen oder sind unverstandlich geworden.

So ist das Zeichen cimi (aztek. miquiztli, Tod) ohne Weiteres als Todten-

schadel zu erkennen. In dem Zeichen kan (aztek. cuetzpalin, Eidechse)

kdnnte man sich einbilden, den aufgesperrten Racheu eines Reptils noch

zu sehen, an dem Zeichen e'tznab (aztek. tecpatl, Feuerstein) erkennt man

deutlich die Bruchlinien des geschlagenen Steines. Aber von diesen dreieu

hat nur das eine, cimi, im Maya die ilun zukommende Bedeutung; das zweite,
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kan, bedeutet gelb; das dritte, ftznab, ist unverstandlich. Vergleicht man

nun die Bezeichnungen, die im Quiche und Cakchiquel und im Chiapas fflr

die Tageszeichen angegeben werden, 80 zeigt sich, dass die Bezeichnungen

der Quichesprache fast genau dasselbe bedeuten, wie die aztekischen Wdrter.

Die Chiapanekischen WOrter stimmen zum Theil mit den Quicheworten

uberejn, weichen aber auch theilweise ab. Und die Maya-Bezeichnungeo

weisen von beiden Reihen Elemente neben eigenen auf. Stellenweise m\\

es einen bedttnken, als ob in der That die Mayawdrter nur unverstandlich

gewordene AusdrQcke einer anderen ftlteren Mayasprache seien.

Also, mit einem Wort, als „erratische Blflcke in dem GefQge der

weiter entwickelten Sprache" mochte auch icli die Mayanamen der Tages-

zeichen ansehen, aber in anderem Sinne, als 3chellhas und als die

meisten anderen Forscher, namlich als wirkliche erratische Blocke, die

sich aus anderen Qegenden dorthin verirrt, bezw. durch elementare Ge-

walten dorthin geschoben worden sind. —
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2.

Ueber die Namen der in der Dresdener Handschrift

abgebildeten Maya-Gotter.

Verhandlungen der Berliner Gosellschaft fur Anthropologio, Ethnologie nnd Urgeschichte

19. Marz 1887 [Zeitschrift far Ethnologie XIX. S. (224)-(231)J.

In eiuem vor der Anthropologischen Gesellschaft am 17. Juli vorigen

Jahres gehaltenen Vortrage 1

) habe ich nachgewiesen, (lass derjenige Gott,

dessen Bild mit am haufigsten auf Seiten der Dresdener Handschrift —
und, ich fflge hinzu, auch der anderen Maya-llandschriften — anzntreffen

ist, im Wesen, in seinen Attributen und selbst in der Art, wie er dar-

gestellt und abgebildet wird, dem mexikanischen Tlaloc gleich zu 8etzen ist.

Die Richtigkeit der Identifikation ist auch von demjenigen Forscher, dessen

Abhandlung mir den Anlass zu meinen damaligen Ausfuhrungen bot,

anerkannt worden; nur gegen die Berechtigung des Namens Chac, den ich

fur diesen Gott gebrauchen zu milssen glaubte, ist Einspruch erhoben

worden. Im Folgenden will ich versuchen, einiges zur Vertheidigung der

von mir gebrauchten Benennung beizubringen. Zuvor aber will ich fest-

zustellen versuchen, ob wir nicht einige der in der Handschrift abgebildeten

Gotterfiguren mit bestimmten Namen in Yerbindung bringen konnen.

Die einzigen Blatter einer Maya-IIandschrift, auf denen bisher der dar-

gestellte Vorgang mit Sicherheit gedeutet worden ist, sind die Tafeln 41—4*2

des Codex Cortesianus und die Tafeln 25—28 der Dresdener Handschrift.

Beide Deutungen verdanken wir Herrn Cyrus Thomas in Washington.

—

Die genannten Blatter der Dresdener Handschrift habe ich auf den folgenden

vier Seiten reproduzirt. Sie stellen die Ztirimonien dar, die in den uber

die voile Zahl vou achtzehn Monaten noch uberschussigen letzten funf

Tagen des Jahres vorgenominen wurden.

Diese, aus der regelmiissigen Reihe herausfallendon Tage galten den

Yukateken, wie den Mexikanern, als gefiihrlich und ungliickbringend. Sie

wurden in Yucatan xmd kaba kin oder uuayab haab, uuayeb haab genannt.

Der erstere Name bedeutet „Tage ohno Namen"; der zweite wird, nach

1) Jahrgang 1886, S. 416—420. Sichc den Aufsatz 1 dieses Abschnitts.
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Brasseur, gewdhnlich als „Bett des Jahres" oder „Kainmer des Jahres*

erklfirt. Richtiger ist wohl die andere Erklarung, die Pio Perez 1

) an-

deutet: „die das Jahr vergiften oder verwunden," denn -ab -eb ist die re-

gul&re Enduug, mitttels deren von Verbis transitivis Nomina abgeleitet

werden, die das Werkzeug bedeuten, mittels dessen die Handlung aus-

gefOhrt wird. Um der gefahrlichen Tendenz dieser Tage zu begegnen>

feierte mail, wie Pio Perez (nach Cogolludo) anfQhrt, an ihnen dem Gotte

Mam, dem „Grossvater", ein Fest, indem man am ersten dieser fiinf Tage

seine Statue im Ort umherfilhrte, am zweiten Tage die Feierlichkeit mit etwaa

verminderter Intensitat fortsetzte, am dritten seine Statue vom Altar her-

unternahra und in der Mitte des Tempels aufstellte, am vierten Tage die

Statue von dort weg und an die Schwelle oder die Thflr brachte, am
filnften Tage (den Gott an dieser Stelle lassend) von ihm Abschied nahm.

Damit oinigermassen ubereinstimmend, — aber jedenfalls genauer —
erzablt uns Land a*), dass die Eingeborenen Yucatans an jedem der Ein-

g&nge des Dorfes, deron fiberall vier, den vier Himmelsrichtungen ent-

sprechend, vorhanden gewesen waren, zwei Haufen von Steinen aufgericbtet

gehabt hatten. In den letzten fiinf Tagen des alten Jahres sei auf diesen

Steinhaufen an demjenigen Eingang des Dorfes, der der Richtung des

alten Jahres entsprach, — d. h. also wenn das neue Jahr das Zeichen

kan trug, an der Sudseite; wenn es das Zeichen muluc hatte, an der

Ostseite; wenn das Zeichen £r, an der Nordseite, und wenn das neue

Jahr das Zeichen cauac hatte, an der Westseite des Dorfes — die Statue

eines Damons errichtet worden, der, je nachdem es der Vorfeier eines

kan-, muluc, ix- oder cauac-Jahres gait, als Kan-u-uayeyab> Chac-u-uayeyabr

Zac-u-uayeyab oder Ek-u-uayeyab d. h. „der gelbe, rothe, weisse, schwarze

UnglQcksdamon" bezeichnet ward und offenbar die von Cogolludo und

Pio Perez als Gott Mam bezeichnete Tutelargottheit dieser fflnf Unglflcks-

tage darstellt. Denn in dem u uayeyab haben wir doch wohl ohne Zweifel

die Worte u uayeb haab
y

„die Vergifter des Jahres", die oben angefdhrte

Bezeichnung dieser fttnf Tage zu erkennen, Gleichzeitig habe man in

dem Hause des Kaziken oder an einem offentlichen Platze in der Mitte des

Dorfes die Statue eines anderen Gottes errichtet, der offenbar als Tutelar-

gottheit des neuen Jahres fungiren sollte, und zwar wenn es der Vorfeier

eines fom-Jahres gait, die Statue BoUm-ZacaVs, wenn der eines muluc-

Jahres, die des Gottes Kinch ahau, wenn der eines ia?-Jahres, die des

wenn der eines cauac-Jahres, die des Gottes Uac-

mitun-ahau. Darauf habe man erst dem an dem Eingang des Dorfes auf-

gestellten uuayeyab-Damon Opfer gebracht, darauf ihn auf einer Stange

nach der Mitte des Dorfes getragen und der dort aufgerichteten Statue

1) Stephens, Incidents of Travel in Yucatan. Vol. L Appendix p. 437.

2) Relacion de las cosas de Yucatan, ed. de la Rada y Delgado.
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gegenuber aufgestellt, und beiden neue Opfer dargebracht, zum Schluss

den uuayeyab-Dftmon an den dem nenen Jahr entsprechenden Ansgang,

<1. h. also bezw. an die Ostseite, Nordseite, Westseite, Sfldseite des

Dorfes gebracht und daselbst belassen, wahrend die andere Statue ' (des

Oottes Bolon-Zacab, bezw. des Gottes Kinch-ahau, Izarnnd, Uae-mitun-ahau)

im Tempel des Ortes Aufstellung fand.

Auf den genannten Bl&ttem 25—28 der Dresdener Handschrift sehen

wir nun an dem linken Rande dreizehnmal wiederholt je zwei Tages-

zeichen. Und zwar auf dem ersten Blatte eb und been; anf dem zweiten

caban und e'tznab; auf dem dritten ik und akbal; auf dem vierten manik

und lamat. Diese Zeichen habe ich frflher, Cyrus Thomas folgend, als

die Zeichen des vorletzten und letzten Tages der alten Jahre angesehen,

indem ich annahm, dass in der Dresdener Handschrift, wie znr Zeit der

Conquista in Yucatan, die Jahre mit den Tagen kan, muluc, tar, eauac

begonnen batten und nach ihnen benannt worden seien. Ich habe aber

nachtraglich erkannt, wie das in einer der unten folgenden Abhandlungen

noch n&her nachgewieson werden wird, dass das nicbt der Fall ist, dass

vielmehr die Zeichner der Dresdener Handschrift die Jahre mit den Tagen

been, iiznab, akbal, lamat begannen und nach ihnen benannten, die den

mexikanischen acatl, teepatl, colli, tochtli entsprechen. Wir haben also auf

den Blattern 25—28 der Dresdener Handschrift nicht, wie ich meinte, den

vorletzten und letzten Tag des alten Jahres, sondem den letzten Tag des

alten und den ersten Tag des neuen Jahres angegeben, und zwar auf den

Blattern 25—28 bezw. den ersten Tag eines been-, e'tznab-, akbal-, lamat-

Jahres, die bekanntlich dreizehnmal im Verlauf eines Zyklus von 52 Jahren

fiich wiederholen. Die flbrige Flftche der Blatter zeigt ubereinanderstehend,

drei parallele bildliche Darstellungen durch je eine Reihe von Schriftzeichen

von einander getrennt, und fiber dem obersten Bilde noch 4 weitere Reihen

von Schriftzeichen.

In der mittleren Abtheilung haben wir wohl zweifellos die Gottheiten

vor uns, die den vier Jahren und den ihneu entsprechenden Himmels-

richtungen — d. h., wie wir wohl annehmen mflssen, auf den vier Blattern

*25— *28 bezw. dem Osten, Norden, Westen, Sflden, denn das ist die in

dieser und den anderen Handschriften befolgte Ueihenfolge — prftsidiren,

deren Statuen nach Landa in der Mitte des Dorfes oder im Hause des

Kaziken errichtet wurden, und die die besondere Sehutzgotthoit des be-

treflfenden Jahres reprftsentiren. Wir sehen die Gottheit unter dem Matten-

dach des Sakrariums sitzen, davor den flammenden Altar und verschiedene

Darbringungen

.

In der oberen Abtheilung sehen wir auf alien vier Blattern unter den

den Anfang der Blatter bildenden Schriftzeichen eine thierkOpfige Gestalt,

die am Gflrtel mit einem Behang von rassolnden Schnookengehausen ver-

sehen ist, in der einen Hand einen in eine Menachenhand endenden Stab,
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der wohl dem chicauaztli genannten Rasselbrett der Mexikaner entspricht,

in dor anderen oinen Facher hat und auf einer Art Traggestell auf dem

Rflcken eine Figur tragt, die mit der Gottheit des betreffenden Jahres,

wenn nicht geradezu ident, so doch ihr aquivalcnt ist, das "Wesen dieser*

Gottheit nur in einer anderen Gestalt zum Ausdruck bringt. Wir haben

in diesen thierkopfigen Priestern also die Bringer des Jahres zu sehen,

die u cuch haaby wie wir das ins Maya ubersetzen konntcn, obwohl dieser

Ausdruck eigentlich die besondere technische Bezeichnung der vier Tages-

zeichen ist, nach denen die Jahre benannt werden.

In der untersten Abtheilung endlich sieht man links auf einem Zeichen,

das, wie es- scheint, tun „Stein* gelesen werden muss, einen Baum er-

richtet, der mit Schulterdecke und Schambinde behangen ist und auf dem

ersten Blatt (25) den Kopf eines Gottes tragt, der die kennzeichnenden

Zflge des Regeugottes Choc aufzuweisen scheint, w&hrend auf den Qbrigen

Blattern statt dessen um den Wipfel des Baumes sich eine Schlange windet.

Auf der Flftche des Baumes sieht man die Wolkenballen (Abb. 1) und das

Windkreuz (Abb. 2), die zusammen die Merkmale des Tageszeichens cauac

bilden, das dem mexikanischen quiauitl
y wRegen

u
,

entspricht und, wie es

scheint, auch seinem Wortlaute nach — gleich den entsprechenden Aus-

drflcken cakogh, cook der chiapanekischen und der guatemaltekischen

Tageszeichenliste, — „Gewitterregenu bedeutet. Auf den auf der Spitze

dieses Baumes ausgestellten Kleidungsstiicken selbst, und zwar bald auf

der Schulterdecke, bald auf der Schambinde, sieht man Fussspuren abge-

bildet, mit denen die Mexikaner den betretenen Pfad zu bezeichnen

gewohnt waren. Ich glaube, es unterliegt keinem Zweifel, dass wir

es hier mit Gftttern der vier Windrichtungen oder der vier Himmels-

gegendeu zu thun haben, und dass der Damon dargestellt ist, dessen

Statue das ganze Jahr hindurch an der dem Zeichen des Jahres ent-

sprechenden Eingangspforte des Dorfes auf einem Steinhaufen, zur Seite

des Weges aufgestellt und in den genannten fflnf Schlusstagen des

Jahres auf einer Stange (U „Baumu
) von seiner alten Stelle nach der

Mitte des Dorfes und darnach an seine neue Stelle gebracht ward.

Ueber dem Bilde sieht man zwei Schriftzeichen, gleichlautend auf alien

vier Blattern, die ohne Zweifel, nach der in den Handschriften ublichen

Weise noch einmal das Bild dieses Gottes und seinen Gharakter in ab-

breviirter Form zur Anschauung bringen. Das eine dieser Schriftzeichen.

das zweite, zeigt einen Kopf (Abb. 3) mit den Zttgen eines alten Mannes

und vollkommen ahnlich demjenigen in der Hieroglyphe des Gottes, welcher,

wie ich nachher nachweisen werde, als der Himmelsgott Itzamnd zu be-

zeichnen ist Aber dieser Kopf ist hier verbunden mit einem Element

(Abb. 4), das in den Monatsnaraen yax (grun) und yax kin (grQne Sonne,

junge Sonne, erstes Jahresfest) erscheint. Und als dritter Bestandtheil tritt

ein Zeichen auf (Abb. 5), das wir Codex Tro 17b in der Hand des Jfigers
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sehen, und das vielleicht Hieroglyphe fQr Wurfbrett ist. AYenigstens sehen

wir an jener Stello unmittelbar darauf eine ganz ahnliche Figur in derselben

Weise ein deutlicb gozeichnetes Wurfbrett balten. Das Element kommt

in der Begleithieroglyphe des Sonnengotts (Abb. 16 a) und in der Haupt-

hieroglyphe des Blitzthieres (Abb. 16b) vor und scheint Codex Tro 17*c

(lurch das Bild einer schlagenden Hand vertreten zu werden (vgl. Abb. 16 c).

Es mag also „schlagen, treffen" bedeuten und, mit dem (residue des alten

Mamies verbunden, den uuayeyab, den Unheilsd&mon, bezeichnen sollen.

In dem andern Schriftzeichen, das an erster Stelle stent, erscbeint als

wesentlicher Bestandtheil das Zeichen Abb. 6, welches vielleicht die vier

Himmelsrichtungen oder den nach vier Richtungen ausgedehnten Himmel zur

Anschauung bringt. Neben diesen zwei Schriftzeichen sehen wir als drittes das

der vierUimmelsrichtungen und zwar jedesmal das Zeichen der Himmels-

richtung, die dem auf dem betrefifenden Blatte dargestellten Jahre zukommt.

Nur sind, wie ich das in einem der unten folgenden Aufs&tze n&her be-

griindet habe, die dem zweiten und vierten Blatte eigentlich zukommenden
Zeichen vertauscht worden. Oder vielmehr es sind auf dem zweiten und

vierten Blatte die ganzen unteren Drittel der Bl&tter vertauscht worden.

Dem auf der Stange aufgepflanzten uuayeyab-Dkiwon gegenuber n&mlich

ist das folgende Jahr durch eine mit der Mittelfigur des folgenden
Blattes Qbereinstimmende oder ihr entsprechende Gestalt zum Ausdruck

gebracht. Das trifft in der That fur alle vier Blatter zu, wenn man sich,

wie ich das oben angab, auf dem zweiten und vierten Blatte die unteren

Drittel vertauscht denkt. Die Figur bringt dem uuayeyab-YHkmon eine

Wachtel dar, — in der flblichen Weise, durch Abreissen des Kopfes.

— „Sahumavan la imagen, degollavan una gallina, y se la presentavan 6

ofrecian u
. — So beschreibt Landa die dem uuayeyab-T)&mon veranstaltete

Feier. Da es die Gottheit des folgenden Jahres ist, die in der unteren

Abtheilung der vier Blatter dieses Opfer bringt, so ist klar, dass in diesen

untersten Abtheilungen der letzte Tag des betrefFenden Jahres zur An-
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schauung gebracht ist. Die Hieroglyphe dieser Gottheit des fblgeriden

Jahres sieht man in der Schriftreihe darflber auf der rechten Seite.

Die Hauptfrage ist nun: — Kdnnen wir die Namen, die Landa an-

gibt, in der Reihenfolge mid far die Jahre, fflr welche er sie angibt, auf

die Figuren der Dresdener Handschrift anwenden? — Die richtige Be-

antwortung dieser Frage war mir, als ioh meine erste Mittheilnng schrieb,

durch verschiedene Umst&nde erscbwert. Zunachst hatte ich damals noch

keino Kenntniss yon der eben erw&hnten Vertausehung, die beziehentlich

der untern Abtheilungen der Blatter 26 und 28 anzunehmen ist, und ioh

wurde dadurch zu einer irrigen Deutung der Hieroglyphen der Himmels-

richtungen gefflhrt. Sodann musste ich in Betracht ziehen und als einen

meine Deutung zweifelhaft machenden UmBtand anaehen, dass von Landa

die Jahre kan, muluc, ia, cauac in anderer Weise auf die Himmelsrichtungen

bezogen werden, als man es fflr natflrlich halten wurde, und als es in der

That in den Bflchern des Ckilam Balam angegeben wird, indem sie n&mlich

vou Landa nicht den Himmelsrichtungen Osten, Norden, Westen, Sflden,

aondern dem Sflden, Osten, Norden, Westen zugerechnet werden. Ich

habe das damals vernachlassigt und in einem spateren Aufsatz erst naher

nachgewiesen, wie Landa zu der, wie mir keinem Zweifel unterliegt,

irrigen Beziehung gekommen ist. Endlich war ich ja, Cyrus Thomas
folgend, noch in dem Glauben befangen, dass die Blatter 25— -28 der

Dresdener Handschrift den nach yukatekischer Art nach den Zeichen i>,

cauac, kan, muluc benannten Jahren entsprfichen. Da ioh nun die von

Landa fflr diese Jahre genannten Gottheiten mit der Natur der auf den

Blattern 25—28 dargestellten Gottheiten nicht in Uebereinstimmung zu

bringen wusste, so half ich mir damals, in etwas gewaltsamer Weise, in-

dem ich annahm, dass wir die Namen Bolon Zacab, Kinch ahau, Izatnnd

und Uac-mitun ahau auf die Figuren der Dresdener Handschrift anwenden

kSnnen, aber nicht in der Reihenfolge kan, muluc, it, cauac, wie Landa

die Jahre z&hlt, sondern in der Reihenfolge ix, cauac, kan, muluc, wie in der

Dresdener Handschrift die Jahre auf einander folgen. Unter dieser Voraus-

setzung, glaubte ich erweisen zu konnen, stimme alles vortrefflich zusammen.

Ich hatte mit dieser Hypothese insofern das Richtige getroffen, als in

der That die auf den Blattern 25—28 der Dresdener Handschrift ab-

gebildeten Gotter, da sie ja, wie wir gesehen haben, den been-, Stznab-,

akbal-, lamat- (= mexikanisch acatl-, tecpatl-, calli-, tochtli-^J&hren, also

dem Osten, Norden, Westen, Sflden, entsprechen, mit den von Landa
fflr die kan-, muluc-, «raac-Jahre angegebenen GOttern flbereinstimmen.

Denn die kan-, muluc-, ix-, cauac- Jahre der Yukateken sind ja ebenfalls

obwohl Landa das anders angibt, in dieser Reihenfolge mit den Himmels-

richtungen Osten, Norden, Westen, Sflden zu verbinden. (Landa hat

einfach die fflr Schlusstage des vorhergehenden Jahres zutreifende Himmels-

richtung, weil man an ihnen das im neuen Jahre drohende Unheil zu
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bannen suchte, auf die neuen Jahre fibertragen). Aber irriger Weiso

habe ich das, was Landa ausserdem yon den kan-, muluc-, ix-, cauac-

Jahren zu berichten weiss, nnnmehr, meiner Hypothese folgend, als fflr

die auf den Bl&ttern 27, 28, 25, 26 der Dresdener Handschrift abgebildeten

Gottheiten, d. h. fflr den Westen, Sflden, Osten, Norden, geltend, an-

genommen.

Den Nachweis, dass in der That die anf den Blfittorn 25—28 der

Dresdener Handschrift abgebildeten Gotter mit den von Landa fflr die

kan-, mtthtC'y u>, cauac-Jahre angegebenen flbereinstimmen, kann ich in

fihnlicher Weise, wie in meiner Originalmittheilung fflhren. Nur habe

ich natflrlich jetzt keine Veranlassung, mit der dritten dieser Qottheiten

anznfangen, sondern beginno mit der ersten, mit der anf Blatt 25 dar-

gestellten Gottheit, die die der Atfm-Jahre, der Jahre des Ostens ist,

und die der von Landa fflr die /tan-Jahre angegebenen entsprechen mass.

Als Gottheit dieser Jahre wird von Landa Bolon Zacab genannt.

Diese Bezeichnnng Lan da's ist nicht ganz korrekt. Wie ans dem Text

der Bflcher des Chilavi Balctm zu ersehen ist, lautet der Name richtig Ah

bolon i£acob und ist „Herr der neun Generationen" odor vielleicht auch

„Herr der neun Medizinen" zu flbersetzen. Nftheros flber die Gottheit

dieses Namens ist der geschichtlichen Ueberlieferung nicht zu entnehmen.

Die auf dem ersten Blatte (25) der Dresdener Handschrift dargestellte

Gottheit (vgl. oben S. 368) zeichnet sich durch eine, in merkwflrdige Aus-

laufer sich verzweigende Naao aus. Eine flhnliche Nase sieht man an

dem grfln beschuppten Ungeheuer, das auf den Tafeln 4 und 5 der

Dresdener Handschrift abgebildet ist. Und denselben Kopf, mit der-

selben proliferirenden Nase finden wir bei der blauen, schwarz ge-

fleckten Schlange, auf welcher (Codex Tro 26 b) der Chac, der Regengott,

reitet (vgl. die Abb. 11 des vorhergehenden Aufsatzes, oben 8. 361). Es

unterliegt gar keinem Zweifel, dass dieser Gott Ah bolon tz'ac.ab in engster

Beziehung zum Regengotte steht. Wir werden ihn am richtigsten wohl als

Gott des Wassers bezeichnen. In der oberen Abtheilung des Blattes 25

(vgl. oben S. 368), wo der „Bringer des Jahres" dargestellt ist, sieht man

in der That von dem thierkdpfigen Priester, atatt des Gottes mit der

proliferirenden Nase, einfach den Regengott Choc herangebracht. Die

Hieroglyphe Ah bolon tsfacab's, die in der Schriftreihe flber der mittleren Ab-

theilung des Blattes 25 an zweiter Stelle steht, zeigt uns den Kopf ernes

krokodilartigen Thiers, aus dessen Augen etwas wie Feuer schiesst. Der-

selbe Kopf erscheint auch unter den Schriftzeichen, wo die Abbildungen

aus dem Himmel sturzende, hundeartige Thiere, mit Fackeln in den

H&nden, darstellen. Einmal aber (Dresden 3a) finde ich die Figur dieses

Gottes mit der proliferirenden Nase in den Schriftzeichen durch einen

einfachen CTiac-Kopf wiedergegeben. Die Wesensgleichheit dieses Gottes

mit dem Regengott kann nicht dentlicher zum Ausdruck gebracht wcrden.
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Die Zahl Neun, die in dcm Namen dieser Gottheit enthaiten ist, be-

zeichnet ohne Zweifel wohl die Gesamnitheit der Himmelsrichtungen, —
je zwei fur jedo der vier Hauptrichtungen und eine fur die Mitte oder

die Hdhe —
,
ganz wie bei der Zahl der mexikanischen sogenannten

„Senores de la noche". Auf den Monumenten der grossen Kuinenst&dte

Copan und Quirigua, wo die Gottheit, die ich Ah bolon tzacab nennen zu

mflssen glaube, uberaus haufig dargestellt ist, ptiegt die Zahl Neun auch

in der Hieroglyphe dieser Gottheit angegeben zu werden. Und es ist sehr

bemerkenswerth, dass an einer Stelle wenigstens der Dresdener Hand-

schrift, auf Blatt 4a, als Haupthieroglyphe des Regengottes Choc eine

Hieroglyphe erscheint, die die Zahl Neun rait dem oben in der Ab-

bildung 6 (Seite 375) wiedergegebenen Element verbindet, das seiner

Form nach als „ Weltgegenden
u oder „ Himmelsrichtungen" gedeutet

werden muss. (Vgl. die erste Hieroglyphe in Abb. 3 der vorhergehenden

Abhandlung, oben S. 360).

Die £an-Jahre sind nach Land a gedeihliche, wo weniger Schadlich-

keiten als in den auderen Jahren drohen. Auch den Mexikanern galten

die Jahre des Ostens, die acatl-Jahre als fruchtbare und gedeihliche.

Ausser der eigentlichen Gottheit des Jahres wurde nach Land a in diesen

Jahren auch dem Gotte Yzamna kauil Verehrung erwiesen.

Als Gottheit der nachsten Jahre, der wtt/uoJahre, die also dem Norden

entsprechen mQssen, wird von Landa der Gott Kinch ahau, d. h. „Herr

Sonnengesichtu angegeben. Kriegertanze, holcan okot, hotel okot, warden

bei seiner Inthronistation getanzt und mit Eigelb, mit Hirschherzen und

rothem Pfeffer wurden die Opfergaben gewnrzt, die man ihm brachte.

Das zweite Blatt (26) der Dresdener Handschrift (vgl. oben S. 369) zeigt

uns in der That einen Gott, der an der Stirn und in seiner Hieroglyphe

das Zeichen Abb. 12 (S. 375) tragt, das schon de Rosny als Sonnenzeichen

und Hieroglyphe von kin erkannt hat. Und deshalb hat auch schon Schellhas

in seiner Studie flber die hieroglyphischen Zeichen der Gottheiten der

Dresdener Handschrift diesen Gott muthmasslich als den aus den Historikern

bekannten Kinich ahau angesprochen.

Der Sonnengott ist der Kriegsgott. Darum sehen wir in der oberen

Abtheilung des Blattes 26 (vgl. oben S. 369) von dem „Bringer des Jahres*,

dem thierkopfigen Priester, statt des Gottes selbst oder als sein Abbild oder

Symbol, einen Jaguar (Jbalam) herangebracht.

Der Gott der muluc-Jahre gait nach Landa als der gr6sste und vor-

nehmste. Aber man befflrchtete in diesen Jahren Dflrre und ilisswachs

(Disformitaten der Getreidepflanzen). Genau ebenso wie die Mexikaner

iu den tecpatl-Jahrm, den Jahren des Nordens. AusBer der eigentlichen

Gottheit des Jahres wurde in diesen Jahren ein Gott Namens Yax coc ah

mut, d. h. wWaldhuhn, Fasan", verehrt. Man brachte ihm als Opfergaben

Eichhdrnchen und ein unverziertes Gewand und tanzte zu seinon Ehren
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einen Tanz auf Stelzen, — wahrscheinlich eine Imitation der T&nze, die

das Mannchen dieser Vogelart ausftthrt.

Die dritten Jahro sind nach Land a die ir-Jahre und an ihnen wurde

nach ihm ein Gott Namen s Yzamna — korrekter Itzamnd — verehrt.

Ueber diesen Gott haben wir eine Reihe bestimmter Nachrichten. Er

wird in der Relacion des Priesters Hernandez 1
) als „Gott Vater" bezeichnet,

oder als der „gro88e Vater", und sein Sohn, bezw. seine SOhne, sind die Bacaby

die GStter der vier Himmelsrichtnngen. So kennzeichnet er sich als der im

obersten Himmel residirende Urvater, vergleichbar dem Tonacatecutli der

Mexikaner, dem Herrn der Zeugung, der ja auch im Westen, namlich in

Tamoanchan, dem „Haus des Herabsteigens* , heimisch gedacht wurde.

Auf den Herrn des Lebens deutet auch sein Name, der als wesentliches

Element das Wort itzam euth&lt, d. i. nach den Autoritaten „das Tropfen,

den Thau, die befruchtende Feuchte". Itzam-tid, „Haus des Tropfens*

oder ^Schoss des Tropfens", kann entweder geradezu auf deu Himmel,

von dem der Regen herabtropft, bezogen werden, oder was mir wahr-

scheinlicher ist, als „Ursitz des Sprossens", Ursitz des Gedeihens tt be-

zeichnet und mit der Erde identifizirt werdeu. Deun wie dor mcxikanische

Tonacatecutli, der Herr der Zeugung, im obersten dreizehnten Himmel ge-

dacht ist, und gleichzcitig auch (oder seine weibliche Genossin) als Herr

der Erde erscheint, so scheinen auch in dieser yukatekischen Figur die

Begriffe Himmel und Erde, die Begriffe unteu und oben, zusammenzu-

gehen. Im Kultus tritt dieser Gott mit den Merkmalen eines Feuergottes

auf, der ja auch bei den Mexikanern der alte Gott ist und raehr oder

minder mit dem Herrn der Zeugung, dem Herrn des Lebens, zusammen-

fallt. Die Itzamnd gewidmeten Z&rimonien stimmen zum Theil auf das

Genaueste mit den Opfern uberein, die man in Mexiko dem Feuergott

brachte. Er ist der Gott des grossen Feueropfers, das von den Yukateken

am Feste Mac, dem dreizehnten Jahresfeste, das in die erste Halfte

unseres Monats April fiel, vollzogen wurde und das mit dem tup-kak, dem

„Ausgiessen des Feuers* endete. Er ist aber, als der Urvater, auch der

SchOpfer aller Kultur, insbesondere der priesterlichen, der Schrift, der

Bflcher und der Wisseuschaften, und als solchen feierten ihm die Priester

im 2. Monat Uo das Pocam-Fest.

Das dritte der Blatter der Dresdener Handschrift (27, vgl. oben S. 370)

zeigt una die bekannte Figur des Gottes mit dem Groisengesicht, der

auf den Seiten dieser und der anderen Maya-Handschriften so haufig

wiederkehrt, und der als der „Herr des Lebens" dadurch deutlich ge-

kennzeichnet ist, dasa neben ihm, als sein Widerspiel, in den Hand-

schriften in der Regel der Todesgott gezeichnet wird. Figur und Er-

scheinung des Gottes stimmen ganz zu demjeuigen, was man nach

1) Las Casus. Hist. Apologetica. cap. 123.
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<ier angegebenen Beschreibung bei der Figur ItzamndL* erwarten durfte.

Als besonderes Kennzeicben tragt er fiber der Stira das Tageszeichen

<tkbal von Punkten umgeben (Abb. 7, S. 375). Dies Tageszeichen entspricht

<iem mexikanischen colli, „Hausa , und bedeutet „Nacht, Dunkelheit".

Ich glaube dies yon Punkten umgebene Zeichen akbaL, das auch in

der Hieroglyphe des Gottes regelmassig angegeben ist, dem von Augen

umgebenen nachtlichen Dunkel gleichsetzen zu k5nnen, womit in mexi-

kanischen Malereien der Sternenhimmel bezeichnet wird. Der Gott

erscheint flberall an erster Stelle — auch dies entspricht dem, was

wir von Itzamnd erwarten dflrfen — und er ist, namentlich im Codex

Tro, Qberaus haufig in priesterlicher Funktion dargestellt, in priester-

licher Tracht und mit den Hieroglyphen des Priesters bezeichnet.

Als Vertreter dieses Gottes mit dem Greisengesichte, des Gottes der

Jahre des Westens, wird in der oberen Abtheilung des Blattes 27 (vgl.

oben S. 370), von dem thierk5pfigen Priester eine andere, ebenfalls sehr

bekannte Gottheit der Handschriften gebracht, die wohl geradezu als

„Maisgotta zu bezeichnen ist. Ich pflege ihn den „Gott mit dem kan-

Zoichen" zu nennen, weil er in der Regel das Tageszeichen dieses Namens

im Kopfputz tragt. Indem die Dresdener Handschrift in dieser Weise

den alten Gott, den Regenten der Jahre des Westens, durch den Maisgott

vertreten sein lasst, wird dieser alte Gott geradezu als Tonacatecutli erklart.

Denn „Herr unseres Fleischesu
,
„Herr der Lebensmittel M

,
„Herr des Maiees*

— das bedeutet dieser mexikanische Name. Als Heimath der Maisfracht

gait ja der Westen auch den Mexikanern.

Sehr im Gegensatze dazu — und sehr im Gegensatze auch zu der

mexikanischen Auffassung, nach der die Jahre des Westens als besonders

regenreiche zu gelten haben — werden die ix-Jahre von Land a als

schlecht fflr die Saaten, als Durre und Misswachs, Pestilenz, Hungersnoth,

Rrieg und Ileuschreckenfrass bedeutend angegeben. Ich erklfire mir das

dadurch, dass nach der veranderten yukatekischen Benennung die Jahre

des Westens nicht mehr nach dem Zeichen akbal „Nachtu
, das dem

mexikanischen colli „IIau8" entspricht, und das das dunkle Haus der Erde

bedeutet, benannt sind, sondern nach dem Zeichen ix oder A-t£r, das den

^Zauberer" bezeichnet und dem mexikanischen ocelotl „Jaguar tf gleich zu

setzen ist. Die unheilvolle Bedeutung, die diesem Zeichen innewohot,

musste sicher, nach der Auffassung jener alten Priesterphilosophen, auch

fflr die Jahre, die seinen Namen trugen, von Einfluss sein.

Von Interesse scheint mir noch die Angabe Landa's zu sein, dass die

t^-Jahre als schlecht fflr den Mais, aber als gut fflr Baumwolle be-

trachtet worden seien. Hier scheint mir die alte mexikanische Auffassung,

die den Westen der Erde und ihren Gottheiten zuschreibt, zum Yorschein

zu komroen. Die Baumwolle zu verarbeiten, sie zu Fflden zu spinnen und

daraus Zeuge zu weben, das war das Gesch&ft der Frauen, und als Weiber
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sind bei den Mexikanern die Erdgottheiten gedacht, die dementsprechend

auch rait Spinn- und Webegerathen ausgerttstet werden, und in deren

Ausputz denn auch die Baumwolle einen breiten Raum einnimmt. Die
ErdgSttinnen aber hatten ihren Wohnsitz im Westen, der darnach von

den Mexikanern geradezu ciuatlampa ^Region der Weiber" genannt wurde.

Neben der Hauptgottheit, Itzamnd, wurde, nach Land a, in den ta>

Jahren auch eine Gottheit Naraens Cinch ahau Yzamna — korrekter Kin

ich ahau Itzamnd, d. h. „der Sonnengott Itzamnd — verehrt

In den nun noch flbrigen vierten Jahren, den cauac-Jahren, nonnt Land a

als Regenten denGotttfac mitun ahau, d.h. den „Herrn der sechs Hdllena oder

den „gro88en Herrn der Unterwelt", denu mitun hangt offenbar mit mitn-al

zusammen, d. i. das Wort, welches Landa als die yukatekische Benennung

der Unterwelt angibt, und welches ohne Zweifel das mexikanische Mictlan r

.Todtenreich", wiedergibt. Unter den Zftrimonien, die vor dieser Gottheit

gefeiert wurden, erw&hnt Landa einen Xibalba okot, „Hdllentanz u
, und

dass an die Stange rait dem uuayeyab-Dbmon ein Schadel und ein Leichnam

und ein aschgrau gefiederter Yogel (Jcuch) angeh&ngt ward, — ^en seiial de

mortandad grande, ca por muy mal aiio tenian este".

Das vierte Blatt der Dresdener Handscbrift (28) (vgl. oben S. 371), welches

die lamat-J&hre, die Jahre des Sfldens, darstellt, die den mu/uc-Jahren Landa's

entsprechen, zeigt nun ebenfalls einen Todesgott, auf einem aus Todten-

knochen gebildeten Stuhle sitzend. Ueber dem Auge thront das Zeichen akbal

(Abb. 8, S. 375), „Nachtu , und auf der Backe tragt er die Variante Abb. i>

(S. 375) des Zeichens cimi, Tod. Sein Haar bildet n&chtliches Dunkel und

Augen darin, — ganz wie es der mexikanische Todesgott in der Regel tragt.

Auf der Schulterdecke sind Augen und gekreuzte Todtengebeine gemalt^

und Asche und gekreuzte Todtengebeine sind das Opfer, das vor dem

Gotte steht Als sein Vertreter wird in der oberen Abtheilung des Blattes 28

(vgl. oben S. 371) ein Skelett von dem thierkdpfigen Priester gebracht

Die Hieroglyphe des Gottes in der Schriftreihe daruber, zeigt das Zahl-

zeichen vier (das hfiufig als Variante fur sechs anftritt, wo es sich nur

um eine Mehrheit handelt), dann ein Gesicht mit aufgesperrtem Rachen und

dann die Hieroglyphe Abb. 10 (S. 375), die, wie ich nachweisen kann, den

von einem Mattendache beschatteten Thron bezeichnet Nehraen wir an,

wie wir es ja mit ziemlicher Sicherheit thun kttnnen, dass das Gesicht

mit aufgesperrtem Rachen die Unterwelt bezeichnet, so hatten wir hier

eine direkte Uebersetzung des Namens Vac mitun ahau, „Herr der vier (oder

sechs) Unterwelten". Die Zahlen vier oder sechs wechseln, je nachdera man

als die mOglichen Richtungen nur die bekannten vier Himmelsrichtungen,

oder noch unten und oben dazu zahlt. Der Gott ist in ziemlich ahnlicher

Ausstaffirung noch einmal, Blatt 6 b der Dresdener Handschrift, abgebildet.

Hier erscheint als seine Hieroglyphe ein Kopf mit demselben Zeichen

cimi auf der Backe; der aufgesperrte Rachen ist en face und nicht im
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Profil gezeichnet, und vor der Stirn steht oin herausgerissenes Auge. Als

zweites Attribut ist hier nicht ein Thron gezeichnet, sondern die Hiero-

glyphe det Todtenvogels, des Kiiuzchens (Abb. 11, S. 375).

In den <Yrt/ac-Jahren, den Jahren des Siidens, befflrchteten die Yukateken.

nach La in la, Diirro und Yernichtung der Saaten durch Insekten (Aineisen)

und YOgel. Das entspricht wieder der mexikanischen Auffassung, wie man

Codex Tro 28. Codex Tro 22.

das auf dem Blatte 27 (= Kintrsborough 12) des Codex Borgia und in der

oberen Abtlieilung de.s Blattes 34 (= Kingsborough 11) des Codex Fejervary-

Mayer dargestellt sehen kann.

Nebeu der Hauptgottheit wurden, nach Landa, in diesen Jahren noch

vier andere verehrt, deren Nainen er — augenscheinlich in etwas ver-

xtiimmelter Form — als Cichaccob. Ekbalamchac, Ahcanvolcab, Ahbuluchabnn

angibt.
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Es gibt nuu noch eine zweite Roihe von Blattern, auf denen oben-

falls augenscheinlich die .rma kaba kin Zarimonien zur Darstollung gelangt

silld. Das sind die Blatter 28—20 des jungeren und leider auch viel

srhleehter und nachlassiger gezeichneten Codex Tro. Hier und an dem
linken Rand der Blatter nicht der Endtag und der Anfangstag von been-, .

e'tznab-, akbal-, lamat-Jahren, sondern die Anfangstage von kan-, muluc-, u--,

Codex Tro 21. Codex Tro 20.

cauac-Jahren angegeben. Die Zeiehen sind dreizehnmal wiedcrholt, mit den

zugehflrigen Ziffern, geben also die Namen der 4xl3=.r_, Jnhro, die zu oiner

grosseren Periode, dem bokannten Zyklus, dem mcxikanisch-mittelameri-

kanischen Jahrhundert, sieh zusammenschliessen. jMerkwflrdigerweist'

fangen diese Blatter abf»r nicht mit £an-.I ahren, sondern mit rauac-Jahrcn

an, und demgemass aieht man auf den eraten diesor Blatter die Hiero-

jglyphen fur chikin \Yeaten gezeichnet, eine llimmelsriclitimg, die in der
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That im Landa fttr die Feier vor den cauac-Jahren angegeben wird.

Die Hieroglyphen der anderen Himmelsrichtungen entsprechend auf den

anderen Blattern. Als erstes Jahr ist auf dem ersten Blatte das Jahr

10 cauac verzeichnet.

Diese Blatter haben nun eine ganz andere Eintheilung und ein ganz

anderes Ansehen als die oben abgebildeten der Dresdener Handschrift.

Sie sind nicht von oben nach unten in drei Abtheilungen gegliedert, wie

dort, sondern in zwei, die an zwei Seiten von zusammenhangenden Reihen

von Schriftzeichen umgeben sind. Und die figurlichen Darstellungen sind

ganz anderer Art, als wir sie oben auf den Blattern der Dresdener Hand-

schrift kennen lernten. Ich habe auf den Seiten 382 und 383 den figur-

lichen Theil dieser vier Blatter auf '/$ verkleinert wiedergegeben.

Man sieht, es sind immor zwei Abtheilungen, die durch ein sogenanntea

Himmelssehild, eineu mit den Zeichen von Sternbildern (?) bedeckten

Streifon, geschieden sind. Die Figuren heben sich von einer genieinsamen

Grundfarbe ab, die in den beiden Abtheilungen eines Blattes durchgangig

ver8chieden ist, in der einen blau, in der anderen roth oder gelb. Und

zwar stiinmt immer die Grundfarbe der unteren Abtheilung des einen

Blatts mit der der oberen Abtheilung des n&chstfolgenden Blattes uberein.

Hierbei nehme ich aber das Roth (in den unteren Abtheilungen) dem

Gelb (in den oberen) als gleichwertig an und betrachte die blaue Farbe

als Andeutung von Dunkelheit, die rothe und die gelbe als Zeichen von

Helle oder Licht. Diese Vertheilung der Farben lasst vermuthen, dass

ein Zusammenhang zwischen der unteren Abtheilung des einen und der

oberen des nachstfolgenden Blattes besteht. Aber der Zusammenhang ist

hier nicht ein derartiger, wie ich ihn oben fflr die unteren und die

mittleren Abtheilungen der Dresdener Handschrift annehmen musste.

Wie wir gleich sehen werden, scheint mir umgekehrt in den unteren Ab-

theilungen der Blatter des Codex Tro die Hauptgottheit der betreffenden Jahre

dargestellt zu sein, in den oberen Abtheilungen aber die Z&rimonien, die in

den letzten fflnfTagen der vor hergeh en den Jahre vorgenommen wurden.

Ein Blick auf diese Blatter lehrt in der That, dass hier in den obereu

Abtheilungen ganz andere Persdnlichkeiten dargestellt sind als in den

mittleren Abtheilungen der Blatter 25—28 der Dresdener Handschrift.

Wenn wir also die Landa'schen Namen richtig auf die in den mittleren

Dritteln der Blatter 25—28 der Dresdener Handschrift abgebildeten Per-

sonen bezogen haben, — und ich glaube, Beweise dafiir gebracht zu haben,

dass das in der That der Fall ist — so folgt, dass auf die Gottheiten,

die man in den oberen Abtheilungen dieser vier Blatter des Codex Tro

abgebildet sieht, die Landa'schen Namen nicht anzuwenden sind.

Ich mSchte die Vermuthung wagen, dass in den oberen Abtheilungen

dieser vier Blatter des Codex Tro nicht die eigentlichen Regenten der

vier Jahre, sondern die Baeab der vier Jahre dargestellt worden seien.
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Past gedr&ngt wird man zu dieser Yermuthung durch den Umstand, dass

fflr die cauac-J&hre und ffir den West en im Landa ein schwarzer Bacab,

ein Ekel-Bacab, angegeben wird, und hier auf dem ersten Blatt, dem
Blatt 23, auf dem die cauac-Jahre verzeichnet sind, und auf dem wir auch

in der Schriftreihe unmittolbar fiber der oberen Abtheilung die Hiero-

glyphe chikin „Westen tt sehen, an der rechten Seite der oberen Abtheilung

ein in schwarzer Farbe gemalter Gott steht. 1st also diese meine Ver-

muthung richtig, so wurden wir vielleicht auf diese Gottheit der oberen

Abtheilung des Blattes 23 den im Landa angegebenen Namen Hozan ek an-

zuwenden haben. Fur die dea zweiten Blattes (22) entsprechend den Namen
HobnU, fQr den des dritten (21) CanzienaU fur den des vierten (20) endlich

den Namen Zae ziui. Wir wissen, abgesehen von dem ersten, zu wenig

uber diese Gdtter, als dass ich eine nfthere Begrflndung dieser Hypothese

rersuchen kdnnte. Hozan ek wird in dem von dem Grafen Charencey
veroftentlichten Vokabular als Name des Abendsterns angegeben.

Umgekehrt glaube ich in den unteren Abtheilungen der Blatter 23

bis 20 des Codex Tro die eigentlichen Regenten der betreffenden Jahre

suchen zu mflssen.

In der That sehen wir in der unteren Abtheilung des Blattes 23 auf

der linken Seite den Todesgott sitzen. Das stimmt zu der Angabe

Land a' 8, der in den eauae-Jahren als Regenten Vac mitun ahau nennt.

In der unteren Abtheilung des Blattes 22, das don *an-Jahren ent-

spricht, sehen wir auf der linken Seite auf einem mit Hieroglyphen kan,

d. h. mit Mais, gefflllten Gefasse einen Hund sitzen, der auf einer Riicken-

trage kan und tmuc, d. h. wohl Mais und Bohnen (?) trftgt. Dass dieser

als ein Sinnbild der Fruchtbarkeit bedingenden Wasser- und Regongottheit

Ah bolon tz'acab aufzufassen sei, werden wir nra so mehr annehmen konnen,

als aus der Land a' sehen Schilderung der Xma-kaba-£wi-Zarimonien her-

vorzugehen scheint, dass Figuren von Hunden als Trager von Lebens-

mitteln verwendet wurden (perros hechos do barro con pan en las espaldas)

und in dieser Form deu Gottern dargebracht wurden. Wonn endlich

diesem Hund gegenflber in derselben Abthoilung der Gott mit dem kan-

Zeichen dargestellt ist, von dem wir auf Blatt 27 der Dresdener Hand-

Rchrift gesohen haben, dass er als Yertreter ftzamnas auftritt, so werden

wir auch hier eine Uebereinstimmung mit Landa finden, der uns erzahlt,

dass in den fom-Jahren ausser dem eigentlichen Regenten des Jahres auch

eiu Gott Yzamna kauil verehrt worden sei.

In der unteren Abtheilung des Blattes 21, das die muluc-Jahre ent-

hftlt, massten wir meiner Theorie nach den Sonnengott Kinch ahan darge-

stellt finden. Dieser selbst ist nun allerdings nicht da. Aber wir sehen

auf der linken Seite dieser Abtheilung seinen Vertreter: auf einem Stein-

sitz, an dem Flammen emporlodern, ein Thier, das man mit einigem guten

YVillen recht gut als einen Jaguar deuten kann. Wenigstens unter-

Seler, Ge«ammelte AbbandlunKen 1. 25
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scheidet er sich von dem auf diesen Blattern mehrfack dargestellten Hunde

bestimmt durch die zugespitzten, nicht gestutzten Ohren. Dass wir an

solche Beziehungon fur das ganze Blatt denken mussen, das scheint eine

weitere Bestfitigung darin zu finden, dass wir diesem Jaguar gegenflber

einen Gott sehen, der eine Vogelmaske tragi Im Landa leseu wir aber,

dasa in den wtt/uc-Jahren ausser dem eigcntlichen Regenten des Jahres,

auch ein Gott Yax coc ahmut, d. h. „da§ Waldbubn, der Pasan", verehrt

worden sei.

Auf dem vierten Blatt *20 endlicb, das die ir-Jahre enthfilt, wo

Itzamnd dargestellt sein musste, sehen wir auf der linken Seite der

unteren Abtbeilung wieder den Gott mit dom kan-Zeichen, den Vertreter

Iteamna's, aber mit geschlossenem (oder auslaufendem?) Auge. Ihm

gegeniiber, auf der rechten Seite der unteren Abtbeilung den Sonnen-

gott und zwar mit einer Art Vogelmaske, die das Auge des alten Gottes

Itzamnas zeigt. Da ist es wieder eine frappante Uebereinstimmung, dasa

Landa una erzahlt, dass in den w-Jahren ausser dem eigentlichen Regenten

»les Jahres ein Gott Kittchahau Yzamna verebrt worden sei.

80 stimraen also diese vier Blatter de9 Codex Tro in der That zu den

Berichten L an da's und zu der von mir angenommenen Art der Deutung.

Nocb auffallender wird, wie audi scbou langst von anderer Seite her-

vorgehoben worden ist, die Uobereinstimmuug, wenn wir die Einzolheiten

der bier dargestellten Scenen mit den Angaben Landa's vergleicben.

In den filnf Tagen, die den cauac-Jabren voraugiengen, gibt Landa
eine Art Feuerzarimonie an, die darin bestaud, dass man aus trockenen

Reisigbilndeln ein Haus aufbaute, dioses bei Einbruch der Nacht in Brand

setzte und, nachdem es niedergebrannt, mit blossen Fflssen flber die Gluth

lief. Entsprechend selieu wir in der That auf dem ersten der Codex-Tro-

Bliitter, dem Blatt '23, auf dem die cawuc-Jahrc verzeiebnet sind (vgl. die

orste der beiden Abbildungen oben S. 382), in dem oberen Tbeil des

Blattes, der die in den letzten Tagen des vorangegangenen Jahres vorge-

nommenen Zarimonicn veranschaulicbt, an dor linken Seite den mit rotber

Gesichtsfarbe gemalten Feuergott, eine Fackel in den Handen haltend.

In den Tagen, die den &aw-Jahren vorangiengen, erzahlt Landa von

einem Opfer, das darin bestand, dass man einen Uund oder oinen Menschen

gebunden von einer Hobe auf einen im Tempelhof aufgeschichteten Stein-

haufen herunterwarf und darnach erst rite schlachtete. Landa erwahnt dann

noeh Opfergaben von Speisen und bemerkt zum Scbluss — „deciau que

deseendia un angel, y recebia este sacrificio." — Fast wortlich. m6chte

man sagen, ist das auf dem zweiten der Codex-Tro-Blatter, Blatt 2'2, in

der oberen Hfilfte wiedergegeben. (Sieho die zweite Abbildung oben

S. 382). Denn dort sehen wir auf der linken Seite, dem Bacab gegen-

iiber, den Steinhaufen, dariiber sehen wir einen gobundenen Menschen, der,

von oben heruntergeworfen, den Steinhaufen mit seinem Blut uberstronu.
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Und zu oberst den „Engel, der zum Opfer herabkommt", eino Gestalt rait

deu Gesichtszflgen und dem Kopfputz des Gottes mit dem &an -Zeichen,

aber mit zu einer Art Flflgel ausgebildeten Annen.

Tn den Tagen, die den mu/uc-Jahren vorangiengen, musste man, wie

Landa berichtet, einen Tanz auf Stelzen tanzen, musste Truthflhner,

Brot und Maisbier darbringen, sowie einen thduerneu Hund mit Brot auf

dem Rflcken, endlich ein unverziertes Gewand (un paramento sin labores).

Und in der That, auf dem Blatte 21, dem drittcu dor Codex Tro-Blatter,

auf dem die muluc-J&hre verzeichnet sind, (vgl. die erste der boiden Ab-

bildungen, oben Seite 383) sehen wir in der oberen Halfte an der linken

Seite die Person auf Stelzen.- Dahinter oben die Truthenne (kenntlich

durch die Hautwucherungen auf dem Kopf) und unten das woisse unver-

zierte Gewand. Ja, ich glaube, auch den Hund mit dem Brot auf dem

Rflcken finden wir vor, aber nicht in der oberen, sondern in dor unteren

Abtheilung, wo wir an der rechten Seite in der That einen Hund mit den

Hieroglvphen kan und tmit auf dem Rflcken sehen, die vielleicht „Mais

und Bohnen", jedenfalls JLebensmittel", bedeuten.

In den den uvJahren vorangehenden Tagen, sagt Land a, hfitte man

das Sakrarium des Gottes renovirt und — „una solemna borrachera", ein

grosses Saufgelage, veranstaltet, deun es ware ein allgemeines ffir alle

obligato'risches Fest geweseu. Demgemass sehen wir in der oberen Halfte

des letzten der Codex-Tro-Blatter, Blatt 20 (vgl. die zweite Abbildung

oben auf Seito 383) das ganze Orchester in Thatigkeit, zwei Paukeu ver-

schiedener Form, die eine dem tlalpan ueuetl der Mexikaner entsprechend,

die andere vielleicht einon mit einem Trommelfell flberzogenen Kflrbiss

darstellend. Jn der linken oberen Ecke ist noch eine Person abgebildet.

Was diese aber eigentlich treibt, daruber wage ich allerdings nicht, mit

Bestimmtheit mich nuszusprechen.

Stimmen also die dargestellten Szenen (iberraschend genau mit den

Angaben Land as fiberein, so diirfen wir auch vertrauen, dass die oben

versuchte Parallelisirung der von Landa genannten Gutter mit den auf

diesen Blattern erkennbaren Personen das Richtige trifft. Nun sind ja

allerdings, wie es scheint, auf diesen Codex-Tro-Blftttern die llauptgott-

heiten zum Theil nur angedeutet. Hier treten aber dann die schSnen

und sorgf&ltig gezeichneten Blatter der Dresdenor Handschrift erganzend
-

ein. Die grundsiitzliche Uebereinstimmung der in den mittleren Abthei-

lungen dieser Blatter abgebildeton Personen mit den Gestalten, die in den

unteren Abtheilungen der Codex -Tro -Blatter auf der linken Seite zur

Anschauung gebracht sind, glaube ich erwieson zu haben, und ebenso,

dass die Gestalt und die Attribute der auf den Blattern der Dresdener

Handschrift abgebildeten Getter zu dem Wesen der Gottheiten, die Landa

uns nennt, stimmt. Demgemass glaube ich berechtigt zu sein, die von

Landa angegebenen Namen fflr diese ihrera Ansehen uud ihren Attributen
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nach wohl charakterisirten, durch bestimmte Hieroglyphen bezeichneten

Oottheiten zu verwenden. Wenn ein Zweifel bestehen kann, so gilt das

einzig dem Naraen Itzamnd, der bald auf den alten Gott des Blattes 27

der Dresdener Handschrift, bald auf den jungen Gott, den Gott mit dem

£an-Zeichen angewendet worden zu sein scheint. In der That haben wir

ja, in der oberen Abtbeilung des Blattes 27 der Dresdener Handschrift,

den Gott mit dem £an-Zeichen als den direkteu Stellvertreter des alten

Gottes angetroffen. Auf den alten Gott, als Trftger des Namens Itzamnd,

weisen, ausser dem genannten Blatte der Dresdener Handschrift, vor allem

die Angaben des Priesters Hernandez und der Umstand, dass Itzamnd

im Kultus als ein Feuergott erscheint. Den jungen Gott, den Gott mit

dem fom-Zeichen, zeichnet, wie wir gesehen haben, der Codex -Tro als

Itzamnd. Die Bflcher des Chilam Balam nennen Itzamnd als Regenten des

Katun 13. ahau. Als Regenten dieses katun sieht man im Codex Perez

einen alten Gott, der aber auf dem Scheitel die Hioroglyphe lean und den

ganzen Aufputz, wie ihn der Gott mit dem Aan-Zeichen als Kopf-

schmuck trSgt, aufweist. Den alten Gott, Blatt 27 der Dresdener Hand-

schrift, zeigt uns der Codex Perez als Regenten des Katun* 10 ahau.

Und in diosem Katun wird von dem Chilam Balam als Regent ein Gott

Namens Hun chaan genannt. Es ist wahrscheinlich, dass der Name Itzamnd

allgemeinere Bedeutung hatte und, mit einigen unterscheidenden Zusfttzen,

fflr verschiedene Gotter verwaudt wurde. Landa selbst nennt uns ausser

dem eigentlichen Itzamnd noch einen Itzamnd kauil und einen Kinch ahau

Itzamnd. Der letztere ist, wie wir gesehen haben, nur eine Form des

Sonnengotts. Der zweite, Itzamnd kauil, scheint, wenn wir der Zeichnung

des Codex Tro trauen dflrfen, im Wesen mit dem Gott mit dem kan~

Zeichen ident zu sein.

Ich komme znm Sehluss nun noch einmal auf den Regengott zurflck.

Den Regengott selbst haben wir unter den vier Gdttern nicht getroffen,

wohl aber eine ihm sehr nahe stehende Gestalt, den Gott mit der proli-

ferirenden Nase. FQr diesen habe ich es wahrscheinlich gemacht, dass

ihm der Name Ah bolon tz'acab zukommt. FQr den in der Dresdener Hand-

schrift so viel dargestellten Regengott selbst aber werden wir doch wohl noch

nach einem anderen Namen suchen mQssen, da es doch wahrscheinlich ist,

dass seiner besonderon Bildung und der besonderen hieroglyphischen Be-

zeichnung entsprechend ihm auch ein besonderer Name zukam.

Ich will zunachst Einiges anfahren, woraus meiner Ansicht nach

hervorgeht, dass der Name Kukulcan auf den Regengott nicht anzuwenden

ist. Mit dem Namen Kukulcan und seiner Identification mit Quetzalcoatl ist

viel Missbrauch getrieben worden. Die Festlichkeit, die nach Landa ihm

im Monat Xul in der Stadt Manx gefeiert ward, lasst ihn eigeutlich

mehr als einen Heroengott, jedenfalls als eine lokale Gottheit erscheinen.

Man verehrte ihu als den Grander von Mayapan, und es mag ja sein, dass
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bei dieser Grflndung des Bundes von Mayapan mexikanischer Einfluss ins

Spiel kam, und dass vielleicht auch die Sagen von Quetzalcoatl auf die

Gestaltung der Vorstellung Kukulcan s einwirkten. Darauf weisen wenigstens

die besonderen Bussfibungen bin, denen man an seinem Feste sicb hingab.

Dass er der in der Dresdener Handschrift und anderw&rts so vielfach

abgebildete Regengott nicht war, geht vornehmlich aus zwei Angaben in

der oben schon erwahnten, alten Relation des Priesters Hernandez hervor.

Die eine ist, dass Kukulcan der Anfuhrer dor zwanzig Gdtter gewesen sei, dio

nach der Beschreibung offenbar die Gottheiten der zwanzig Tageszeichen be-

deuteten. Ist dem so, so mflsste Kukulcan in der Reihe der zwanzig Gott-

heiten, die in der Dresdener Handschrift in der oberen Abtheilung der

Blatter 4—10 abgebildet siud, an erster Stelle stehen. Dort stent aber

nicht der Regengott, dessen Namen wir suchen, sondern ein alter Mann

mit einem Diadem fiber der Stirn und einer Schlange in der Hand, dessen

Schriftzeichen auch mit den Schriftzeichen des Regengottes gar nichts zu

thun haben, sondern, wo sie anderw&rts auftreten, einen alten Priester,

nicht selten den Itzamnd selbst, bezeichnen.

Die zweite Angabe, die gegeu die Identifizirung des Regengottes mit

dem sogenannten Kukulcan spricht, ist die ausdrflckliche Versicherung des

Priesters Hernandez, dass zwar die vornehmen Leute von Kukulcan und

seinen neunzehn Genossen Kenntniss gehabt, dass aber das Volk nur die drei

Personen Itzamnd, den Bacab und Ekchuah, ferner Chibiriac, die Mutter

der Bacab, und Ix chel, die Mutter der Chibriac, verehrt hfttten. — Nun,

ein so vielfach in den Handschriften abgebildeter Gott kann unmoglich

der nur den Gelehrten und Vornehmen bekannte Kukulcan gewesen sein.

Dass der Regengott als Choc zu bezeichnen ist, geht daraus hervor,

dass 1. unter dem Namen Chac in der That ein Regengott verstanden

ward; — das Wort chaac oder chac wird noch heute im Sinne von „Regen"

gebraucht. 2. in der Dresdener Handschrift der Regengott der einzige ist,

der bei den vier Himmelsrichtungen angefflhrt wird. Im Land a haben wir

aber die ausdrflckliche Angabe, dass die Hausvater und Landleute die vier

Chac, „los quafro Chac" verehrten.

Wenn irgend ein anderer Name dem Namen Chac Konkurrenz machen

kdnnte, so wfire es der der Bacab. Denn diese Bacab werden auch in

einer Zahl von vieren genannt. Aber auch diese Bezeichnung kann fur

den Regengott nicht in Betracht komraen, da fflr jeden dieser Bacab ein

besonderer Name angegeben wird. Diese Namen sind auch derart, dass

man schliessen muss, es seien vier besondere, verschiedene Gottheiten go-

wesen, die nur unter der einheitlichen Benennung Bacab zusammen-

gefasst wurden. Diese Benennung selbst bedoutet aber vermuthlich weiter

nichts als „der in einer Region Machtige" oder „Schutzgottheit einer

Region".
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3.

Entzifferung der Maya-Handschriften.

Verhandlungen der Berliner Oesollscbaft for Anthropologic, Ethnologie und Urgeschichte.

19. Marx 1887 [Zeitechrift fur Ethnologie XIX. 8. (281) -(237)].

Wer mit Aufmerksamkeit die Schriftzeichen der vier uns erhaltenen

Maya-Handschriften — von den Inschriften der Tempelwande rede ich hier

nicht — durohsieht, dem werden sich ohne Zweifel bald zwei Beobachtungen

aufdrangen. Die eine ist, dass es eine verhaltnissmassig geringe Zahl von

Bildern und Grundelomenten ist, die in diesen Schriftzeichen wieder-

kehren. Die zweite, daas bei gleichen oder ahnlichen figttrlichen Dar-

stellungeu anch dieselben Schriftzeichen wiedererscheinen. Es unterliegt

keinera Zweifel, dass zwischen der figurlichen Darstelluug und den Schrift-

zeichen ein enger Zusammenhang besteht, wie es ja auch uatOrlich ist.

Und meine Untersuchungen berechtigen mich dazu, den Satz auszusprechen,

dass die Schriftzeichen im Allgemeinen weiter nichts sind, als eine

Erlauterung der figttrlichen Darstellung, eine Wiederholung oder nahere

AusfQhrung der dargestellten Figuren, Gegenstande und Yorgange in zu

Lettern abbreviirten Bildern, — eine Wiederholung, die nicht zwecklos

und unnatilrlich ist, da sie gestattet, z. B. den an einem Gott ge-

zeichneten Yorgang fiir eine Heihe anderer niederzuschreiben, oder

eine in voller Figur dargestellte Gottheit mit Attributen und Beziehungen

ausgestattet zu erklftren, die zeichnerisch nicht ohne Weiteres anzubringen

waren.

Fur eine Anzahl (acht) der am h&ufigsten in den Handschriften an-

zutreffenden Gottheiten bat Herr Dr. Schellhas in seiner, im vorigen Jahre

(1886) in der Zeitschrift fflr Ethnologie publizirten Abhandlung die ihnen

entsprechenden Schriftzeichen oder Hieroglyphen nachgewiesen. Dass damit

die Zahl nicht erschdpft ist, begreift sich. In der oberen Reihe der Tafeln

4— 10 findet sich eine Reihe von 20 Gottheiten und Figuren, deren Hiero-

glyphen iu den Schriftzeichen daruber und anderwarts zu erkenuen sind.

Eine zweite Reihe von 20 Gottheiten oder mythologischen Figuren, die

nur zum Theil mit der vorigon sich deckt, ist, allerdings nur durch ihre

Hieroglyphen vertreten, auf der linken Halfte der Blatter 4G— 50 deraelben

Handschrift, in der untersten und mittleren Reihe derselben, zu erkennen.
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Andere finden sich an anderen Stellen, und eine genaue Ziffer l&sst sich

noch nicht angeben.

Die Hieroglyphe ist in ihrer einfachsten Gestalt weiter nichts, als eine

Wiedergabe des Kopfes der betreffenden Figur. So z. B. die Fledermaus

zdtz in der Hieroglyphe des Monata gleichen Namens und anderwftrts.

Gewdhnlich aber ist schon der einfache Kopf ausgestattet mit gewissen

akzessorischen Bestandtheilen, — ich scheue mich, den Ausdruck „Affixen"

zu gebrauchen, urn nicht die Vorstellung von sprachlichen Affixen zu er-

wecken. So ist z. B. der Kopf des Regengottes Ckac, wo er als Hieroglyphe

unter den Schriftzeichen auftritt, regelmassig begleitet von dera Element

Abb. 13 (oben S. 375). Derjeuige des Gottes, welcher in der Dresdener Hand-

schrift ziemlich regelmassig mit dem Tageszeichen kan im Haar abgebildet

ist, und den ich daher als „Gott mit dem fom-Zeichen" bezeichnen will, ist

regelmassig begleitet von dem Zeichen Abb. 14 (oben S. 375). Dabei ist der

Kopf selbst theils eine einfache Wiedergabe des Kopfes, den die voile Figur

tragt, z. B. der Kopf Choc's auf Tafel 32 c der Dresdener Handschrift, der

Kopf des Bchwarzeu Gottes, Dresdener Handschrift 14 c, der des Gottes

Itzamnd, des Gottes mit dem Greisengesieht u. a. m., theils erscheint statt

dessen mit grosser Regelmflssigkeit ein anderer Kopf. So ist lhac in weit-

aus den meisten Fallen in der Schrift dargestellt durch den in der Hand

gehaltenen Kopf mit weinenden oder auslaufenden Augen und todtonschftdel-

artig freiliegenden Zahnen (Abb. 15 oben S. 375), der in den figurlichen

Darstellungen nirgends zu sehen ist.

Schliesslich tritt schon bei der einfachen Hieroglyphe an Stelle der

Figur oder des Kopfes ein symbolisches Zeichen auf, womit die Natur der

betreffenden Figur gekennzeichnet wird. So sieht man auf Tafel 4b der

Dresdener Handschrift, fiber dem dort dargestellten grOnen Schuppen-

ungeheuer, in eiuer Reihe von sechs Kbpfen, die, wie sich nachwoisen

lasst, eben so viel Gottheiten bezeichnen, als siebentes das zusammen-

gesetzte Zeichen Abb. 16 (oben S. 375), mit welchem auf Tafel 12c und

21c ein alter, kahlkOpfiger Gott bezeichnet ist.

In weitaus den meisten Fallen aber — und das ist eine wichtige

Thatsache — ist die dargostollte Figur in der Schriftreihe nicht durch

ein, sondern durch zwei, drei oder gar vier Schriftzeichen bezeichnet,

die unweigerlich die Figur begleiten, in welcher Handlung sie auch

dargestellt sein mag. Die Zahl der Schriftzeichen, ob zwei, drei oder

vier, hangt von der Oekonomie der Schreibung ab. So ist der Todes-

gott, wie auch schon Schellhas sah, fast regelmassig dargestellt durch

die Korabination der beiden Zeichen Abb. 17 und 18 (sieho folgende

Seite), oder aber durch eine Kombination des ersteren Zeichens mit einem

der beiden Abb. 11 (oben S. 375) und 20 (folgende Seite), von denen als

wichtige Yarianten, auf dio ich spater noch zurfickkommen werde, die

beiden Abb. 19 und 21 anzufQhreu sind, oder aber, es sind die beiden
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ersten Zeichen Abb. 17 und 18 mit einem der beiden letzten (Abb. 11 und 20)

oder aber mit alien beiden kombinirt.

In dem vorliegenden Falle ist die Bedeutung der einzelnen Hieroglyphen

leicht festzustellen. Das erste Zeichen (Abb. 17) zeigt uns den Todten-

pchadel mit dem Feuersteinmesser auf der Nasenspitze, — die aus aztekischen

Malereien wohlbekannte Darstellung des Todesgottes. Die Bedeutung des

vordersten Elements (vgl. Abb. 14 oben S. 375) als Feuersteinmesser,

Opfermesser, geht aus Codex Tro 20* b und anderen Stellen deutlich

hervor. Das Bild ist aus der in mexikanischen Handschriften flblichen

Zeichnung entstanden, wo man die Schneide des Obsidians durch eine

Zahnreihe dargestellt sieht (vgl. Abb. 22). Das zweite Zeichen ist der

Leichnam mit herausgerissenem blutenden Auge, — eine auch aus

aztekischen Darstellungen wohlbekannte Symbolik des Opfers. Dass

Abb. 23 das Auge bedeutet, und meine Deutung dor in den Handschriften

flblichen Art der Wiedergabe entspricht, wird man bei einem sorgsamen

Vergleichen der Zeichen unschwer erkennen. Die Sche llhas'sche Kon-

jektur, dass Abb. 24 ein Suffix-t7 darstelle, ist demnach zu verwerfen.

Die beiden anderen Zeichen sind beide Bezeichnung des Todten-

vogels, der Eule, oder vielmehr des gespenstischen Wesens, der Menschen-

eule, mexikanisch tlacatecolotl, — ein Wort, welches die Antoren mit

„Teufel a
flbersetzen, das aber nach Sahagun richtiger den Zauberer, den

Unheilbringer bezeichnet. Das ganze WVsen — Skelet mit dem Kauzchen-

kopf — wird Dresden 18 c von der Frau auf der Trage getragen, and die

beiden Hieroglyphen erscheinen in der Schriftreihe darflber.

Die ganzen vier Schriftzeichen sind also rein ideographisch und be-

deuten: „Der Todesgott, dor die Menschen tddtet, die gespenstische Eule"

— die letzteren Worte, wenn man will, als Attribute oder Eigenschaften

des ersteren zu fassen, oder aber (und das ist vielk'icht richtiger) der

Todesgott ist zur Anschauuug gebracht und seine Synonyme. Denn ge-
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legentlich, z. B. Tro 30* c, erscheint aucli das blosse Zeichen der Eule als

Hieroglyphe fur den in voller Figur dargestellten Todesgott

Em fflnftes Zeichen (Abb- 25 und 26) will ich noch erwahnen, das

bei dem Todesgott selbst seltener, aber desto haufiger bei seinen Assistenten

nnd Stellvertretern angegeben wird.

Der Todesgott erscheint im Codex Tro als das nnvermeidliche Wider-

spiel, der Affe des Himmelsgottes, des Herrn des Lebens, des priesterlichen

Itzamnd. In was fur Handlungen der letztore auch dargestollt ist, der Todes-

gott macht sie nach, nur dass bei ihm Alles zerbrochen, nichtig ist: dor Strick,

den Itzamnd halt, ist beim Todesgott zerrissen; wo Itzamnd Kopalrauch

darbringt, h&lt der Todesgott das Zeichen „Feuer tt

; wo Itzamnd das

Zeichen kan, das Symbol des Wassers, halt, steht der Todesgott im

trockenen "Wassergefass mit dem Zeichen des Todes und dem Feuerstein

in der Hand. Der Reihe von Hieroglyphen, mit der der Todesgott be-

zeichnet ist, entspricht daher auch eine Reihe von Zeichen, zwei, drei oder

vier, fur Itzamnd (siehe Abb. 85—90, unten S. 403). Am haufigsten — ich

zahle im Codex Tro allein an 30 mal — erscheiuen die beiden Zeichen

Abb. 27 und 28 (siehe folgende Seite), im Codex Cortes rait Vorliebe statt

des letzteren das Zeichen Abb. 29. Daneben finden sich die Zeichen

Abb. 30, 31, 32, 33, 34. Alle diese Zeichen treten in Verbindung mit dem

ersten oder mit den ersten beiden auf, flbrigens nicht einmal oder einige

Male, sondeni 5fter und offenbar unabh&ugig von dem dargestellten Vorgang.

Das erste Zeichen (Abb. 27) zeigt in seinem Grundelement den Kopf

des Gotte8 mit dem eingckniffenen Mundwinkel und den Runzeln auf den

Backen, wie sie dem greisen Gott, dem Vater der Gotter und Menschen,

gebuhren. Auch der Tonacateeutli, das mexikanische Analogon Itzamnd's,

wird mit genau diesem eingekniffenen Mundwinkel abgebildet, der im

Codex Borgia wunderbar verschoben als Anhang vorn an der Lippe er-

scheint. Das von Punkten umgebene Zeichen akbal bedeutet, wie ich

schon oben in den Ausfflhruugen Aber die Naraen der in den Handschriften

abgebildeten Gottheiten auseinandersetzte, wahrscheinlich den Sternen-

himmel. Die beiden anderen Elemente, von denen das eine, das unter

dem Kopf des Gottes befindliche, im Codex Tro gewdhnlich in der Form
der Abb. 35 gezeichnet ist, scheint einen offenen Mund bezeichnen zu

sollen. Man findet es ziemlich regelniassig auf dem Halstheil von Ge-

fassen, unmittelbar unter dem Milndungsrande angegeben.

Das zweite Zeichen (Abb. 28) enthalt das Tageszeichen ahau, dessen

Name „Herru bedeutet und ausserdem zwei Feuersteinmesser. Das Gauze

findet sich Codex Tro 20 b, als Bezeichnung des das Opfermesser haltenden

Priesters. Ich glaube es einfach ah-tok „Herr des Steinmessers" lesen zu

mussen, mache aber darauf aufmerksam, dass an ah-tok lautlich ah-toc

auklingt. Letzteres aber heisst der nBrenner".
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Das dritte Zeichen (Abb. 29) findet sich ebenfalls Codex Tro 20b als

Synonym des zweiten.

Das vierte Zeichen (Abb. 30) finden wir Dresden 32 b fur das auf

Blatt 33a, 34b dargestellte Zeichen Abb. 36, in welch letzterem das Element

der Flamme unverkennbar ist. Wenigstens sieht man uberall, wo eine Flamme

brennt, oder eine Fackel getragen wird, in der Flamme das Zeichen Abb. 37.

Und Dresden 5—6 c und ebenso 9 c finden wir Abb. 30 als Anfangshiero-

glyphe bei einer Reihe von G5ttern, die einen Kopalbeutel in der Hand halten.

Die drei, bezw. vier orsten Zeichen wfirden daher bedeuten: „Der

HimmelBgott Itzamna, der Opferpriester, der Raucherer".

Das fflnfte Zeichen (Abb. 31) 1st oxil oc „drei Hund" = mexikanisch

yet itzcuintli zu lesen, und das ist im Codex Telleriano-Remensis ausdruck-

lich als Fest und Name des Feuerirottes ansreffeben
l
).

Die Bedeutung der anderen Zeichen zu erSrtern, unterlasse ich, urn

mich nicht zu weit zu verlieren, doch bemerke ich, dass auch sie rein

ideographisch zu sein scheinen.

Was vom Todesgott und von Itzamna gilt, gilt auch von den flbrigen

Figuren. Wir finden selten die Hanpthieroglyphe allein angegeben, in

Regel ist diese von anderen, den Begriff erlauternden oder erweiternden

1) Vgl. Seler, das Tonahmatl der Aubin'schen Sammlnng, Berlin 1900, S.
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begleitet, mitunter auch treten stellvertretend zwei Haupthieroglyphen fflr

dieselbe Figur auf.

Der Gott mit dem kan- Zeichen, dessen Haupthieroglyphe (Abb. 38)

das jugendliche Gesicht dieses Gottes mit dera eigenthflmlichen beutel-

fOrmigen Kopfputz zeigt, — der Kopfputz in der Hieroglyphe nach hinten

flberh&ngend und dem Gesicht (der Maske?) eng anliegend, — ist fast

ausnahmslos begleitet von dem vierten Zeichen Itzamnas (Abb. 30) und

haufig ausserdem noch von einem oder mehreren der zuletzt angefflhrten

Zeichen Itzamna* (Abb. 31, 32, 33, 34). Der Gott orscheint fast flberall

als Assistent Iteamna's in priesterlichen Funktionen. Darum gebflhren

ihm auch dieselben Attribute. Aber das Amt des Hauptpriesters ist das

Opfem, daa des Nebenpriosters das Rauchern. Darum steht hinter dem

Kopf Itzamnas in der Regel das zweite oder dritte Zeichen (Abb. 28, 29),

hinter der Hieroglyphe des Gottes mit dera kan- Zeichen das vierte Zeichen

Itzamnas (Abb. 30). Das Feuersteinmesser hangt ja ausserdem dem Gotte

mit dem kan -Zeichen schon vor dem Gesicht.

Wie Itzamnd sein Widerspiel in dem Todesgott hat, so hat der Gott

mit dem fom-Zeichen sein Widerspiel in einem eigenthflmlichen Gott,

dessen Gesicht durch einen von Punktreihon eingefassten Streifen gokenn-

zeichnet ist, der von oben nach unten flber das Gesicht und zwar gerade

flber das Auge lauft, — eine Art der Gesichtszeichnung, die ubrigens auf-

fallend an den mexikanischen Xipe erinnert.

Die Hieroglyphe des Gottes (Abb. 39, 40) zeigt denselben Streifen, —
besonders deutlich markirt im Codex Tro (Abb. 40), — und vor demselben

zwei Langsstreifen und einen Punkt daruber. Ist nun der Gott mit dem

Aran- Zeichen der Assistent fteamnd\ so ware dieser Gott der Assistent des

Todesgottes und daher sehen wir ihn auch unweigerlich begleitet von

denselben Attributen, einem oder mehreren der Zeichen Abb. 18, 11, 19

bis 21, 25—26 des Todesgottes. Als Besonderheit finden wir nur bei ihm

das Zeichen Abb. 41, 42, das, wie ich nachweisen zu kOnnen meine, ein

Synonym des Adlers ist.

Ich kann hier natflrlich nicht die Hieroglyphen aller Figuren nebst

ihren Attributen anfflhren, noch weniger diskutiren. Das Gesagte wird

gonflgen, um einen Begriff zu geben, was ich darunter verstehe, wenn

ich oben behauptete, dass jede Figur in der Kegel nicht durch ein Schrift-

zeichen, sondern durch mehrere, bis vicr, stellenweise vielleicht mehr, be-

zeichnet ist

Iu weitaus dem grdssten Theil der Handschriften ist die Oekonomie

der Schreibung derart, dass auf jede dargestellte Figur vior oder —
seltenor — sechs Schriftzeichen kommen. Stellt man durch aufmerksame

Vergleichung fest, welche Schriftzeichen den dargestellten Figuren und

ihren Attributen entaprechen, so bleibt ein Rest von ein oder hochstens

zwei Schriftzeichen. Dieser muss, ist moine in der Einleitung aus-
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gesprochene Ansicht uber den Charakter der Maya-Handschriften richtig,

den dargestellten Vorgang zum Ausdruck oder zur Anschauung bringen.

Dass dem so ist, lasst sich nun in einer ganzen Reihe von Fallen

bestimmt nachweisen.

Im Codex Tro 19 b sehen wir die Figur eines schwarzen Gottes und

Itzamnd dargestellt in der, auch aus mexikanischen Malereien bekannten

Handlung des Bohrens (Feuerbohrens?) oder Hineinstossen eines Stabes

in einen Gegenstand, der am Boden liegt und wie ein offener Ungeheuer-

rachen aussieht. Die Schriftzeichen zeigen die Hieroglyphen Itzamnai,

Kinch ahau's, Itzamru'is und des Geiers, und daruber viermal wiederholt

die Zeichen Abb. 43, 44. In der unteren Abtheilung desselben Blattes

sieht man die Figur desselben schwarzen Gottes und des Gottes mit deni

fam-Zeichen in derselben Handlung des Bohrens dargestellt, aber sie

bohren auf einem die Zickzacklinien der Schlagfiachen zeigenden Feuer-

stein, wie er als Speerspitze vielfach in den Handschriften vorkommt,

und bekanntlich auch das Tageszeichen etznab darstellt. Die Schrift-

zeichen zeigen die Hieroglyphen Itzamnuz, des Todesgottes, Itzamnas und
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des Gottes mit dem L&ngsstreifen fiber dem Gesicht (des Assistenten defc

Todesgottes) und daruber viermal wiederholt das erste der beiden vorigen

Zeichen (Abb. 43) und daa Zeichen Abb. 45, das, wie man sieht, als

Hauptelement ebenfalls den die Zickzacklinien der Schlagflachen zeigenden

Feuerstein enthalt.

Auf Blatt 5—6b der Dresdener Handschrift sehen wir vier Gdtter be-

sch&ftigt, den Quirlstab zu drehen auf der Pigur des Tageszeichens Manik

(Abb. 50). Die Schriftzeichen zeigen, ausser den Hieroglyphen der Tier

Gatter, dreimal wiederholt die Zeichen Abb. 46, 47 und als viertes Mai

die Zeichen Abb. 48, 49.

Hier ist das erste Zeichen (Abb. 46, 48) wieder ftquivalent dem ersten

Zeichen der DarstelluUgen des Codex Tro; wahrend das zweite Zeichen

wieder als Hauptelement denjenigen Gegenstand enthalt, in welchem

gebohrt wird, n&mlich das Tageszeichen manik (Abb. 50).

Dass also in alien diesen drei Darstellungen das erste Zeichen die

Aktion des Bohrens oder Hineinstossens, das zweite das, worin gebohrt wird,

oder in das der Stab hineingesteckt wird, bezeichnet, glaube ich, unterliegt

keinem Zweifel. Das zweite Zeichen von Codex Tro 19 b (Abb. 44) finden

wir in der Dresdener Handschrift mehrfach dargestellt von Flammen oder

Rauchwolken umgeben; es bezeichnet also vielleicht in Brand gesetztes

Holz oder das Feuer selbst. Was das erste, die Aktion des Bohrens aus-

drflckende Zeichen betrifft, so scheint es mir eino in Stucken gerissone

Schlange zu bezeichnen, worait vielleicht die Bohrspfthne oder die stoss-

weise oder abgerissen sich entwickelnden Rauchwolken gemeint sind. Die

in Stficken gerissene Schlange habe ich, realistisch dargestellt, in aztekischen

Handschriften mehrfach angetroffen und nie recht gewusst, was ich damit

anfangen sollte. Hier scheint sich aus der Maya-Handschrift eine Deutung

auch fflr das Mexikanische zu ergeben.

Andere F&lle, wo sich bestimmt nachweisen l&sst, dass der Rest von

Schriftzeichen, der nach Abzug der die Figuren wiodergebenden Hiero-

glyphen ubrig bleibt, den dargestellten Yorgang zur Anschauung bringt,

sind solche, wo' man mehrere Figuren hinter einander aufgefiihrt, zu einer

Darstellung vereinigt sieht. Ich erw&hne z. B. zwei Reihen von Dar-

stellungen, die gleichmassig sowohl in der Dresdener Handschrift, wie im

Codex Tro auftreten.

Die eine (Dresden 17— 19c und 19— 20c, Tro 19*— 20* c) enthalt eine

in ziemlich gleichmassiger Ausstaffirung wiederkehrende Reihe von Frauen-

gestalten, die in einer Trage auf dem Rilcken verschiedene Figuren, G&tter

und andere Gestalten oder Symbole trugen. Die Schriftzeichen zeigen in

jeder Abtheilung einen Frauenkopf mit Schleifo oder Flechte davor, ent-

schieden ahnlich den Kopfen der Frauenfiguren und offenbar diese be-

zeichnend, ausserdem zwei Schriftzeichen, welche jedesmal die getrageno
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Figur bezeichnen, und als viertes ein Schriftzeicbeu, das in der Dresdener

Handschrift die Form Abb. 51 hat, mit den Varianten Abb. 5*2 und 33 fur

den ersten Theil des Zeichens. — Im Codex Tro liat das Zeichen eine

etwas abweichende Bildung (Abb. 54), an dom aber die Aehnlichkeit des

Grundzuges mit dem vorigen unverkennbar ist. Das Wesentliche des

Zoichens, das Tragen odor Getragenwerden , Sitzen ausdrfickend, liegt

offenbar in dem unteren Theil des Zeichens, wfihrend der obere das

Material der Trage bezeichnet. Im Codex Tro besteht diese n&mlieh aus

einer Matte, wahrend sio in der Dresdener Handschrift offenbar aus

gebogenem Leder besteht (vgl. Abb. 54a, 54b oben S. 394).

Fur die Richtigkeit dieser Deutung kann ich zwei Beweisstellen

beibringen. Einerseits namlich finden wir in der Dresdener Handschrift

und auch im Codex Tro das Sitzen auf der Matte oder untor dem
Mattendach des Throns durch das Zeichen Abb. 10 (oben S. 375)

bezeichnet, — eine Hieroglyphe, die genau die gleicheu Bestandtheile wie

die Hieroglyphe Abb. 54 aufweist, und ebenfalls oben eine rohrgeflochtene

Matte und unten das das Tragon ausdrftckende Element enthalt. Anderer-

seits sehen wir im Codex Tro 17b den das Wurfbrett in der Hand

haltenden J&ger durch das Zeichen Abb. 55 bezeichnet. Bei den Figuren

ist dabei das Wurfbrett bald realistisch gezeichnet, bald hat es die in

Abb. 56 abgebildete Gestalt, d. h. die Form der Hieroglyghe. Vgl. Abb. B. C.

auf der folgeudon Seite. Abb. 55 enthalt also auch in der Hauptsache

weiter nichts als ein Bild des getragenen Gegenstandes (des Wurfbrettes)

und das das Tragen ausdrflckeude Element. Dass der rechte Theil des

Zeichens „Mann K bedeutet, werde ich weiter unten erweisen.

Die zweite lieihe von Doppeldarslellungen (Dresden 16.17c und

17. 18c = Tro 18.19c) zeigt dieselben Frauengestalten und auf ihrer

Nackenfleehte hockend einen Yogol oder eine andore Figur. Die Schrift-

zeichcn zeigen wiederum zunachst den Fraueukopf, sodaim zwei Charaktere,

mit welchen der Vogel oder die betreffentle hockende Figur bezeichnet ist.

und als viertes ein Zeichen, das im Codex Tro die Form Abb. 57, 58 hat,

wfthrend in der Dresdener Handschrift die Formen Abb. 59—63 vor-

kommen. Durch dieses Zeichen wurde also das Hocken auf der Haar-

flechte zum Ausdruck gebracht sein. Wir sehen in demselben bei aller

Varietiit fiberall als Grundelement das Aequivalent dor Eule oder des

Gesponstervogels und die Haarflechte. Das gespenstische Element ist in

der Dresdener Handschrift noch durch den Fledermauskopf (Abb. 61) oder

das Aequivalent far Mensch (Abb. 59, 60, 62, 63) besonders zum Ausdruck

gekommen.

Ich kann auch hier weder alles Einschlagende anfuhren, noch in

eine ausfuhrlichere Erorterung mdglicher Deutungen mich einlassen. Das

Gesagte wird genugen, den Beweis zu liefern, dass die Maya-Handschriften
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in der That den oben angegebenen Charakter tragen. Das Landa'sche

Alphabet ist darnach ein fur alle Mai in die Runipelkammer zu ver-

weisen. Es ist weiter nichts als der Versuch von Ladinos, von in die

spanische Wissenschaft eingeweihten Eingebornen, in der Art, wie sie die

Spanier ihre Lettern verwenden sahen, auch mit den den Eingebornen

gelaufigen Bildern und Charakteren zu hantiren.

6Jmc TV jjf. :

Abb. A.

Abb. B. Abb. C.

Das Gesagte wird ferner geniigen, zu zeigen, dass sich durch eine

sorgfaltige Vergleiehung und eine bcdachtige, aber entschlossene Analyse

Kesultate gewinneu lassen, die in nicht zu ferner Zeit es mdglich erscheinen

lassen, ein wirkliches Vokabular der alten hieratischen Sclirift der Yuka-

teken zusammenzustellen.

Digitized by Google



400 Dritter Abschnitt: Kalender and Hierogljphen-Entzifferung.

4.

Ueber die Bedeutung des Zablzeichens 20 in der

Mayaschrift.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft far Anthropologie, Ethnologic and Urgeschichte.

19. Man 1887. [Zeitschrift fur Ethnologic XIX. S. (237) -(241)].

Vorbemerkung.

Die nachfolgende kleino Mittheilnng ist in die Sammlnng aufgenommen worden,

weil ich darin Verschiedenes gesagt habe, was ich noch heotc aufrecbt erhalte. Icb be-

merke aber, dags ich beziehentlich des Zeichens, das ich bier als Zeichen fur „zwanxig"

dente, nachtraglich zu einer anderen Auffassung gelangt bin. In der Abhandlung ,Die

Cedrela-Holzplatten von Tikal im Museum zu Basel", die am Schluss dieses Bandes ab-

gedruckt ist, habe ich den Nachweis gefuhrt, dass das Ton mir hier als Zeichen fur
„zwanzig" gedeutete Element tiolmehr den Vorabend bezeichnet. Der Irr-

thum, in den ich rerfiel, ist dadurch hervorgcrufen worden, dass an einer der hierbei in

Betracht kommenden Stollen der Dresdener Handftchrift der 8chreiber irrthumlich statt

des richtigen Monatsnamens den Torbergehenden hingeschrieben hat, sodass ich nator-

gemass „der zwanzigste* anstatt ^Vorabend" lesen musste.

In seinen wertbvollen „Erlftuterungen zur Maya-Handscbrift der Kdnigl.

Offentlichen Bibliothek zu Dresden 44 (Dresden 1886) hat Herr Professor

Fdrstemann nachgewiesen, dass (his Zeichen Abb. 64; 65, 66 die Zahl

'20 bedoutet. Dieselbe Entdeckung hat, wie es scheint, unabh&ngig von

Herro Fdrstemann, Herr Pousse gemacht und in einer in den Comptes

rendus de la Societe americaine abgedruckten Abhandlung vorgetragen.

Ich fand neuerdings, dass es noch ein zweites Zeichen fur den

zwanzigsten Monatstag gibt. Es fiudet sich auf den interessanten Tafeln 46

bis 50 der Dresdener Handschrift, auf denen Herr Professor F 5 rstemaun
die die regolmassigen Abstande von 90. 250, 8 und 236 Tagen aufweisenden

Reihen von Monatsdaten entdeckte. Hier ist jedesmal da, wo die Zahl 20

bei dem Monatszeichen durch die regelmassige Aufeinanderfolge der Daten

angezeigt ist, neben dem Monatszeichen ein Zeichen zu sehen, das die in

den Abbildungen 67, 68, 69 wiedergegebeno Gestalt hat.

Es entsteht die Frage, was diese beiden Zeichen eigentlich besageu,

und wie ea kommt, dass sie in der Bedeutung „20
a zusammentrefifen.
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Das erste Zeichen gibt de Rosny in seinem Vocabulaire de 1'Ecriture

Hieratique als Synonym fur cum, Tod, an.

Schellhas halt e8 fur das Zeichen des Mondes, und auch Forstemann
ist der Ansicht, dass Schellhas in ihm „mit Sicherheit" den Mond er-

kannt habe.

Dass das Zeichen in der Reihe der Tageszeichen irgendwo als Synonym

fur cimi, „Tod", vorkame, ist mir nicht bekannt. Seine Aehnlichkeit mit

dem Zeichen cimi ist aber zweifellos, und ward auch schon von Cyrus

Thomas so erkannt.

75 a

75 b

75 e

78 a

78b

78 e

Dass das Zeichen den Mond bedeute, dafilr glaubten Schellhas

und auch Fdrstemann eine besondere Stiitze darin zu linden, dass

das Zeichen gleichzeitig auch 20 bedeute, deun der Mayamonat zahle ja

20 Tage. Urn dies zunachst aus dem Wege zu r&umen, erinnere ich

daran, dass der Zoitraum von zwanzig Tagen mit den Phasen des Mondes

absolut nichts zu thun hat. Wir kennen von der einheimischen Literatur

der Maya zu wenig. Aber ich bezweifle, dass das Wort u, „Mond a
, in

alter Zeit oder von kundigeu Leuten jemals fur den Zeitraum von

20 Tagen angewendet ward, ebenso wie ich bestimmt weiss, dass das mexi-

kaoische Wort metztli niemals fur diesen Zeitraum verwendet worden ist.

Die Spanier freilich, die den Zeitraum von 'JO Tagen den „mexikanischen

Seler, Gesammelte Abbandlungen I. ji;
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Monat" nennen, verwechseln die beiden Begriffe fortwfthrend. Der Zeit-

raum von ,,20 Tagen" dagegen heisst in der Mayasprache uinal. Und

dies Wort geht auf dieselbe Wurzel zurflck, wie dag gleich zu erwahnende

Wort fur „20% namlich auf die Wurzel „Mannu
. Landa unterscheidet

bestimmt da8 Wort w, den Monat von 30 Tagen, und uinal, den Zeitraum

von 20 Tagen.

Die Behauptung, dass das Zeicheu deu „Mondu bedeute, grundot

Schellhas auf die Abb. 70, die in der Dresdener Handschrift und auch

sonst vielfach vorkommt. „Das viereckige Schild 1

*, sagt er, „stellt den

Himmel dar, die unten daran bftngenden schwarzen und wcissen Kdrper

sind Wolken, aus denen der Regen in Form der Zickzacklinien fallt. Das

Zeicbeu in diesen Wolken links ist die Sonne. Das Zeichen rechts ist

darnach leicht zu deuteu: es ist der Moud."

Dass das viereckige Schild den Himmel bedeutet, ist ricbtig. Die

Figuren darin stellen vielleicht Sternbilder dar. Herr Professor Forste-

mann m6chte darin die Zeichen der sieben Planeten sehen. Dem kann ich

freilich vor der Hand nicht ganz beipflichten. Dass aber die unten daran

hangenden schwarzen und weissen Korper die Wolken bodeuten^ ist einfach

ein Unding. Nirgends sind in aztekiscbeu oder Maya-Darstellungen Wolken

in dieser Weise abgebildet worden. Wie kiimen auch die Wolken Alazu,

die eine schwarz, die audere weiss — oder, wie an vorschiedenen Stellen

der Handschrift deutlich sichtbar, gelb oder roth — abgebildet zu werden?

Die beiden Felder symbolisiren das Helle und das Dunkle, vielleicht

richtiger Osten und Westen, die Region der aufgehenden und die der

untergehenden Sonne. Das Zeichen, das auf der linken Seite in der Mitte

der beiden Felder zu sehen ist, ist allordings die Sonne oder der Tag, aber

das Zeichen rechts, das so dem Todtenschadel ahnelt, ist einfach die

Nacht. Tag und Nacht, Sonnengott und Todesgott, das sind die beiden

Gegensatze, die die zentralamerikanische Vorstollung sich fortwahrend

wioderholt. Wie die Mexikaner den Sonnengott kaum malen, ohne ihm den

Todesgott gegenflberzustellen , wie wir im Codex Tro den Licht- und

Himmelsgott Itzamnd jederzeit neben dem Todesgott sehen, so zeichnet der

Zentralamerikaner auch nicht den Tag, ohne die Nacht daneben zu setzen.

Schellhas hat neuerdings noch einen besonderen Grund fur seine

Ansicht darin gefunden, dass, wie er meint, dies Zeichen den Kopf des

Gottes mit dem akbal- Zeichen darstelle, den er deshalb fur den Mond-
gott halt. Ich glaube, ich habe oben nachgewiesen, dass dieser Gott der

Herr des Lebens, der Priester, der Itzamnd ist. Und was den Kopf dieses

Gottes angeht, so kouimt allordings an mahreren Stellen in der Dresdener

Handschrift eine Hieroglyphe von ihm vor, in welcher das Auge in der

Form Abb. 71 dargostellt ist (siehe Abb. 88—90). Aber, wohlverstanden,

von der blossliegenden Zahnreihe darunter, die ein charakteristisches Kenn-
zeichen der Hieroglyphe fiir 20 ist, zeigt auch diese Hieroglyphe keine Spur.
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In den Mayasprachen — zwar nicht in der Sprache des eigentlichen

Yucatan, aber in den Muyasprachen von Guatemala — heisst „20w hun

uinic, hun vinak, „ein Mann u — von der Thatsache aus, die flberhaupt

zum vigesimaleu Zahlensystem gefuhrt hat, der Thatsache, dass ein Mann an

Fingern und Zehen zusammen 20 zahlt. Und ein Mann, dag bedeuten audi

Abb. &">-88. Itzamnd. Dresdener Handschrift 9a, 9b, 5c, 14b.

Abb. 89, 90. Itzamnd. Abb. 91. Ah Kinchil Coba,

Dresdener Handschrift 14 c, 15b. Regent des Katun 13 ahau.

(Chilatn Hulam von Mani (Ms.).

die beiden oben angefOhrten Zeichen fin* "20. Der Mann ist freilich nicht in

.seiner ganzen Figur gezeiehnet. In vereinfachter Weise ist fUr den ganzen

Menschen nur der Kopf gesetzt. Dieser Kopf hat allerdings hier sehr

merkwflrdige Ztige. Er zeigt die freiliegenden grinsenden Zahne eines

fleischlosen Schadels, und die AugenhShle ist leer. Ich habe deshalb

fruher dieses Zeichen als den Kopf des erbeutcten Feindes, als den

26*
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Schadel des dem Gotte dargebrachten Opfers betrachtet, indem ich

die leeren Augenhohlen als blutende ansah, aus denen das Auge heraus-

gebohrt ist. Demi dass das Herausreissen der Augen oin bokanntes Symbol

des Opfers ist, habe ich oben schon Gelegenheit gehabt, anzufQhren. Ich

bin noch heute der Meinung, dass eine AugenhShle, wie wir sie in den

Abbildungen 64—66 sehen, in der That in vielen Fallen als leere blutende,

als eine, aus der das Auge herausgebohrt worden ist, anzusehen ist. Ich

bin z. B. uberzeugt, dass das fur die oben angefuhrte Hieroglyphe Itzamnas

auf Blatt 14c der Dresdener Handschrift zutrifft. Denn noch in spater

Zeit, in den Buchern des Chilam Balam wird die Periode, in der dem Text

der BQcher nach dor Gott Itzamnd Regent ist, der Katun 13 aJiau, durch

das Bild eines Konigs - Kin ckil Coba d. h. wohl Ah kin chU Coba, ge-

nannt — bezeichnet, dessen Augenhdhlen leer und blutend sind, und in

de88en rechtem Auge oin Pfeil steckt (Abb. 91). Ich gebe aber zu, dass

noch eine andere Deutung filr den Kopf mit den Todtenzahnen und der

leeren Augenhohlo mdglich ist. Er kann auch eine Figur bedeuten sollen,

die noch nichtLeben bekommen hat, der die Augen noch nicht ein-

gesetzt worden sind.

Auf den Blattern 18*— 11* des Codex Tro findet sich eine grossere

Reihe von Darstelltingen, die Cyrus Thomas auf das Anfertigen holzerner

Gotzenbilder bezogen hat. Es wurde das, wie Landa uns erzahlt, von

den Yukatekon als ein besonders schwieriges und gefahrliches Gescliaft

angesohen — ohne Zweifel deshalb, weil das Gauze als eine heilige

Handlung betrachtet wurde, und ein Versehen, wie es ja dem Arbeiter

leicht passiren konnte, sich als ein Sakrileg, als eine Beleidigung der

Gotter, darstellte und die entsprechenden Strafen nach sich zog. Die

Kunstler ubernahmen doshalb, wie Landa angibt, nur ungern einen solchen

Auftrag, wurden daffir aber auch, wenn sie sich bereit finden liessen, sehr

reich bezahlt. Die Bussttbungen und Kasteiungen, deren sich der Auftrag-

geber, wie die Kunstler zu diesem Zwecke unterziehen mussten, die

sonstigen religidsen Zarimonien, die hierbei vorgenommen, die Yorsichts-

massregeln, die ergriffen wurden, sowie die einzelnen Stadieu der Aus-

fQhrung der Arbeit, die scheinen auf den Blattern 18*— 11* des Codex

Tro dargestellt worden zu sein. Dabei ist nun, wie es scheint, die Heraus-

arbeitung der Figur in veroinfachter Weise angedeutet. Die Reihen der

dort dargestellten Gotter — das sind jedenfalls diejenigen, die zuerst

holzerne Gotzenbilder gemncht haben, und die um Hilfe fQr die richtige

AusfQhrung der Arbeit angerufen werden, — haben statt einer ganzen

Figur nur einon Kopf in der Hand, den sie bald mit der Axt, bald mit

eineni spitzen Werkzeug aus Knocheu bearbeiten. "Weil unter diesen

Bildern auch das Bearbeiten mit einem Knochendolch vorkommt, und die

Spitze dieses Werkzeugs inimer gerade in das Auge eingesetzt wird, da

au88erdem in dem dariiberstehenden Texte die Hieroglyphe des Bol irons
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(ygl. Abb. 43, oben S. 396) raehrfach vorkomrat, so habe ich diese Bilder

frQher dem Ausbohren des Auges verglichen, das wir in mexikanischen

BilderschrifteD dargestellt sehen, und das dort nichts anderes als ein

Sinnbild des Opfers ist. Ich bin aber doch jetzt der Meinung, dass dieser

Vergleich hier nicht zutrifft, dass die von Cyrus Thomas angenommene

Deutung dieser Bilder die richtige ist.

Fttr den Punkt, der uns hier interessirt, ist es nun von Bedeutung,

dass an diesen Stellen die Bearbeitung des Kopfes mit der Axt in dem

Text darQber bald durch die Hieroglyphe Abb. 73, 74, bald durch die

Hieroglyphe Abb. 77, 78, bald durch beide zusammen ausgedrfickt wird.

Die erste Hieroglyphe (Abb. 73, 74) vergleicht sich der Hieroglyphe

Abb. 72, die Codex Tro 24 *c gebraucht wird, um das Fallen oines Baumes

zu veranschaulichen. Es ist klar, dass das Element, das in den Ab-

bildungen 73, 74 neben der Axt zu sehen ist, und das nichts anderes als

unser erstes Zeichen fur zwanzig ist, der hieroglyphische Ausdruck fflr

den Kopf ist, den die darunter im Bild dargestellten Gottheiten in der

Hand halten, und der, wie es scheint, bei ihnen die Figur, das Gdlzenbild,

bezeichnen soil, das diese Gottheiten aua dem Holz anzufertigen im Begriff

steheu. Als Variante kommt fQr diese Hieroglyphe die Abb. 75 vor, die

alle wesentlichen Elemente der Abb. 73, 74 — Axt, leere oder blutende

AugenhShle, Zahnreihe — obenfalls enthalt, nur dass die rechte Halfte

den Zeichens gleichsam aufgelttst und in die Lftnge gezogen ist. Ein paar

Uebergangsforraen habe ich in den Abbildungen 75a — c zusammengestellt.

Andere sehr cigenthflmlicho Varianten sind die Abbildungen 76 und 79,

die, wie es soheint, deutlich einen abgeschnittenen Kopf mit dem zackigen

Fleischrande darstellen.

Was die zweite Hieroglyphe Abb. 77, 78 bcdeutet, daruber wage ich

keino bestimmte Muthmassung zu aussern. Das Element, das man in der

unteren Halfte sieht, haben wir oben als Hieroglyphe des Wurfbretts er-

kannt (siehe S. 398. 399). Wir haben aber fnlher schon gesehen (vgl.

S. 375), dass es auch den Begriff „Bchlagen, treffen", und wahrscheinlich

auch „werfeu" zu flbermitteln scheint. Als Varianten der Hieroglyphe

Abb. 77, 78 kommen die Formen Abb. 78a— c vor.

Die Hieroglyphe Abb. 73, 74, die, naoh der Art ihres Vorkommens,

mit „einen Menschen schnitzen" flbersetzt werden kann, beweist,

dass unser erstes Zeichen fflr zwanzig, das Element, das oben in den Ab-

bildungen 64— 6(> wiedergegoben ist, nichts anderes als „Mensch u be-

deutet, also eine direkte Veranschaulichung des Wortes uinal, bozw. des

Quiche hun vinak „ein Menschu «= 20, ist und mit dem Monde absolut

nichts zu thun hat.

Das zweite Zeichen fflr zwanzig, das oben in den Abbildungen 67—69

wiedergegeben ist, scheint densolben Begriff, die voile Person, den Menschen,

dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass zwei Augen gezeichnet sind, durch
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eine doppelte Umr&nderung oder durch eine Punktreihe mit einander ver-

kettet und dadurch als zusammengehorig erkl&rt.
1

)

Beide Zeichen, den Kopf mit den leereo Augenhdhlen und die beiden

Augen, finden wir, und zwar Tollkommen synonym, in zusammengesetzten

Hieroglyphen, in die sie also das Element „Mann" oder „Mensch fc einfubren.

Ich habe darauf oben mehrfach hingewiesen. Man rergleiche die Hiero-

glyphe des Jagers (Abb. 55 oben S. 396), die Hieroglyphen der Menschen-

eule (Abb. 11, S. 375 und 19, 20 und 21, oben 8. 392; vgl. ausserdem

Abb. 47 und 49, 51 bis 53). Nur ist begreiflicher Weise aus Okonomischen

Racksichten der Kopf mit den leeren Augenhdhlen hier jedesmal nicht in

voller Form, sondern in der aufgeldsten und in die Lfinge gezogenen Form

der Abb. 75 dargestellt. Und als Varianten erscheinen Formen, wie

Abb. 52 (oben 8. 396) und das Element, das man in dem vorderen Theil

der Hieroglyphen Abb. 11 (8. 375) und 47 (S. 396) sieht, bei denen ich

mir noch nicht klar bin, ob diese Elemente nur kalligraphische Varianten

darstellen, oder ob ihnen eine eigene Bedeutung innewohnt. Zum Schluss

erlaube ich mir noch als weiteren Beweis fur das oben Gesagte anzufflhren,

dass sich fur das Zeichen Abb. 83, das als Zeichen des die Blitzfacke)

tragendeu Himmelhundes, bezw. des Beils in der Hand Chae\ erscheint,

und das als eiu Element die aufgoldste Form des Kopfes mit den leereo

Augenhdhlen, des ersten Zeichens fQr 20, enthalt, auf Blatt 35c der

Dresdener Handschrift die Variante Abb. 84 findet, die statt des Kopfes

mit den leeren Augenhdhlen eine ganze menschliche Figar zeigt, bei der

der Kopf allerdings nur angedeutet ist, ahnlich wie bei dem, wohl mit kflnst-

lichem Kopfe gedachten Mumienbundel auf Blatt 41 des Codex Cortes.

1) Diese Bemerkung ist als richtig nor fiir das als einzelner Bestandtheil in

zusammengesetzten Hieroglyphen vorkoromende Element Abb. 81, 82 anzuschen,

aber nicht fur die von mir falschlich als Zeichen ftlr „zwanziga betrachtete, in

"Wahrheit den Vorabend bezeichnende Figur Abb. 67—69.
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5.

Der Charakter der aztekischen und der Maya-

Handschriften.

Zeitschrift fur Ethnologic XX. (1888.) Seite 1-10.

Die Art und Weise, wie in mexikanischen Handschriften einem Ge-

dankeu Ausdruck gegobon wird, hat man in neuerer Zeit nicht unpassend

einem Rebu8 verglichen. In der That, die Bilder, mit welchen im Codex

Mendoza die Namen von Personen und Orten wiedergegeben werden, sind

Rebus im eigentlichen Sinne, Wortrebus oder Silben rebus. Fflr die

einzelnen Worte oder Silben, aus denen der Name des Orts oder der

Person besteht, treten die Bilder von Gegenstanden gleicher Benennung

oder gleichen Klanges ein, unter Nichtberiicksichtigung, bezw. absicht-

licher Hiutenansetzung der Yorstellung, welche das betreffende Wort oder

die betreffende Silbe reprasentirt. Ich ffthre als Beispiele die Ortsnamen

Quauhtitlan, Quauhnauac, Tollantzincoy Xilotepec, Tepeyacac und Tetzcoco

(Abb. 1—6) an. Die beiden ersten Namen bedeuten „am Walde" und

sind zusammengesetzt aus den Silben quauh (Wurzel des Wortes quauiti,

„BaumK
,
„Wald") uud aus den Postpositionen tlan und nauac, die beide

„in, an, bei" bedeuten. Dem entsprechend zeigen die Bilder (Abb. 1 und 2)

uns auch einen Baum. Aber die Silbe tlan ist ausgedrflckt durch zwei

Zahnreihen, denn tlan-tli heisst der „Zahn". Und die Silbe nauac ist ausge-

drflckt durch eine Mundoffnung mit dem Zflngolchen davor, das allgemein als

Zeichen der Rede fungirt; denn nauatl heisst „die deutliche Rede".

ToUantzinco bedeutet „Klein-Tollan u
, und Tollan selbat bedeutet „Ort, wo

Binsen wachsen*. Demgeraass zeigt uns das Bild (Abb. 3) ein Bundel

Binsen, aber die Endung tzinco, „klein", ist durch den Hintern eines

Menschen ausgedrflckt, denn tzintli heisst „der Hintere". XUotepec heisst

„Ort des jungen Maiskolbens" und wird entsprechend durch eine (mit

gruner Farbe gemalto) Figur, die uberall als Zeicheu des Berges (tepetl)

fnngirt, und durch zwei junge Maiskolben (xilotl) rait den grosseu heraus-

hingondeu Narbenbflscheln (Abb. 4) hieroglypbisch dargestellt. Tepeyacac

heisst „an dem Bergvorsprung*1 oder „an der Bergspitze", zusammengesetzt

aus dem Worte tepetl „Bergu und ijacatli „Nase", und wird dem ent-
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sprechend durch das Zeichen des Berges (grun gemalt) mit einer (brauu

geraalten) Nase daran (Abb. 5) zura Ausdruck gebracht. Tetzcoco wird

yon dem Schreiber des Codex Ramirez mit einem Worte tetzcolli, das eine

Art Kraut oder Blume bedeute, in Zusammenhaug gebracht und geht auf

den Verbal8tamm tetzicoua zuriick, von dem u. A. das Yerbalnomen teteico

„el que detiene a otro
u

abgeleitet ist. Weil der Name aber auch an das

(vermuthlich aus tetecalli entstandene) Wort tetzcalli nFel8
M anklingt, so

wurde er durch einen in drei Spitzen getheilten und mit der doppelten

Farbe des Steins gemalten Berg und zwei Blumen darauf (Abb. 6) zur

Anschauung gebracht. Die Silbe c, co, welche „in, an" bedeutet, ist in

der ganzen Reihe nicht ausgedrflckt. Sie versteht sich von selbst, da der

Leser der Handschrift aus dem ganzen Bilde ersieht, dasa es sich urn

Ortsnamen handelt.

Unter den Begriff des Rebus fftllt in gewisser Weise auch die Art,

wie die alten Mexikaner ihre G5tter mit Attributen ausatatteten und mit

Symbolen umgaben. Es heisst das religidse Denken und Fuhlen dieser

alten GOtzenanbeter doch zu gering anschlagen, wenn die spanischen

Eroberer und die mdnchischen Apostel annahmen, dass die gottliche Macht,

die unter diesem oder jenem Namen verehrt wurde, auch in der scheuss-

lichen oder bizarren Form gedacht wurde, in welcher der Gott in Stein

gehauen oder in den Handschriften dargestellt wurde. Im Gegentheil:

Gesichtsbildung, Bemalung, Schmuck, Waffen, Geralhe, die dem Gott ge-

geben oder die neben ihm angobracht wurden, — sind alles nur Mittel,

urn den Gott zu charakterisiren, um in der unbehilflichen Weise einer

symbolischen Schrift die Eigenschaften und die besondere Natur dee

Gottes zum Ausdruck zu bringen. Es ist das, wie gesagt, in gewisser

Weise auch ein Rebus, aber kein Wortrebus mehr, sondern ein Gedanken-

rebus.
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Was nun die ganzen Handschriften und die Darstellungen der Monu-

mente angeht, so muss ich, im Gegensatz zu einer jflngst ausgesprochenen

Ansicht entschieden behaupten, dass die Sprache derselben, wenigstens in

ihrer Qberwiegenden Mehrheit, entschieden unter den letzteren Begriff,

den des Gedankenrebus, f&llt. Wenn wir auf den ersten Blattern des

€odex Mendoza eine Anzahl von Jahren rait ihren Zeichen angegeben

finden, daneben das Bild eines KSnigs rait seiner Namens-Hieroglyphe,

und ihm gegeniiber die Hieroglyphen einer Anzahl von Stadten und Ort-

schaften, und vor jeder das Bild des brennenden Tempels, das Symbol

der Unterwerfung oder Zerstorung, so lasst sich dies kaum mehr in einen

sprachlichen Satz zusammenbriugen. Es ist Sprache in Bildern und Syra-

bolen, ein Gedankenrebus, bedeutend, dass der Konig dieses Namens so

und so lange regierte und die und die Stadte unterwarf. Noch deutlicher

tragen den Charakter des Gedankenrebus die hinteren Blatter des Codex

Mendoza, wo wir neben den Hieroglyphen der Stadte die Zahl und den

Charakter der yon ihnen zu leistenden Tribute iu deutlichen Bildorn oder

verstandlichen Symbolen angegeben finden. Und ebenso die anderen.

Die einzelnen Hieroglyphen (Orts- und Personen-Namen) reprasentireu

eine Art von Silbenschrift in Bildern, — vielleicht, in manchen Hand-

schrifteu (Codex Viennensis und den verwandten), auch die einzelnen

Symbole, — aber der Gesammtinhalt erhebt sich nicht fiber den Charakter

einer bildlichen und syrabolischen Darstellung; zusammenhangende Satze

sind in der obon erlauterten Weise nicht geschrieben worden.

Hinsichtlich der Maya-Handschriften hat Valentini schon im Jahre 1880

die Ansicht ausgesprochen, dass das hieroglyphische Alphabet, welches in

dem Geschichtswork des Bischofs Land a ilberliefert ist, spauisches Mach-

werk sei. Thatsache ist, dass die Versuche, mit Hilfe dieses Alphabets

die Maya-Handschriften zu entziffern, vollstandig missglfickt sind. Eiuen

anderen Weg hat Professor Cyrus Thomas uud in ueuerer Zeit

Dr. Sc hell has eingeschlagen, namlich den des unabhangigen Studiums

der Handschriften selbst, uud der Letztere hat als seine Ansicht aus-

gesprochen, dass die Maya-Schrift im Prinzip ideographisch sei und sich

nur zur Yervollstandigung der ideographischen Hieroglyphen-Bilder viel-

leicht einer Anzahl feststehender phonetischer Zeichen bediene. Auch ich

habe die Ueberzeugung gewonnen und sie in einem frflheren Vortrage

ausgesprochen, dass die Maya -Hieroglyphen wesentlich ideographischer

Natur sind. Wie wir indes eben an den aztekischen Handschriften ge-

sehen haben, vertragt sich eine im Allgemeinen ideographische Schreib-

weise sehr wohl rait phonetischer Konstitution der einzelnen Hieroglyphen,

und es ware zuvorderst noch erst zu prufen, was man in dieser Beziehung

von den Maya-Hieroglyphen zu urtheilen hat.

Hier inochte ich nun, ohne im Prinzip zu vernoinen, dass phonetisch

konatituirte Hieroglyphen mdglich sind und auch vorkommen, — ich wflrde
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solche zu alltrerst auf gewissen Stein-Inschriften suchen, wo man wenigstens

vermuthen k5nnte, dass Namen von Personen and Ortschaften eine ge-

wisse Rolle spielen werden, — doch als roeine Ansicht aussprechen, dass

in den ublichen Hieroglyphon der Hundschriften phonetische Element*

fehlen und nur vereinzelt anzutreften sind.

Es liegt das gewissermassen in der Natur der Sache. Da in der

Maya-Sprache die meisten Dingwftrter Monosyllaba sind oder durch eine

beschrankte kleine Zahl von Suffixen von Monosyllabis sich ableiten, so

boten die in einem Worte euthaltenen Yorstellungs-Elemente fur die

schriftliche Unterscheidung entschieden mehr und leichter zu verwerthende

Mittel dar, als aus dem Klang der Worte gowonnen werden konnten.

Wir kenncn eine Anzalil von Hieroglyphen, deren Lautwerth rait

Sieherheit festgestellt gelten darf, und bei denen wir auch fiber die Be-

deutung der Worte ini Allgemeinen niclit im Unklaren sind. Das sind

die von Landa uns ilberlieferten Hieroglyphen der Mouatsnaruen. Hier

zeigt sich nan, dass einsilbige Worte durch, aus mehreren Elementen be-

stehende Hieroglyphen, niehrsilbige durch einheitliche Zeichen wieder-

gegeben sind. Die <lrei Monate ya.c, zac, ceh werden durch die Hiero-

glyphen Abb. 7,8, !» ausgedriickt. Der untere Theil der Hieroglyphe ist

in alien drei derselbe und identisch mit dem Tageszeichen cauac. Der
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obere Theil der ereten Hieroglyphe kommt auch in der Hieroglyphe des

Monatsnamens ycuckin (Abb. 10, 1 1) vor, und da der untere Theil des letzteren

Hieroglyphe, wie es scheint, kin, „den Tag" oder „die Sonne", bezeichnet,

bo mSchte man schliessen, dass das Element Abb. 12 in der That mit yax

ubersetzt werden muss, ein Wort, welches „grun" oder „blauu , aber auch

„das erste, uraprflngliche" bedeutet. Die oberen Theile der beiden anderen

Hieroglyphen kehren in einer Reihe von vier Elementen (Abb. 13— 16)

wieder, welche (wie schon Schellhas erkannte) mit den vier Himmels-

richtungen, die durch die Hieroglyphen Abb. 18—21 bezeichnet werden,

in der Weise zusammengeordnet sind, dass sie den wechselnden Bestand-

theil sonst gleichartiger Hieroglyphen bilden, die in der Begleitung der

genannten Hieroglyphen der vier Hinimelsrichtungen auftreten. Das

Element, von dem ich eben gesagt habe, dass es vermuthlich den Laut-

werth yax hat, entspricht in ganz gleicher Weise einer filnften Himmels-

richtung, die auf den einander erganzenden Tafeln des Codex Tro 36

und des Codex Cortes 22 in der Reihe der Hieroglyphen der Himmels-

richtnngen zu seheu ist und die Gestalt der Abb. 17 hat. Da diejenigen

Gegenstande, welche mit einer der vier Haupt-Hiramelsrichtungen in Ver-

bindung gebracht wurden, von den Maya durch oine bestimmte Farbe aus-

gezeichnet wurden, — und zwar dergestalt, dass den, durch die Tages-

zeichen kan, muluc, iz, cauac bezeichneten Himmelsrichtungen, die all-

gemein mit den Himmelsrichtungen lakin Osten, xaman Norden, chikin

Westen, nohol Sflden identifizirt werden, die Farben chac „roth", zac „weiss",

ek „8chwarz u
, kan „gelb" entsprechen — , so liegt die Yormuthung nahe,

dass die Elemente Abb. 13— 16 eben diese vier Farben bezeichnen. Da
weiter von diesen vier Elementen die Abb. 14 in der Hieroglyphe des

Monatsnamens zac ^weiss", die Abb. 13 in dor des Monatsnamens ceh

„Hirsch", d. i. des rothen Thieres, ausserdem Abb. 13 als auszeichnendos

Merkmal in der Hieroglyphe einer Gdttin vorkommt (Abb. 28), einer Be-

gleiterin des Chac, die im Codex Dresden 67a und 74 mit roth or Farbe

und mit Tigertatzen dargestellt wird, so liegt die weitere Vermuthung nahe,

dass eben das Element Abb. 14 den Lautwerth zac „\veiss", das Element

Abb. 13 den Lautwerth chac „roth" und dementsprechend die Abb. 16

und 15 bezw. den Lautwerth kan „gelb" und ek „schwarz u haben. Die

Zeicben der Himmelsrichtungen Abb. 18—21 mftssen, wie jetzt wohl

als sicher festgestellt angenommon werden kann, lakin ^Osten", .raman

„Norden", chikin „Wo8ten", nohol „SQden" gelesen werden. Weun nun

in der That den oben in Abb. 13—16 wiedergegebenen Elementen dio

Bedeutungen roth", „weis8 tt

,
„schwarz", „gelb" zukommcn, so wilrden da-

mit die Farben auf dio Himmelsrichtungen in derselben Weise bezogen

aein, als es Land a in seiner „Relacion de las Cosas de Yucatan" bei der

Beschreibung der uuayeyab-Z&rimomen (vgl. oben S. 372) angibt. Die fiinfte

HimmelsTichtung Abb. 17, von der im Codex Cortes 22 dio Varianten
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Abb. 22, 23 vorkommen, bezeichnet ohne Zweifel die Senkrechte oder die

Mitte, die Bowegung von oben nach unten odor Ton unten nach oben. Ihr ist,

wie aus Codex Tro 30— 31 d und 14b c hervorgeht, entsprechend das

Element Abb. 12 koordinirt, welchera wir den Lautwerth yax, d. h. die

Farbe „grun* oder „blau" zuschreiben, — die Farbe des HimmelB und

des Himmelsbaumes, des yaxche oder der Ceiba (Bombax Ceiba).

In den beaprochenen Fallen haben wir also, wie es scheint, hiero-

glyphische Elemente mit bestimmtem Lautwerth, und in der Abb, 10, 11

sogar eine phouetisch konstituirte Hieroglyphe vor uns. Daraus folgt aber

keineswegs, dass die genannten Elemente nur in dieser phonetischen Be-

deutung gebraucht werden kOnnen, noch weniger durfen wir ohne Weiteres

voraii8setzen, dass, wo hiernach durch den Wortlaut eine phonetische Kon-

8titntion angezeigt erschiene, eine solche auch nothwendig eiDtreten muss.

Im Allgemeinen stehen in der Schrift die Vorstellungs-Elemente durchaus

an erster Stelle. Selbst, wo phonetische ^Constitution nahe zu liegen

sclieint. So folgt in der Reihe der Monatsnamen hinter dem yaxkin

(der grttnen oder ersten Sonne) sechs Monate spater der kankin (die

gelbo oder reife Sonne). In der Hieroglyphe dieses Namens ist aber

weder das Element kan „gelb", noch das Element kin „Sonne tt enthalten,

sondern zwei andere (Abb. 24, 25), von denen das eine, das Hauptelement,

bloss noch in der Hieroglyphe des Hundes (Codex Dresden 7 a, 13c, 21b)

vorkommt.

Das Gleiche ergibt sich aus der Betrachtung der Hieroglyphen, mit

welcheu in den Handschriften die dargestellten g5ttlicheu oder mythischen

Personen bezeichnet sind. In der weitaus Qberwiegenden Mehrzahl der

Falle zeigen diese den Kopf der betreffenden Figur, nur in der Kegel

versehen mit einem oder dem anderen auszeichnenden Merkmal, das aber

an keiner Stelle eine Beziehung auf eine bestimmte Namensform ver-

muthen lasst. So zeigt die Hieroglyphe des Jaguars (Abb. 26) den Kopf

dieses Thieres und davor das Element chac „roth a
,
— vermuthlich, weil

der Jaguar als der rothe gedacht ist, ala welcher er auch im Codex

Dresden 47 rechts unten abgebildet ist. Die Hieroglyphe des Vogels

im Codex Dresden 8a (3) (Abb. 27) zeigt denselbeu kahlen Yogelkopf, mit

einer Art Schleife auf dem Schnabelfirst, die auch der Kopf der Figur

zeigt. Die oben erwahnte, in der Gesellschaft des Regengottes erscheinende,

Wasser aus einem Kruge ausgiessende, rothgemalte und mit Jnguarkrallen

versehene alte GSttin ist hieroglyphisch (vgl. Abb. 28) durch den Kopf

einer alten Frau ausgedrflckt, mit dem mehrfach erw&hnten auszeichnenden

Merkmal Abb. 13, welchem wir oben den Lautwerth chac „rotha beilegten.

Die Hieroglyphen einer anderen. im Codex Tro ebenfalls als Greisin (Abb. 29),

in der Dresdener Handschrift, wie es scheint, jugendlicher dargestellten

Gdttin zeigt einen ahnlichen Frauenkopf und davor als auszeichnendes

Merkmal das Element Abb. 14, dem wir oben den Lautwerth zac „weias*
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beilegten. Ein schwarzer Gott, dera raeiner Ansicht nach der Name
Ekchuah beizulegen ist, weil er im Codex Tro mit einem Skorpionschwanz

gezeichnet ist und ekchuh im Maya der grosse schwarze Skorpion heisst, —
ist hieroglyphisch durch denselben pragnanten Kopf des Gottes mit dem
Zeichen imiz davor (Abb. 30) bezeichnet. Ekchuah ist der Gott der Kakao-

pflanzer, der Kaufleute und Reisenden und, nach dem Priester Hernandez,
der hoilige Geist, der die Erde mit dem anfiillte, was sie ndthig hatte, —
d. b. der Gott des Wachsthums, dos Gedeihens, des Reichthums; und imix

ist, wie ich unten erweisen werde, gleich seinem mexikanischen Aequi-

valente cipactli, das Symbol der Fruchtbarkeit. Den Gott mit dem kan-

Zeichen, der als Assistent des Licht- und Himmelsgottes Itzamnd erscheiut

und dessen Hieroglyphe (Abb. 31) das jugendliche Gesicht dieses Gottes

und davor das Symbol des Messers zeigt, und den Gott mit dem Brand-

streifen fiber dem Gesicht, dessen Hieroglyphe (Abb. 3*2) vor dem Kopf

des Gottes anscheinend die Zahl 11 zeigt, babe ich schon in meinem

frfihereu Aufsatze (vgl. oben S. 395) erwahnt. Ich kann diesen auch den

eigenthumlichen Gott anreihen, dessen Gesichtszuge wie von den Windungen

einer Schlange gebildet erscheinen, und der in gewisser Weise den

Assistenteu des Regengottes Chac bildet. Auch die Hieroglyphe dieses

Gottes (Abb. 33) zeigt den Kopf des Gottes und davor als auszeichnendes

Merkmal eine Figur, wie ein ausgerissenes Auge. — Es ist, soweit ich

augenblicklich die Sache zu ubersehen im Stande bin, durchaus nicht innner

mdglich, festzustellen, worin denn die Natur dieses auszeichnenden Merk-

mals besteht, welches in der Hieroglyphe dem Kopf des Gottes beigegeben

ist. Dass es aber im Wesentlicheu auf Vorstellungs-Elemente, auf Eigen-

schaften und Beziehungen des Gottes zuriickgeht, das unterliegt, meine

ich, nach dem Angefiihrten keinem Zweifel.

Fur die wesentlich ideographische Natur der Maya-Hieroglyphen spricht

ferner die Verwendung gewisser gleiehartiger Hieroglyphcn zum Ausdruck

sehr verschiedener Yerhaltnisse. So gibt es eine Hieroglyphe, auf die wir

sp&ter noch zu sprechen kommen werden (Abb. 34—30), deren konstituirende

Elemonte von einer Matte uud dem, aus der Figur einer stiitzendeu Hand

hervorgegangeuen Bilde eines Triigers gebildet werden, die aber einerseits

(Codex Tro 20*, 19*c) das in einer Ruckentrage Tragen, bezw. Getragon-

worden, andererseits (Codex Tro 22*, 21*d) das Sitzen auf einer Matte,

endlich noch (Codex Tro 10*a, 5*b) oinen Tempel mit seinem, aus einer

Matte oder aus Rohrgefiecht bestehendem Dach zur Anschauung bringt.

Auf den Blattern G5— 69 b der Dresdeuer Handschrift wird eine

Reihe von Hieroglyphen, welche Nanien und Attribute des Regengottes

CJiac geben, jedesmal eingeleitet durch die Hieroglyphe Abb. 37. Uud

ebenso werden auf dem unteren Drittel der Blatter 29—41 dersellien

Handschrift die verwandten Hieroglyphengruppon, welche dort dio Reihe

der < /mc-Darstellungen begleiten, jedesmal eingeleitet durch eine Hiero-
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glvphe, die, in den sekund&ren Elementen variirend, die Gestalt der

Abb. 38—43 zeigt. Endlich wird im Codex Perez 2—3 und 6—7 erne

der eben erwahnten ahnliche Reihe von Darstellungen, — in welchen nur statt

des Ouxc der auch sonst als Genoese oder Yertreter des letzteren auftretende

Gott mit dem, aus den Windungen einer Schlange gebildeten Gesicht (vgl.

die Hieroglyphe Abb. 33, oben N.410) eine Rolle spielt, — jedesmal eingeleitet

durch die Hieroglyplie Abb. 44. Das Hauptelement dieser Hieroglyphen stellt

ohne Zweifel eine geschlossene Faust dar. Auf die sekundaren Elemente

werde ich gleicb nocli ED sprechen kommen. Es lind thoils Synonynie

des Mannes, theils solcho des Yogels. Durch die Faust konnte das Packen,

Greifen zur Anschauung gebracht sein, und die ganze Hieroglyphe dem-

gemass den Fanger. Krieger, .lager bedeuten. Das scheint auch aus den An-

fangsdarstellungen des sogenannten Jagdkalenders des Codex Tro ( 18

—

hervorzugehen, wo die Darstellungen des .lagers, der mit Spiess und^urf-

brett zur Jagd auszieht oder das Wild gebunden auf dem Rficken heim-

bringt, von Hierogly]>hengruppon begleitet sind, die am Kopf die Hiero-
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glyphe Abb. 45 zoigen, — eine den vorigen (z. B. der Abb. 39) vollkommen

homolog konstituirte Hieroglyphe. Aber gleiche, homolog konstituirte

Hieroglyphen (Abb. 48—50) sehen wir auch im Codex Tro 26—29*c ver-

wendet, wo, wie es scheint, Eroberung und Krieg durch die Figur des

Todesgottes und seines Assistenteu, des Gottes mit dera Brandstreifen zur

Anschauung gebracht sind, die mit dem Spoer und der brennenden Fackel

dem (durch 8teinunterIago, Saule oder Wand mit Verbindungsstuck und

Mattendacb bezeichneten) Tempel nahen. Endlich sehen wir im Codex

Tro 17c die ganz gleiche Hieroglyphe Abb. 47 verwendet, urn die Kasteiung

mittels Durchziehens von Rohr durch die durchlocherte blutende Zunge

zu bezeichnen, — ein Vorgang, der an einer weit entfernten Stelle, Codex

Tro 17* b, durch die dasselbe Haupteleroent, aber allerdings ein anderes

sekundftrea Element enthaltende Hieroglyphe Abb. 46 gekennzeichnet ist

— Solche Yorkommnisse lassen sich vereinigen, wenn man annimmt, wie

ich es aussprach, dass die Maya-Hieroglyphen zu Lettern abbreviirte Bilder

sind. In einem Bilde haben verschiedene Vorstellungen Raum. Das

Wort, das fertige Wort wenigstens, hat seine eng begrenzte Sphare.

Noch eindringlicher spricht fiir das Yorherrechon des ideographischen

Elements die ungemeine Ffllle von Yarianten. Es kommt direkte Ersetzung

einer Hieroglyphe durch eino andere, ganz anders geartete vor. Ein

schdnes Beispiel dafflr liefern die Bozeichnuugen des Monats Moan auf

den Blattern 46— 50 der Dresdener Handschrift. Hier tinden wir einmal

die Abb. 51, 52, welche den Kopf dieses mythischcn Yogels zeigen, so

wie er z. B. an der vollen Figur im Codex Dresden 10a (Abb. 53) zu

sehen ist, — nur verbunden init einem Element, welches wir schon in der

Hieroglyphe der Himmelsrichtung von oben nach unteu oder von unten

nach oben vorfanden (Abb. 17, 22, 23). Das andere Mai finden wir dafflr

die Hieroglyphe Abb. 54, deren Elemente — jedes einzelne, wie es scheint

— nichts anderes bedeuten, als den Yogel oder den sich Bewegenden,

Fliegenden. Noch haufiger ist die Yariation sekundarer Elemente in hoino-

logen Reihen sonst gleichartiger Hieroglyphen. Ich habe schon in iueinem

vorigen Aufsatze hervorgehobon, dass ganz allgemein die Elemente Abb. 55,

Abb. 56 und Abb. 57— 5i) synonym auftreten. Es erklarte sich uns das

sehr einfach dadurch, dass Abb. 55 — eine Abbreviatur der Abb. 60 —
und Abb. 56 Symbole des Mamies sind, und dass auch die beiden Augen

(Abb. 57—59) als Symbole des Mannes gebraucht werden. Ich wie* dort

naeb, dass das Element, Abb. 60. eine Hieroglyphe fur die Zahl 20

ist, weil 20 die Zahl der Finger und Zehen des Menschen ist. Ich

machte dort aber schon darauf aufmerksam, dass auch die Abb. 62—64

den vorigen (insbesondere der Abb. 55 und 57) synonym gebraucht

werdeu, und ich kann diesen noch die Elemente Abb. 61, 65 und

65a hinzufugen. Die Zeichnung. wie sie die Elemente Abb. 61, 62,

63, 65 a darbieten, erscheint ganz gewohnlieh jui dem Halse von Topfen
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und Erdgen, die Gegend der Mflndung markirend. Die Abb. 64 scheint

sich naturgemass als eine Zahnreihe zu geben. Die gauze Reihe dieser

homologen und den Ausdrficken far „Mann, Mensch" synonym gebrauchten

Klemente scheint demnach ursprtinglich Mund, Bchlnnd, Rachen zu be-

deuten. Dafflr spricht auch, dass die Hieroglyphe einer Gottheit, der,

wie ich meine, der Name Vac mitun ahau zukommt, einmal (Codex

Dresden 28) durch einen Kopf mit offenem Rachen dargestellt ist, das

andere Mai (Codex Dresden 5 b) durch einen Kopf, der statt des Mundes

das Element Abb. Gl enthalt. Dafilr spricht ferner, dass das Element

Abb. 61 dem Element Abb. 73 synonym auftritt. Vgl. z. B. die in der-

selben Reihe (Codex Dresden 19—20 b) horaolog gebrauchten Hieroglyphen

Abb. 77, 78. Das Element Abb. 73 habe ich schon frflher als Symbol des

Messers erkannt, und ich habe damals schon auf die mexikanischen Dar-

stellungen des Messers verwiesen, welche die Scharfe oder Schneide des-

selben durch eine an seiner Kante angebrachte Zahnreihe zum Ausdruck

bringen. Den obigen Reihen ist aber nun noch, wie z. B. der Vergleich

der in derselben Reihe homolog gebrauchten Hieroglyphen Abb. 38—43

zeigt, eine weitere Reihe von Elementen, welche dem Ausdruck fur „Mann,

Mensch" gelegentlich synonym gebraucht werden, beizugesellen , uamlich

die Reihe Abb. 66—71 und Abb. 74. Hier zeigt die Abb. 66 eine Zeichnung,

die in ganz gleicher Weise auf dem Schnabel eines merkwiirdigen, im Codex

Dresden 6—7 b und mit rneuschlichem Leibe im Codex Cortes 20— 21 d

abgebildeten Vogels wiederkehrt. Abb. 74 bildet den Haupttheil der

Hieroglyphe, durch welche im Codox Dresden 16— 17c, 17—18b und Codex

Tro 19—20 c die auf den Frauengestalten hockenden Vdgel bezeichnet

werden. Das Element tritt in den Attributen des Todesgottes und ver-

wandter Gestalten vollstandig aquivalent dem Eulenkopf auf; wir haben

es eben in der Hieroglyphe Abb. 54, einem Synonym des mythischen Vogels

moan, angetroffen. Auch die anderen Figuren der Reihe diirften sich wohl am

richtigsten als Kopf und Flflgel oder Flugelpaar eines Vogels deuten lassen.

Wie wiire aber ein solches Vorstellungs-Element in Zusammeuhang mit den

Begriffeu Mann und Mensch zu bringen? Ich glaube, der Zusammenhang liegt

in der Verbindung der Begriffe Vogel und Gesicht, des Sonnenvogels und

des Sonnengesichts. Man vergloiche die Figur iiber der G5ttorgestalt auf der

Cedernholzplatte von Tikal. — Wie dem auch sei, die Synonymitat dieser

verschiedonartigen Elemente lasst sich nur durch eine ideographische

Konstitutiou der Maya-Hieroglyphen begreifen und ist meines Erachtens

der starkste und ausschlaggebende Beweis fur die oben aufgestellte Theorie.

Aehnlich geartete Vorkommnisse lassen sich, bei einera sorgfaldgen

Durchmustern der Handschriften, zu Dutzenden ausfindig machen. Sie

zeigen uus don Weg, auf welchem man versuchen muss, zu einem Ver-

standniss der Maya-Handschriften vorzudringen.
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6.

Die Tageszeichen der aztekischen und der Maya-Hand-

schriften und ihre Gottheiten.

Zeitschrift far Ethnologic XX (1888) Seite 10-97.

Yorbemerkung.

Auch in diesom Aafsatze babe icb, entsprechend den veranderten Anschauungen, zu

denen icb bei der genaueren Unteraachung des Tonalamatfa und der bei den Tonal-

aw«//-Abgchnitten a]s Begenten genannten Gottheiten gelangt bin (vgl. n Totndamatl der

Aubin'schen Sammlnng", Berlin 1900) an verschiedenen Stellen Aendermigen Torgenommen.

„Wie in Europa," sagt P. Sahagun in der Einleitung zu dem vierten

Buch seiner Historia de las cosas de la Nueva Espana, „die Astrologen

dem neugeborenen Kinde das Horoskop stellen, so gab es auch unter

den Eingeborenen Neu-Spaniens Leute, tonalpouhque genannt, welche Aber

Leben und Tod und die Lebensschicksale der neugeborenen Kinder Auf-

schluas gaben." Dieselben grOndeten aber ihre Wissenschaft nicht auf

die Beobachtung dor Gestirne, sondern sie bedienten sich zu ihren Vorher-

sagungen einer Anzahl von 20 Zeichen, deren Erfindung1 Quetzalcoatl zu-

geschrieben wttrde. Ihre VorhersaguDgskunst ware daher keine ernsthafte

Wissenschaft, sondern Lug und Trug und aberglaubisches Wesen, gegen

welches die Diener der Kirche die Pflicht hatten, mit alien ihnen zu Ge-

bote stehenden Mitteln zu Felde zu ziohen.

Der Name tonalpouhgur bedeutet „Sonnenzahler tt

, und die 20 Zeichen,

die Sahagun nennt, sind die bekannteu 20 Tageszeichen, welche die

Grundlage des aztekischen Kalenders bilden. Der Ursprung dieser Zeichen

ist unbekannt, ihre Erfindung aber jedenfalls uralt, da sich die Namen

derselben genau in der gleichen Weise, nur dialektisch variirt, bei den,

weit entfernt von der Hauptrnasse der Nation an dem grossen Siiss-

wassersee von Nicaragua wohnenden, aztekisch redenden Nicaragua im

Gebrauch fanden, die ohne Zweifel schon lange Zeit von ihren Briidern

getrennt lebten. Der Gebrauch dieser Zeichen war aber auch keine Be-

sonderheit der Naua-Stamme, sondern in gleicher Weise auch den Maya-

Seler, Gosammelte Abhandlnngen 1. 27
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Stammen von Guatemala, Chiapas und Yucatan, den Mixteca und Zapoteca,

den Tarasca von Michoacan, also den hauptsachlichsten Kulturnationen

von Mittel-Amerika, bekannt.

Die Qblichen mexikanischen Aufzahlungen der 20 Zeichen beginnen

mit dem Zeichen cipactli. Dagegen zeigt die Liste der 20 Zeichen,

welche die Bewohner des Dorfes Teoca in Nicaragua dom katechisirenden

Francisco de Bobadilla als die Namen der Gottheiten nannten, die sie

an den Anfangstagen ihrer Wochen verehrten, an erster Stelle das Zeichen

acatl, das in der gewohnlichen Aufzahlung den dreizehnten Platz einnimmt.

Ebenso beginnt die Liste der Tageszeichen, welche in der alten Relation

fiber die Landschaft Meztitlan — das ist ein kleincs, von aztekisch redenden

Leuten bewohntes Thai an den Grenzen der Huaxteca — gegeben ist,

mit dem Zeichen acatl. Ich fuhre in dem Folgenden alio drei Listen in

der ublichen Reihenfolge auf und fflgte noch eine vierte hinzu, die der

^Chronica de la S. Provincia del Santissimo Nombre de Jesus de Guate-

mala", einer Handschrift des ehemaligen Fraoziskaner Klosters in Guatemala

entnommen ist.

(Mexico): Nicaragua: Meztitlan: fiimi&mnln •

1. cipactli cipat tetechi hucauls (ver- cipactli el cspadarte. o

be88ore: xochi- pejc espada.

quecal)

2. eecatl acat (lies: ecat) ecatl chtcatl el viento.

3. call! cali colli calli la casa.

4. cuetzpalin qufxpal (lies: ailotl (lies: xilotl) qttrtzalli (lies: qSetzalli; el

qdcspal) lagarto.

5. coatl coat coatl cohnatl la cnlebra.

(i. miquiztli mittiste tsonttcomatl miquiztli la muertc.

7. macatl macat mazatl mazatl el venado.

8. torhtli toste tochtli forth el conejo.

9. atl at atl atl it qniahuitl el aguacero.

10. itzcuintli izquindi (lies: tecum tftzcuintli el pcrro.

izqilindi)

11. ocomatli ocomate (lies: ocoma ozumatli la inona.

ocomate)

12. malinalli mafinal itlan malinalli la escobilla.

13. acatl uyat acatl acatl la caua.

14. ocelotl ocelot ozelotl teyollocuani el hechicero.

15. ([tiauhtli oate CUixtli quauhtli el ajruila.

lt5. cozcaquauhtii coscagoate teotl ytonul tecolotl el buho.

17. olin olin nahiis olli (lies: ttcpil anahuatl el temple.

nohid olli)

18. tecpatl tapecat tecpatl tecpatl el pedcmal.

19. quiauitl quiailit quisahiltl (lies: \ ayntl la tortuga.

quitfahuitl)

20. xochitl sochit ow( xoch itonal xochitl la flor, (> rosa.

1. cipactii wird verschieden erklart, bald als Schwortfisch (Sabagun),

bald als Schlangenkopf (Duran — „cabeza de sierpe, pues la pintail asi

y la etimologia del vocablo lo declara"). Der Codex Fuenleal, die .Historia
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de 108 Mexicanos por sus pinturas* nennt ihu wun pexe grande, que es

como cayman". Die Abbildungen 80 (Codex Laud), 81 (Codex Vati-

canus A) und 82 (Codex Borgia 9 = Kingsborough 30) zeigen einige der

hauptsachlichsten Formen. Die Farbe ist grfln oder schwarz, zum Theil mit

*nders gefarbten kreisrunden Flecken. Auffallig ist das Fehlen des Unter-

Itiefers. Mitunter sieht man dasUngeheuer in denHandschriften auch in ganzer

Figur dargestellt. Dann zeigt es einen langgestreckten Reptilkorper, den

RQckenfirst mit Stacheln besetzt, vior Fusse mit Krallen und Eideehsen-

schwanz, dazu mitunter Ohren. Vom Kopf ist auch hier gewfihnlich nur

der Oberkiefer gezeichnet. In anderen Darstellungen sieht man ein Thier

in Fischgestalt, mit haifischartigem heterocerkem Schwanz.

Nach dem Codex Fuenleal ware aus dem cipactli die Erde erschaffen.

Dem Zeichen prasidirt im Codex Borgia 9 (= Kingsborough 30) und im

Codex Vaticanus B 87 und '2H (= Kingsborough 10 und 76) der Gott

Tonacatecutli, „der Herr unsers Fleisches", der mit dem Otnetecutli,

„dem Herrn dor Zeugung" identisch ist, und dessen Gattin Tonacaciuatl,

„die Herrin unsers Fleisches*4

, in Tracht und Attributen mit der Xochiquetzal,

der GSttin der blumigen Erde, iibereinstimmt. Ohne Zweifel ist das Zeichen

Symbol der Erde als des Sitzes der Fruchtbarkeit. Auch den Astrologen

gait das Zeichen als gluckverheissendes Symbol der Fruchtbarkeit. Die

nach ihm benannten Tage sind glttckliche ersten Ranges, sie briugen

Kindersegen und mehren Reichthum, Gluck und Macht.

Der Patron dieses Zeichens, Tonacatecutli, ist im Codex Vaticanus A
und Telleriano-Remensis in rosiger Farbe (als Himmelsgott), reich ge-

kleidet, auf einem Bett von Maiskolben zu sehen. Und fiber ihm ist ein

Xiukuitzolli, cine Konigskrone, zu sehen, mit Maiskolben gefulU. Nach den

Interpreten trugen nur die drei Gotter Tonacatecutli, Xiuhtecutli, der Feuer-

gott, und Mictlantecutli, der Ktfnig der Unterwelt, eine Krone — als Aus-

druck des Wortes tecutli ^Horr", oder als die Herrscher in den drei

Reichen Himmel, Erde und Holle. In den anderen Handschriften ist ein

in lichten (gelben) Farben gemalter Gott zu sehen, zum Theil mit Attri-

buten QuetzalcoatVs versehen, der im Codex Borgia unter der Oberlippe

eine Art von Ring zu h&ngen hat, der, wie es scheint, eino miss-

verstandene Bildung darstellt, namlich den eingekniffenen Mundwinkel,

wodurch in anderen Handschriften dieser Gott als der uralte, ursprflngliche,

der Vater von Gdttern und Menschen bezeichnet wird. Im Codex Telleriano-

Remensis und Vaticanus A ist ihm gegenflber seine Gemahlin Tonacaciuatl

oder Xochiquetzal gezeichnet, die in don anderen Handschriften fehlt.

In alien Handschriften aber ist tlber, bezw. neben ihm ein Menschenpaar

zu sehen, unter einer gemeiuschaftlichen Decke einander gegoniiber sitzend

•oder sich verstrickend, oder sich an den H&nden haltend und das aus dem

Mundo strdmende Leben vereinigend, — ohne Zweifel alles Symbole ge-

schlechtlicher Vereinigung.

•27*
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Der Name, der fur das Zeichen in der Liste von Meztitlan augegeben

wird, ist offenbar verderbt. Er ist wohl Xochiquecal (d. i. Xockiquetzal) zu

le8en. Das heisst, es ist der Name der Regentin des Zeichens fQr das

Zeichen selbst gesetzt.

2. eeeai/ bedeutet „Wind tt
. Sein Patron ist der Windgott vQuetzal-

coatl*. Dargestellt wird das Zeichen durch den Kopf dieses Gottes, —
verschieden, je nach der verschiedenen Darstellungsweise des Gottes selbst.

Meist sieht man die rothe Yogelschnabelmaske des Idols von Cholula.

Vgl. Abb. 83.

Den Astrologen gait das Zeichen als Symbol der Unbestftndigkeit und

Veriinderlichkeit. Die unter ihm Geborenen sind leichtsinnig, unbest&ndig,

veranderlich, ruhelos (Duran). Nach anderer Auffassung ist eecatl das

Zeichen der Umherirrenden, der verschiedene Gestalten Annehmenden,

der Wehrwolfe, der Zauberer (Sahagun).

Patron dieses Zeichens ist Quetzalcoatl, der Windgott. Der Name
wird verschieden erklart. Quetzalli ist die griSne Schwanzfeder des Vogels

Pharomacrus mocinno, das Wort wird aber auch allgemeiner im Sinne

von „Schatz, Kostbarkeitu gebraucht. coatl oder couatl ist die „Schlange",

bedeutet aber auch „Zwilling". Mendieta (II. 19) sagt: — „en su lengua

llamaban cocua „culebrasa
,

porque dicen que la prima mujer que pario

dos, se llamaba coatl, y de aqui es que nombraban culebras a los mellizos,

y decian que habran de comer a su padre y madre, si no matasen al uno de

los dos." — Der Name Quetzalcoatl wird demnach theils als „grflne Feder-

schlange", theils als „el admirable mellizo", „der wunderbare Zwilling",

erklart.

Quetzalcoatl war der (jott von Cholula, des Hauptsitzes priester-

licher Weisheit und priesterlicher Kultur, darum wird der Gott stets mit

priesterlichen Attributen ausgestattet: dem spitzen Rnochen (pmitt), der

zu Blutentziehungen diente, den abgeschnittenen Spitzen der stachligen

Agave-Blatter (uitztli), auf denen man das herausstrdmende Blut sammelte,

und dem Kopalbeutel (copaLciquipillf). Ihm gegenflber ist im Codex

Telleriano - Remensis und Vaticanus A ein junger Priester zu sehen, der

Ruthen oder Rohre durch die durchlocherte blutende Zunge zieht; Codex

Borgia 62 ( = Kingsborough 53) und Vaticanus B 50 (= Kingsborough 47)

dagegen ein Tempel und ein betender Mensch. Ira Uebrigen ist der

Gott theils mit der rothen Yogelschnabelmaske des Idols von Cholula

(vgl. Abb. 83), theils mit menschlichen Zflgen dargestellt. Besondere

Attribute von ihm sind ein eigenthumlich geformtes Ohrgeh&nge und

eine als Brustplatte getragene Muschel. Das ist, wie aus der Zeichnnng

iu dem Sahagun - Manuskript der Biblioteca Laurentiana zu Florenz

deutlich hervorgeht, das vyoel del viento", das „Geschmeide des Wind-

gottes", und nicht, wie Brinton (Hero Myths p. 121) annimmt, ein Wind-

rad (yaualli eecatl) in Gestalt eines Pentagramms. Im Codex Borgia 9
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(= Kingsborough 30) und an den entsprechenden Stellen des Vaticanus B
ist fiber dem Gott noch eine, vom Pfeil durchbohrte, Rauch aus den

Nflstern schnaubende Feuerschlange zu sehon.

3. ealli „Hausu Abb. 84. Sein Patron ist dor Gott Tepeyollotl, das

„Herz der Berge", dargestellt als Jaguar, fiber einer Berghbhle sitzend. Ihm

gegenflber ist ini Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A der Gott

Quetzcdcoatl dargestellt, einen Gefangenen am Schopf haltend. Im Codex

Borgia 63 (= Kingsborough 52) und Codex Vaticanus B 51 (= Kings-

borough 46) dagegen steht ihm die Gdttin Tla^olteotl gegenfiber, eben-

falls einen Gefangenen am Schopf haltend. Und im Codex Borgia 10

(= Kingsborough 29) und Codex Vaticanus B 87 und 21) (= Kingsborough 10

und 77) ist neben ihm dieselbe G6ttin, die bekanntlich auch den Namen
Tlaelquani, die „Kothfrosserinw

,
fuhrt, durch einen Exkremente fressenden

Menschen und die Hieroglyphe des Mondes dargestellt.

Den Asrrologen ist das Zeichen ein Symbol der Ruhe. So werden

auch die unter diesem Zeichen Geborenen ruhigc, hausliche Leute (Duran).

Kaufleute betrachtoten dieses Zeichen als besonders gflnstig zur Heimkehr.

Nicht mit derNatur des Hauses dagegen hangt es zusammen, wenn dieses

Zeichen auch als eine der Zeiten angegeben wird. an denen die Dammerungs-

gestalten, die Gespenster, die Ciuatetco zur Erde hinabsteigou, den Kimlern

Krankheiten bringend, die Manner zur Silnde und zum Verbrechen reizend.

Das ist vielmehr uur eine Folge des Umstaudes, dass der Tag 1. calli in

dem in fftnfgliedrige Saulen geordneten Tonalamutl in der Saule seine

Stellung hat, die den Anfang des dritten Tonalamati-\ iertels bildet und

deshalb als dem Westen, der Region der Weiber {ciuatlampa). angehorig

hetrachtet wurde.

4. cuelzpa/in Abb. 85 (Codex Vaticanus A) und 86 (Codex Borgia,

Codex Laud), mit blauer Farhe (Abb. 85) odor die vordere Hiilfte blau, die

hintere roth gemalt. Wird allgemein mit Jagartija*, „Eidechse u
, iibersetzt.

Den Astrologen gilt das Zeichen als Symbol des Ueberflusses und des

sorglosen (ienusses. Denn (wie Duran angibt) die Eidechse klebt an der

Wand und es fehlen ihr nie die Fliegen und kleinen Mucken, die ihr

gerade in den Mund fliegen. Der Inteq>ret des Codex Vaticanus A sagt

geradezu, die Eidechse „significa l'abbondanza dell' acqua". Das wird

man verstehen, wenn man sich erinnert, dass dem Mexikaner Ueherfluss

und Gedeihen und reichlich Wasser sich deckende Begriffe sind. Die go-

nannte symbolische Bedeutung des Thieres spricht sich auch in dem, von

dem Worte cuetepalin gebildeten Zeitworte cuetzpalti, onicuetzpaltic ans,

fflr welches in dem Worterbuehe Molina's die Bedeutung vglotoneiti
M d. i.

„pra88en, schlemmen* angegeben ist.

Die Listo von Meztitlan nennt das vierte Zeichen anders. namiich

ailotL, soil heissen xilotl, d. i. derjunge, noch weiche Maiskolben, — eben-

falls ein bekanntos Symbol des Ueberflusses.
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In den Bildern, die in den Handschriften verschiedenttich vorkommen,

wo die verschiedenen Tageszeichen den Korpertheilen eines Menschen,

eines Gottes oder eines Damons zugeschrieben werden, ist die Eidechse

bald (Codex Borgia) dem Penis, bald (Codex Vaticanus A) der Gebar-

mutter der Frauen („lagartixa nella raadrice delle donne*) gleichgesetzt.

Der geschlechtliche Trieb und der geschlechtliche Akt sind also, wie es

scheint, das Ursprflngliche in diesem Zeicben. Das, was ich zuvor er-

wahnte, die uberquellende Fruchtbarkeit, ist daraus leicht abzuleiten.

Der Patron dieses Zeichens ist der Gott UeuecoyotL, d. h. „der alte

Coyote*, — im Codex Borgia und Vaticanns B in Gestalt eines Coyote oder

mit toyote-Kopf abgebildet, im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A
mit rother Farbe gemalt und in weissen Coyote-Peiz. gehQllt. Die Inter-

preten identifiziren ihn mit Tatacoada. dem Gotte der Oiomi. Man ist ver-

sucht, an den Coyotl inaual, den „als Coyote verkleideten Gott" zu denken,

der nacb Sahagun von den Amanteca, deu Federarbeitern des Quartiers

Amantlan, verehrt ward. Die Amanteca wollten die ersten chichimekiscben

Einwanderer in Mexico gewesen sein und aus ihrer ursprunglichen Heimath

die Yerehrung Coyotl inauaCs, mitgebracht haben.

Vor dem Gotte wird ein Menscb in liegender Stellung und ibm gegen-

ttber eine weinende Frau in knieender, halb zuruckgewandter Stellung

dargeatellt. Die Interpreten nennen die letztero Ijmextli („Ascho in den

Augon u
?).

5. Goail „Sehlangew Abb. 87 (Codex Telleriauo-Remensis) und 88

(Codex Borgia). Die Farbung ist grun oder braun (gelb). Die Sehlange

der Tageszeichen-Liste unterscbeidet sich dadurch bestimmt von der in

den Abbildungen vielfach, und audi auf den Monumenten, vorkommenden

Sehlange, der gew5hnlicb die Farbung der rothen Korallenotter ge-

geben wird.

Die Sehlange lebt nackt, ohne eigenes Haus, heute sich hier in einem

Lochc bergend, morgen in einem andereu. Darum hat auch der nach der

Sehlange benannte Tag Nacktlieit, Armuth, Heimathlosigkeit im Gefolge.

Es ist das Zeichen der Reisenden und der Krieger und ward von den-

jenigen erwiihlt, die ihr Haus verlassen und zu Handel oder Krieg in die

Feme ziehen wollten.

Die Patronin dieses Zeichens ist die Gottin Chaleiiiuitlicue, die Gdttin

der Quelien und Bache, des ttiessenden, bewegten Wassers, — daher

Symbol der Unruhe und des Wanderns, — die in dem Wasserstrom, welcher

von ihren Schultern fliesst, Manner, "VVeiber und die mit Reichthfimern

gefullten Kisten fortschwemint.

6. miquiztli „Tod" oder tzontecomatl „Schiidel u Abb. 89 und 90. Die

Farbe des Knochens ist vielfach durch gelbe, roth punktirte Flecke imitirt;

der Unterkiefer raitunter durch besondere Farbe bezeichnet. In herkoram-

licher Weise sind an der Basis der Zahne das Zahnfleisch durch rothe Farbe
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und flber den Augenhdhlen die die Augenbrauen tragenden Wfilste mit blauer

Farbo angegoben. Ziemlich regelmassig ist auf derWOlbung oder an dor

Seite des Schadels ein kreisrundes Loch ausgeschnitten. Der Aublick dor

Schadel warden Mexikanern vom teompantli. dem Schadelgeriist, her gelaufig

wo auf quer durch die Schlafe gestossenen Stangen die Kopfe der den

GSttern geopferten Sklaven und Kriegsgefangenen aufgereiht waren. Mit-

unter sind, statt des kreismnden Loches an der Seite, verschieden gefarbte,

konzentrische Riuge auf dem Wirbel des Schadels zu sehen, die vielleicht

auf eine Pr&paration des Schadels dcuten. Statt einos einfachen Schadels

wird auch der Kbpf MtctlantecutlCs, des Todesgottes, gezeichnet, der zu

dem Todtenschadel noch eine schwarze, zerzauste Perrucke, Ohren mit

weissem, bandartigem Pflock und ein Feuersteinmosser Tor der Nase tragt

(Abb. 90, S. 423).

Der Tod ist ein UnglQck und erweckt traurige Gedanken. So sind

auch die, unter diesem Zeichen Geborenen unglQcklich und traurig.

schwachlich, krank und feige.

Als Patron dieses Zeichens ist im Codex Borgia 11 (= Kingsborough 2S)

eine Frau gezeichnet mit der Lippenscheibe TonacatecutlC* (Ometecutli*).

die vom uber der Stirn eine Meerschnecke tragt und deren ganze Gestalt

von nachtlichem Dunkel sich abhebt. In den ent8i)rechenden Stellen des

Codex Vaticanus B Blatt 88 und 30 (= Kingsborough 9 und 78) sieht mail

eine mannliche Gottheit, ebonfalls mit der Lippenscheibe (dem eingekniffenen

Mundwinkel) Tonacatecuttiz, aber mit dunklom (blauem) Loibe. Auch im

Codex Borgia 66 (= Kingsborough 49) und im Codex Vaticanus B 54

(= Kingsborough 43) seheu wir einen Gott mit der Lippenscheibe (dem

eingekniffenen Mundwinkel) Tonacatecutlis, aber hier als steifruckigen.

alten Mann mit dem Stabe in der Hand. Und ihm gegenflber steht der

Sonneugott. Eben'so haben Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A

zwei Figuren: einen Gott, der als auszeichnendes Merkmal dieselbe Meer-

sehnecke tragt, wie die Frau im Codex Borgia 11 (= Kingsborough 28),

und ihm gogenuber wieder den Sonneugott.

Man kOnnte meinen, dass dem Zeichen. welches „Tod" bedeutet, hier.

gleichsam zur Kompensation, die Gottheiten der Geburt als Patrone

gcsetzt seien, und die Frau auf Blatt 11 des Codex Borgia als Totiacaciuatl,

rls Gottin der Geburt, betrachten. Denn die Schnecke, die sie am Kopfe

tragt, ist das Symbol des Mutterleibes. Wie die Schnecke aus dem Gehfiuse,

so kommt der Mensch aus dem Leibe seiner Mutter hervor. Wahrschein-

licher aber ist, dass auch die Gottin Codex Borgia 11, gleich den raann-

lichen Gottheiten, den Mond (metztli) bezeichnct. Der Mond bat Be-

ziehung zu den Weibern und verursacht, nach dem Interpreter die Geburt

der Menschen. Darum ist die Meerschnecke (tecciztlt) auch seiu Symbol

uud Tecciztecatl, „dor mit der Meerschnecke", der haupts&chlichete der

Namen, unter denen der Gott bekannt ist. Der Mond steht hier als
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Symbol des Zeichens miquiztli, weil miquiztli „Tod u das Zeichen der

Zauberer ist, und weil die Zauberer in der Nacht ihr Wesen haben.

7. macatl „Hirscha
. Der langgestreckte Kopf dieses Thieres wird ge-

zeichnet, bald ohne Geweih (Abb. S. 423), bald mit Geweih (Abb. 92),

das letztere dann blau gemalt, wie andere Horn- und Hauttbeile (Nagel,

Nasenschleimhaut u. a.). Statt des Kopfes finden wir im Codex Fejervary

(Abb. 93) den Fuss des Thieres mit dem gespaltenen Huf.

Der Hirsch ist ein Thier des Waldes und des Feldes. FQr die, an

diesem Tage Geborenen ergibt sich daraus ein Hang, in die Feme zu

schwcifen und sich dem Waldleben zu ergeben. Insofem trifft das Zeichen

in seiner Bodeutung mit dem Zeichen coatl zusammen und gilt, wie dieses,

auch als Zeichen der Krieger.

Der Patron dioses Zeichens ist Tlaloc, der Gott des Regens, der Ge-

witterschauer, der mit dem Blitze tOdtende Gott. Er stent hier, weil er

ansserdem Regent und Sinnbild der einen der vier prahistorischen Welt-

periodeu ist, des Quiauhtonatiuh, der ..Regeusonne", d. h. aber nicht etwu

der Periode, die sich durch eine Sintfluth auszeichnete, sondern die

durch einen tlequiauitl, einen Feuerregen, zu Gruude gieng. Der Hirsch

aber ist, nach den Interpreten, ein Symbol der Dflrre, und mit seinem

Kopf wird in kleinen Bildchen des Codex Bologna (Blatt 1 und Blatt 4.

unterste Reihe) geradezu das aus dem. brennenden Tempel schlagende

Feuer veranschaulicht. — 1m Codex Telleriano-Reniensis und Vaticanu.s A
ist dem Gotte eine Figur gegeniibergestellt, welche Attribute Tlaloc's (des

Regengottes) und Quetzalcoatl's (des Windgottes) vcreinigt* und die von

den Interpreten als Nauieecatl („vier Wind*) bezeiclmet wird.

Tlaloc ist den Mexikanern insbesondere der mit dem Blitz todtende.

in der Fluth ertrftnkende, in Tlalocan fiber die Seinon lierrschende Gott.

Die unter dem Zeichen ^Hirseh* Geborenen und so dem Gotte Tlaloc

Verfallenen furchteten daher, bei jedem Gewitter vom Blitz erschlagen. bei

jedem Bade ertrankt, von dem Herrseher Tlaloc als sein Eigenthum reklnmii t

zii werden.

8. tochili „Kaninchen". Ein Kopf, ahnlich dem des vorigen Zeichens,

aber durch das runde Auge, die hlngeren, niehr h&ngenden Ohren und die

boiden Schneidezahne untersehieden (Abb 94 und 1)."), oben S. 423).

Das Zeichen ist ein glilckliches. Das Kaninchen, sagt man, nahrt

sich ohne Arbeit und Mflhe von dem Graso des Felde*. Darum werden

die unter seinem Zeichen Geborenen muhelos reich.

Im Mexikanischen ist tochtli der Ausdrnck fiir „Kausch, Borauseht-

heit". Man bildet das Zeitwort tochtilia, oninotochtili, fur welches Molina

die Bedeutung gibt: „hazerse conejo, o hazerse bestia, 0 tornarse bruto el

honibre". Nach P. Sahagun wurde dor Wein centzontotochtin, d. h. .,400

(= 20 X ^0) Kaninchen" genannt. weil er die Ursache unzahliger Arten

von Betrunkenheit ware. — So selien wir denu auch als Patronin des
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Zeichens iochtli die Porsonifikation der Magueypflanze, der Agave americana,

aus welcher der berauBchende Pulque bereitet wird. Als Gottheit fQhrt

sie den Nameu Mayauel Sie ist (als Pflanze) als Gdttin gedacht und war

nach Sahagun diejenige, wolcbe zuerst den Saft der Magueypflanze ge-

brauchen lehrto, — in uralter Zeit, als noch die Olmeca und Uiatotin im

Lande waren, — und ist nach dem Interpreten des Codex Telleriano-

Reraensi8 die Gemahlin PutecatTs, des Pulque-Gottes, den wir unten noch

zu erwahnen habcn werden. — Afayauel wird in alien Quellen, die wir bier

angezogen habeu, in ziemlich gleichartiger Woise dargestellt. Wir seben die

Gdttin vor den stachligen Blattern der Agave sitzen oder daraus hervor-

wachsen. Daneben der bekranzte und geschrauckte Topf, aus welchein

das Getrank herausschaumt. Eine Figur, in vergnflgter Haltung die Fahne

schwingend, mit ernster Miene aus der Pulqueschale trinkend oder mit

der Pulqueschale in der Hand zur trunkenen Rede anhebend, — scbeint

den Rausch zur Darstellung briugen zu sollen.

9. atl „WasserK
. Das Wasser erscheint als Tageszeichen selten in

der Weise, wie man es als hieroglyphisches Element im Codex Mendoza

und sonst vielfach verwendet findet, namlich als blauer, verzweigter Strom,

mit einem Welleusaum oder mit weisseu, seheibenfOrmigen oder langlichen

Gebilden (Schneckengehausen) am Ende der Verzweigungen. Immerhin

haben wir eine dem ahnliche Zeichnuug in der Abb. 90 (oben S. 423),

die dem Codex Vaticanus B 49, 50 (= Kingsborough 48, 47) entnommen

ist. In der Regel ist, statt des einfachen Wasserstromes, ein Gef&ss mit

Wasser gezeichnet, entweder ein einfaches Wassergefass (Kflrbisgefass),

wie in Abb. 97 des Codex Telleriano-Remensis, oder aber, und dies ist

der haufigere Fall, das aus dem Gefass herausfliessende Wasser ist der

walleuden Federhaube eines Yogols verglichen. So wird dem das Wasser

bergenden Gefasse die Gestalt eines Vogelschnabels gegeben, mit Eck- und

Backziihnen an der Aussenseite de9 Gefiisses, und in das Wasser hiuein

wird das Auge eines Vogels gezeichnet (Abb. 100, 101). Eine Kombination

beider Darstellungsweisen zeigt die eigenthttmlich omamentale Abb. 98

(Codex Laud).

Das Wasser, oder genauer gesagt, die Zeit, in der das Wasser herrscht,

die Regeuzeit, und die Oertlichkeiten, wo Wasser im Ueberfluss vorbanden

ist, verursachen Krankheiten, Rheumatismen, Fieber, Ausschlag. Darum

ist das Zeichen ein ungliickliches, hat Krankheit und Tod fux die davon

Botroffenen, bezw. unter ihm Goborenen, im Gefolge.

Als Patron dieses Zeichens ist scheinbar wieder das entgegengesetzte

Prinzip, der Herr des Feuers, angegeben, fccocauhqui, „dor Gelbgesichtige
44

,

audi Xiuhtecutli, „der Herr des Jahresu (oder der Herr des Smaragda),

oder Xiuhatlatl, „das blaue Wurfbrett", genannt, — mit gelber Farbe im

Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A, mit rother im Codex Borgia

und Vaticanus B gemalt, wobei aber immer der untere Theil des Gesichta

Digitized by Google



(>. Tagesieichcn der axtekischeu und dor Maya-Handschriften und ihre Gottheiten. 427

uiul ein quer fiber das Auge gehender Streifen mit schwarzer Farbe an-

gegeben ist. Das gegensatzliche Element, das Wasser, ist als breiter

Strom in der That bier neben dem Gott zu seheu. Daneben aber eine

in schrager Richtung aufsteigende Feuersaule, und beide Bilder zusammen

sind nichts anderes als der hieroglyphische Ausdruck der Phrase atl-tlachinolli

Wasser und Brand", die eine, und zwar die gewfthnlichsto Bezeichuung

fur ijaoyotl „Kriegu war. Als „avvocato della guerra« wird in der

That der Feuergott von dem Interpreten des Codex Vaticanus A bezeichnet.

Zum Patron des Zeichens atl „Wasser" ist der Feuergott wanrscheinlich

nicht nur deshalb geworden, weil die Moxikaner bei atl „Wasser" an atl-

tlachinolli „Krieg* dachten, sondern weil atl selbst vermuthlich ursprQng-

lich nicht „Wasser* oder nicht bloss „Wasseru
, sondern „das Schleudern,

das Werfen, das Speerworfen u bedeutete, daher auch das bekannte In-

strument, das Wurfbrett, mit dem der Speer geschlcudert wurde, a-tla-tl

„woniit man schleudert" genannt wurde.

An den Stellen, wo die Regenten der Tageszeichen als Patrone der

zwanzig Abschnitte der TonalamatVa aufgeftthrt werden, ist dem Feuergott

gegenuber ein weissgefarbter Gott zu sehen, neben dem im Codex Telle-

riano-Remensis und Vaticanus A das Zeichen ce acatl „cins Rohr* an-

gegeben ist — der Tag des Verschwindens (des Todes) QuetzalcoatTs, an

welchem dieser Gott sich in den Morgenstern verwandelt haben soli. Die

Interpreteu erklaren daher diese Figur als das Bild Tlauizcalpan tecutlts,

des Morgensterns. Der Gott ist hier dem Feuergotte gegenubergestellt,

weil dor Osthimmel die Region war, wohin die Scelen der geopferten

Krieger giengen, und von dort die aufgehende Sonne mit Gesangen und

Tanzen bis zum Zonith goleiteten.

10. /Yxci///?/// „Hund". Der Kopf des Thieros wird gezeiehnet, schwarz und

weiss gefleckt, wie er auch im Codex Mendoza, wo das Bild des Hundes als

hieroglyphisches Element viel verweudet wird, regolmassig erscheint. Mit-

unter sieht man aber den II und auch roth gemalt (Abb. 103, oben

S. 423). Der Hund wurde bei den alten Mexikanern als Schlachtthier

gemastet. Nebenbei aber spielte er eine wichtige Rolle bei den Leichen-

feierlichkeiten. Urn nach dem Todtenreiche zu gelangen, mussto die Seele

des Abgeschiedenen den C'hicunauhapan, don „neunfachen Strom**, fiber-

schreiten, und dies konnte nur mit Hilfo eines rothen Hundes geschehen.

Darum versaumte man nie, dem Todten einen solchen Hund in das Grab

mitzugeben. Eben deshalb ist aber auch die rotho Farbe auszeichnendos

Merkmal fur den Hund geworden. Dio Abb. 103 zeigt gleichzeitig den

Hund mit abgeschnittenen Ohrspitzon. Das ist dnrch den lapplgen obern

Rand des Ohres und dio gelbe Farbe des Randes — in den Bildorschriften

die gewdhnliche Bezeichnung fur todte Korpertheile oder WundrSnder —
angedeutet. Es scheint, dass den Hunden, oho man sie dem Todten ins

Grab nachwarf, die Ohrspitze abgeschnitton ward. Denn dasselbe rothe
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Ohr mit der abgeschnittenen Spitze (dem gelben, lappigen, obern Rande)

finden wir fflr sich allein als Bezeichnung des Tageszeichens itzcuintli ver-

wendet (Abb. 104).

Der Hund wird im Sahagun als „signo del fuego", das Zeichen

des Feuergotts, und deshalb auch aU das Zeichen der grossen Hen-en,

der Herrscher und Kichter auf der Erde, bezeichnet. An diesem Tage

burden die Todesurtheile ausgesprochen und die unschuldig Eiugekerkerten

freigelassen. Kbnige, die an diesem Tage erwahlt wurden, hatten be-

sondere Chaucen. Und die Menschen, die an diesem Tage geboreu wurden,

wurden grosse Herren, reich und machtig, freigebig, lassen sich gern bitten

und ertheilen gern Gnadeugeschenke. All diese Angaben scheinen aber

eigentlich auf ce itzcuintli „eins Hund u
, den Anfangstag des vierzehnten

jfona/amatf-Abschnitts, oder genauer vielloicht auf den vierten Tag dieses

Abschnitts, den Tag naui acatl „vier Rohr", sich zu beziehen. Der Tag

naui acatl, dossen augurische Bedeutung vielleicht rnach alien Richtungen

Feuerbohrer* gewcsen sein mag, war, wie wir aus Chimalpain wissen,

der Tag des Feuerbohrens. — auk ytlemamamalque yn Uecuahuitl

quitlazque Me.cica yn ypan ceinilkuitlapoliualli nahui acatl „am Tage vier

Rohr erbohrten Mexikaner Feuer 14 — wird von diesem Autor bei dem

Jahre 1487, dem ersten Regierungsjahre AuitzotV*, in welchem der Neubau

des grossen Tempels eingeweiht wurde, angegeben.

Der Patron des Zeichens itzcuintli ist, bezeichnend genug, Mictlantecutli,

der Todesgott, als soldier, theils in mannlicher, theils in weiblicher Gestalt

im Codex Borgia 13 (= Kingsborough 2tf) und an den entsprechenden

Stellen des Codex Vaticanus B 90 (= Kingsborough 7) und 32 (= Kings-

borough 80) gezeichnet. Neben ihm ist ein aufgesperrter cipactli- (Erd-)

Rachen, eine eingebundelte Leiche und ein kranker, Krauter (Medizinen)

in der Hand haltender, reichlich Exkremente und Ham lassender Menseh

dargestellt. An deu entsprechenden Stellen: Codex Borgia 70 (= Kings-

borough 45), im Vaticanus B 58 (= Kingsborough 39) und im Codex

Telleriuno-Remensis und Vaticanus A ist wieder die Gegeusatzlichkeit

zum Ausdruck gebracht: dem Todesgotte, dem Herrscher in der Unterwelt,

dem Reprasentanten der Nacht wird der Sonnengott, Tonatiuli, der Herr

des Tages, gegeniibergestellt.

11. ocomatli „Affe u
. Der Affe ist eine mythologische Gestalt. Darum

finden wir ihn fast nie einfach realistisch dargestellt. Zum wenigsten tragt er,

nach Art der Filrsten und Gottor, Schmuck in dem Ohr (Abb. 100 unten

8. 431), und zwar in der Kegel deu, wie es scheint, etwas barbarischeu Ohr-

schmuck des Gottes Tepeyollotl und seiner Begleiter. Statt des sich uach vorn

strSubenden Kopfhaares sieht man haufig einen Busch grflnen Malinalli-

Grascs (vgl. das nachste Zeichen). Gelegentlich auch (Codex Borgia 23

= Kingsborough 16) ist die ganzo Figur in Malinalli-Qras gekleidet

(Abb. 107). Und im Codex Telleriano-Remeusis und Vaticanus A tragt
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der Kopf des Affen regelmassig die Kopfbindo des Windgottes Quetzalcoatl

(Abb. 105). — Der Affe hat Beziehungen zum Windgott. Er ist eben der

schnelle, der flflchtige. Auch den arischen Indern ist der Affe Hanuman
der vataja, der „Sohn des Windes". Im Codex Borgia und Vaticanus B
findet sich wiederholt eine merkwflrdige Darstellung, wo wir den Todes-

gott und den Windgott Quetzalcoatl Rucken an Rucken gelebnt dasitzen

seben. Eine ganz gleiche Darstellung sieht man auch im Codex Laud 11.

Aber dort erblicken wir, statt des Windgottes, die unverkennbare Figur

des Affen mit dem Rucken gegen den Todesgott gelehnt; ersterer halt das

Opfermosser, letzterer ein ausgerissenes Herz in der Hand. Dass wir also

den Affen rait den Attributen des Windgottes bekleidet finden, kann nicht

weiter Wunder nehmen. In dem Ausputz mit MaUnalti-Grm scheint sich

eine Beziehung zum Tode zu offenbaren. Das Gesicht des Affen imitirt

den Todtensch&del. Und ganz an unsere Abb. 107 erinnernd, sehen wir

im Codex Borgia 71 (= Kingsborough 44) das Skelet, welches dem Sonneu-

gott den abgerissenen Kopf oiner Wachtel darbringt, in Malinalli-Gras

gekleidet.

Der Affe ist lustig und spasshaft und weiss seine Gliedmassen geschickt

zu benutzen. Darum werden auch die, unter seinem Zeichen Geborenen

in allerhand — aber, wie es scheint, hauptsachlich brotlosen — Kunsten

geschickte und erfahrene Leute, Kunstler, Sanger, T&nzer, Clowns und

Spassmacher; die Frauen fihnlich, frohlichen Gemnths, doch nicht sehr ehrbar.

AU Patron dieses Zeichens ist im Codex Borgia 13 (= Kingsborough 26),

und entsprechend im Codex Vaticanus B 32 (= Kingsborough 80) ein Gott

gezeichnet, dessen nfihere Beziehung durch einen, neben ihm im Wasser

mit dem Netz fischenden Menschen zum Ausdruck gebracht ist. Da an

dieser Stelle die Reihe der Gottheiten der Tageszeichen mit der im Codex

Telleriano-Remensis und Vaticanus A, und entsprechenden Stellen des

Codex Borgia und Vaticanus B, gegebenen Aufzfthlung der Regenten der

7ona/awui*/-Abschnitte nicht mehr flbereinstimmt, indem der Gott hier

ausgelassen, und dafur am Schlusse der Reihe der Feuergott hinzugefQgt

wird, so lasst una der Interpret des Codex Telleriano-Remensis, der

una sonst die Namen ffir die GOtter lieferte, hier im Stiche. Ich

glaube diesen Gott in Codex Borgia 15 (= Kingsborougli 24), wo er in

Parallele zu Xochiquetzal stehen wflrde, und an verschiedenen Stellen des

Codex Viennensis unter dem Namen chicome xochitl «,sieben Blume" wieder-

zuerkennen, und bin deshalb geneigt, in ihm ein mannliches Analogon

der Xochiquetzal anzunehmen, was zu der obeu gezeigten Bedeutung des

Zeichens vortrefflich passen wurdo. Ich glaube Beweise dafur beibringen

zu kOnnen, dass ihm der Name Xochipilli „Blumenprinz" zukommt, und

dass er als ein Gott des Reichthums und der Feste betrachtet wurde.

12. maiinalli wird von deu alten Autoren als „cierta yerva", „ein

gewiwsos Krauttt
erkl&rt. Nach Penafiel (Nombres geograficos de
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Mexico) ist es: — „una planta de los Gramineos, conocida por rzacate del

carbonero", dura, aspera, fibrosa, que fresca sirve para formar las sacas

del carbon y para sogas que las aseguran", d. h. also „Strohseil tt oder

„Gras, aus dem man Strohseile fertigt". Damit scheiut die Etymologie

des Wortes zu stimmen. Wir tinden im Molina: malina, onitlamalin,

„torcer cordel encima del muflo"; malinqui, malinalli „cosa torcida".

Im Codex Mendoza 13, 14, wird der Ort Malinaltepec durch eineu Berg

dargestellt, der auf seinem Gipfel eine krautartige Pflanze mit gelben Bluthen-

kopfen (Abb. 108 S. 431) tragi In demselben Codex 41, 11 dagegen sehen

wir denselben Ort durch einen Berg hezeichnet, der auf seinem Gipfel die

Abb. 101) trflgt, d. h. einen Todtensch&del, dessen AVOlbung gleichsani er-

setzt ist durch den grtinen, mit gelben Bluthenkopfen besetzten Buseh

dieses Krauts. Letztere Kombiuation ist auch die ubliche Darstellung des

Tageszeichens malinalli. Vgl. die Abb. 1 10 (Codex Telleriano-Remensis).

Doch findet sich dancben auch z. B. im Codex Borgia 13 (= Kingsborougb

26) die Abb. Ill, welche den ganzen Busch der Pflanze mit den gelben

Bltithenahren und zwci aufgestnckten Fahnchen zeigt. — Andcrwarts ist

das Tageszeichen durch einen blutigen Kiefer mit einer Zahnreihe be-

zeichnet (Abb. 114 Codex Fejervary), denen noch bisweilen ein heraus-

gerissenes Auge (Abb. 113 Codex Laud) oder ein herausgerissenes Auge

uud ein grflner Busch hinzugefflgt wird (Abb. 112 Codex Laud). Wie

der blutige Kiofer eine Darstellung des AVortes malinalli sein soli, ist

schwer erfiudlich. Ich glaube, dass der andere Name it/an, der in der

Liste von Meztitlan fftr dieses Zeichen gebraucht wird und der mit -sein

Zahn" flbersetzt werden kann, hier lierangezogen werden muss. Yielleicht

ist vialinalli aber auch noch in pr&gnantem Binne als das „herausgebohrte~

zu ubersetzen. Das wurde das neben der Zahnreihe gezeichnete Auge

erkl&ren.

Das Zeichen hat einen boson Ruf. Die alten Autoritaten 8 a ha gun

und Duran erklaren es — ich weiss allerdings nicht, ob vollst&ndig un-

beeinflusst durch biblische Traditionen — als Sinnbild der Verganglich-

keit, das Gras des Feldes, das schnell dahinwelkt. Duran hel)t dabei

die Verganglichkeit des Uebels hervor. Wie das Gras des Feldes jedes

Jahr welkt und Im n&chsten wicder frisch ergrtint, so verfielen auch die

unter diesem Zeichen Geborenen jedes Jahr in eine schwere Krankheit,

erholten sich aber wieder von derselben. Sahaguu dagegen hebt die

Verganglichkeit des Gluckes fur die unter diesem Zeichen Geborenen

hervor. Anfangs vom Ghlck begflnstigt, wurden sie plotzlich wieder ins

Elend zuriickgeschleudert. Sio wurden viele Kinder bekommen, diese

ihnen aber der Reihe nach wegsterben. Darum, gibt er an, vergliche

man dieses Zeichen einem reissenden Thier.

Patron dieses Zeichens ist ein Gott, der von den Interpreten Patecati

der Gott des Weinos, genannt wird. Als Getter des Weines (d. h. des
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Pulque, des aus der Agave americana bereiteten borauschenden Getrfinkes)

werden im Sahaguu eiue ganze Reihe von GSttern angegeben: Tezcatzoncatl,

Yiauhtecatl, Izquitecatl, Acolhua, Tlilhua, Patecail, TolUcatU Papaztac, Tlal-

tecayohua, Ometochtli, Tepuztecatl, Chimalpanecatl, Colhuatzincatl. Eine uoch

grossere Zahl ist .in der Bilderschrift der Biblioteca Nazionale in Florenz

genannt. Wie man sieht, haben die meiston dieser Namen patronyraische

Form. Man konnte vermuthen, dass durch diese verschiedenen Naraen

die besonderen Marken des Getrankes bezeichnet worden seien. In Wahr-

heit bezeichnet abor dieses Patronymikou den Gott als einen an eineni

bestimmten Ort odor in einer bestimmten Landschaft verehrten.

Patecatl wird Gemahl der Mayauel, der Gdttin der Agavepflanze, ge-

nannt, und ihm wird das besondere Verdieust zugeschrieben, die narko-

tischeu Wurzeln entdeckt zu haben, die man dem Pulque zusetzte, urn

dessen berauschende Wirkung zu steigern. Daher auch der Name, der

von p&tli „mediciuau „Medizinkrauta abgeloitet zu sein scheint

Dor Gott wird in barbarischer Tracht dargestellt (vgl. Abb. 146, unteu

S. 439) mit einem Nasenring, wie ihn die Gottin Teteoinnan oder Tlacolteotl

tragt, und auch in der Tracht an die letztere Gottin erinnernd. Das ist

eiu bezeichnender Zug. Denn die Pulquegiitter, wie die ebeu genanote

Gdttin werden in derselben Landschaft, in Cuextlan
y

in der Huaxteca

heimisch gedacht. Der Gott ist mit kriegerischeu Emblemen ausgestattet;

ihm gegenuber oder vor ihm herschreitend ist ein Jaguar gezeichnet, oder

in Adler- und Jaguartracht gekleidete Kriegor. Das sind Sinnbilder der

Tapferkeit; quauhtli ocelotl „Adler-Jaguar tt
ist Bezeichnung der hervor-

ragendsten und tapfersten Krieger. Der Rausch macht tapfer; auch

durften, wie es scheint, an den Pulquegelagen nur alte Manner uod

Soldaten Theil nehmen.

Im Kultus sind die Pulquegotter im Wesentlichen als Ernteg5tter

gedacht. Denn wenn die Ernte eingebracht ist, so ist es Zeit, ein Fest

zu feiern und sich zu berauschen. Eine besondere Bedeutung echeint

dieser Gott in der an den Grenzen der Huaxteca gelegenen Landschaft

Meztitlan gehabt zu haben. Es werden dort als HauptgStter geuannt:

Ometochtli, TczcatUpuea, Ilueitonantzin, d. h. der Pulquegott, der Gott der

Durre und des Winters und die Gdttin der Erde. "Von dem Gott de»

Pulque (Ometochtli) wird hier erzahlt, dass er von Tezcatlipoca erschlagen

worden sei, dass aber sein Tod nur wie der Schlaf eines Trunkencn ge-

wesen, dass nachher der Gott gesund und frisch wieder auferstanden sei,

— ein durchsichtiger Mythus, der uns den Wechsel von Dilrre und Regen,.

von Kalte und W&rme, von Winter und Sommer veranschaulicht. Aus

dieser mystischen Bedeutung des Pulque's leiteten sich ohne Zweifel die

strengen Strafen ab, die auf den unberechtigten Genuss desselben gesetzt

waren, und die die Spanier so in Erstaunen setzten und von ihnen als

Gipfel padagogischer Weisheit gepriesen wurden. Der Genuss des Pulque,
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ausser in den durch den Kultus streng vorgeschriebenen Fallen, war

einfach ein Sakrileg und ward als solches gebuhrenderweise mit dem Tode

bestraft.

13. aeatl „Rohru
. Als hieroglyphisches Element ira Codex Mendoza

haufig durch die, aus den stengelumfassenden breiten Blattern sich auf-

bauende Maisstaude ausgedriickt. Als Tageszeichen durch den Pfeilschaft,

mit (Abb. 118, 119) oder ohne Feuersteinspitze (Abb. 115-117, oben

S. 431), aber regelmfissig mit, unterhalb des Schaftendes angebrachten

Federn bezeichnet.

Wie das Rohr iuwendig hohl und marklos ist, so sollten auch die

unter diesem Zeichen Oeborenen hohle KSpfo ohne Herz und ohne Ver-

stand sein, Leckermauler, Mflssigganger.

Als Patron dieses Zeichens ist im Codex Borgia 12 (= Kingsborough 27)

ein Tezcatlipoca mit verbundenen Augen gezeichnet. Dem entspricht

im Codex Borgia G9 (= Kingsborough 46) eine Oruppe, bestehend aus

der Figur Tezcatlipoca s (Abb. 148, unten S. 439) uod eines Gottes mit

ganz verbundenem Gesicht, dessen Kopf von einer hornartig gekrfimmten

Mutze bedeckt ist, von der ein Pfeilschaft ausgeht (Abb. 149, unten

S. 439). Ganz die gleichen charakteristischen Attribute tragt die ent-

sprechende Figur des Codex Vaticanus A und des Codex Telleriano-

Remensis, die von den Interpreten als Itztlacoliuhqui, Gott der Kalte und

weiter der Verhftrtuug, der Verblendung, der Stinde erklart wird und dem,

wie sie angeben, auch ein Sternbild am sfldlichen Himmel entsprechen

soil. Als Xebenfiguren sieht man im Codox Borgia 12 (= Kingsborough 27)

einen seine Exkremente fressenden Menschen, einen tlaelquani, d. h. einen

Sunder, im Codex Borgia 69 (— Kingsborough 46) einen Pulquetopf und

einen am Boden liegeuden Menschen, endlich, im Codex Vaticanus A und

Telleriano-Remensis das Bildniss der gesteinigten Ehebrecherin.

Der Name Itztlacoliuhqui bodeutet „das Scharfe, Gekriimmte" oder

„das krumme Obsidianmesser". Als Gott der Kalte wird Itztlacoliuhqui

auch von Sahagun bezeichnet. Der Zusammenhang mit Tezcatlipoca,

der in den erw&hnten Darstellungen vorliegt, spricht sich flberdies im

Namen — Itztli, „der Obsidian", ist einer der Namon Tezcatlipoca 's —
und in der Bedeutung des Gottes aus. Denn Tezcatlipoca, „der rauchende

Spiegel u
, ist der Gott des Nordens und ist als solcher auch der Gott der

Durre und der Kalte, des Winters und der Dunkelheit, der Moloch der

inexikanischen Mythologie. Und ebenso ist er der die Siinde strafende Gott.

Zu den Festlichkeiten des Besenfestes (pchpanizttf), die zu Khren der

Krdgdttiu Teteo innan oder Toci gefeiert wurden, gehftrt das Auftreten

(Jinteotl Itztlacoliuhqui 's. Zu dem Zwecke wurde von dem zu Ehren der

< idttin gekOpften Opfer ein Stttck der Schenkelhaut entnommen und daraus

dio Maske Itztlacoliuhqui gearbeitet. Die Maske bestand aus einer Kapuze

aus Federarbeit, welche sich nach hinten verlangerto und mit einer

Seler. Gesammelto Abhandlungen I. 28
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hahnenkammartigen Krone endete, — die Beschreibung entspricht genau

der Art, wie die hornartig gokrttmmte Mtttze ItztlacoliuhquV's im Codex

Telleriano-Remensis und Vaticanus A wiodergegeben ist. Mit dieser Masken-

ward dann Cinteotl, der Sohn der Teteoinnan, bekleidet, der in dieser Yer-

kleidung bei den weiteren Festlichkeiten eine bedeuteame Rolle zu

spielen hatte.

Es hat zun&chst otwas Befremdendes, den Namen der Mai8gottheit

{Cinteotl) mit dem des Gottes der Kalte (Iutlacotiuhqui) verbunden zu

sehen. Nach der AufTassung der Mexikaner gingon sowohl die gunstigen,

wie die sch&dlichen, in einer Sphfire sich geltend machenden Einflusse

von derselben, in dieser Sphfire herrschenden Gottheit aus. Nach der

„Historia de los Mexicanos por sus pinturas", dem Codex Fuenleal, sendet

Tlaloc sowohl das gute Wasser, welches die Saaten wachsen lasst, wie das

b5se, welches die Saaten ersftuft, das kalte, welches die Pelder vereist,

und den Schnee, der die aufkeimenden Saaten unter seiner Decke begrabt.

Der Interpret des Codex Telleriano-Remensis erklfirt die Fruchtbarkeit

und Nahrung spendende Erdg6ttin Tonacaciuatl als Mla que causava las

hambres", die welche die HungersnOthe verursacht. Und nach Duran

erhalt die Gdttin der Maisfrucht den Namen Chicome coatl „Sieben Schlange*

wegen des Unheils, das sie in den unfrnchtbaren Jahren anBtiftet, wenn

das Eorn erfriert und Hungersnoth eintritt.

14. octhtl „Jaguar (Felis onca)". Man sieht das ganze Thier darge-

atellt, das durch das gelbe oder braune, gefleckte Fell und die mit langen, ge-

krilmmten Elauen versehenen Pranken leicht kenntlich ist. Seine reissenden

Eigenschaften sind haufig noch durch, in dem Umkreis des Leibes an<re-

brachte Feuersteinmesser besonders gekennzeichnet An anderen Stellen

ist nur der Kopf gezeichnet (Abb. 120, 121, oben S. 431), durch die

Rundung und die Flecken ebenfalls leicht kenntlich. Endlich wird, wie

beim Hunde, uur das Ohr angegeben (Abb. 122, Codex Fejervary), dessen

Besonderheit in der Breite uud Rundung und in der schwarz gefarbten

Spitze liegt.

Die kriegeri8chen Eigenschaften des Thieres vererben sich auch auf

die unter diesem Zeichen Geborenen. Sie werden tapfer und unerschrocken,

aber auch gewaltthatig und lasterhaft, insbesondere in erotischen Dingen,

und nehmen, wie die Krieger uberhaupt, ein unglflckliches Ende. Auch

die Frauon, die unter diesem Zeichen geboren sind, werden hochmfitbig

und lasterhaft.

Patron dieses Zeichens ist, nach Angabe der Interpreten, Tla$olteotl,

auch Ixcuina und Tlaelquani genannt. Der Name Tla^oUeotl heisst „Gott-

heit des Unraths" und Tlaelquani die „Dreckfre8serin tt

, die „Sflnderin%

die Gottin ist aber keineswegs eine Patronin der Sinnenlust und der

Schamlosigkeit („la Venere impudica o plebea", wie Boturini angibt),

sondern umgekehrt, eine Gdttin der sittlicheu Gebundenheit, Patronin der
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Ehe. Vor ihrem Bilde steinigte man die Ehebrecherinnen. Und die-

jenigen, welcho sich io diesem Punkte vergangen hatten, waren genothigt,

zu ihren Priestern zu gehen und dort ihre Sflnde zu beichten. Aber nach

mexikani8cher Auffassung wurden sie durch diese Beichte auch ihrer Sflnde

vollstandig quitt, straflos auch der weltlichen Gewalt gegenflber.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gottin mit der Erdgottin

Teteoinnan oder Tort idcntisch ist. Im Codex Telleriano-Remensis und

Yaticanus A ist sie in die abgezogene Haut des Opfers gekleidet darge-

stellt und mit weissen Pedern besteckt, ganz wie Torquemada u. A. den

Putz der Erdgottin beschreiben. In dem Sahagun-Manuskript der Biblio-

teca Laurentiana zu Plorenz ist sie rait dem Besen in der Hand abgebildet,

dem bekannten Attribut der Teteoinnan. Umgekehrt ist das Bild, durch

welches im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A der achte Monat

ochpaniztli bezeichnet wird und welches unzweifelhaft die Erdgottin Teteo-

innan darstellt, in Ansehen, Tracht und Auastattung in jeder Beziehung

gleich der Gdttin, welche von den Interpreten als Tlacolteotl bezeichnet

wird. Und wie die Teteoinnan sich als huaxtekische GSttin dadurch

charakterisirt, dass bei ihrem Hauptfeste {ochpaniztli) dio ihr Gefolge bil-

denden Leute als Hucucteea verkleidet einher giengen, wie P. Duran be-

richtet, so erzahlt auch von der Tlacolteotl der P. Sahagun, dass sie

hauptsachlich von den Mixteca und Olmeca — d. h. nach seiner Nomen-

clatur, von den Bewohnern der atlantischen Golfkflste — und von den

Cuexteca (d. i. Huaxteca) verehrt worden sei, wahrcnd im Westen, in

Michoacan, ihr Kultus ganz unbekannt geblieben sei.

Die fragliche Gdttin Teteoinnan -Tlacolteotl finden wir in unseren

Codices mit den beiden, flber der Stirn wie Hdrner aufrecht stehenden

Flechten — der bekannten altmexikanischen Weiberfrisur — abgebildet.

das Haar ausserdem durch ein rund urn den Kopf laufendes Band aus un-

gesponnener Baumwolle zusammen gehalten, in welchem ein paar Spindeln

stecken. Ein ahnliches Band htlngt aus dem durchlflcherten Ohrlappen

heraus. Der untere Theil des Gesichts ist mit einer dicken Lage schwarzen

Kautschuks bedeckt und in der Naso trftgt sie denselben eigenthilmlich

gekrflmmten King, den wir schon bei Patecatl gesehen haben. Es scheint

aich hierin die landsmannschaftliche Verwandtschaft der beiden Gottheiten

zu erkennen zu geben. Ygl. Abb. 147, unten S. 439. Das Gewand ist

lebhaft gefarbt, meist in zwei Farben, roth und schwarz, den Farben der

Pulquegdtter, und mit grossen, gelben (goldenen), halbmondfOrmigen Yer-

zierungen versehen. (Die Huaxteca waren berflhmt als Verfertiger der

centzontilmatli oder centzon quachtli, der bunten, vielfarbigeu Mantel und

Decken.)

Der Gdttin gegenflber 3ieht man (Codex Borgia 12 = Kingsborough '21

und an den entsprechenden Stellon des Codex Yaticauus B) einen Terapel,

in dessen offener Thfir eine Eule steht, — wie es scheint, das dunkle

28 •
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Hflus der Erde bezoichnend. Im Codex Borgia 68 (= Kingsborough 47)

und entsprechend im Codex Vaticanus B 61 (= Kingsborough 36) ist ihr

gegenuber die Feuerschlange und ein fihnlicher Teinpel, in dessen offener

Thur ein Raubvogel steht, der aber mehr an den cozcaquauhtli der Hand-

schriften erinnert. Im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A end-

lich steht ihr gegenuber eine, in das dunkle Gefieder einos Nacbtvogels

gekleidete menschliche Gestalt, — von den Interpreten als Abbild Tez-

catlipoca'a erklart. Anderwarts (Codex Borgia 55 = Kingsborough 60) sieht

man neben dor G5ttin das Bild des Moudes (Abb. 150, unten S. 439),

dargestellt durch das mit Sternenaugen besetzto Dunkel und das Bild des

Kaninchens in w&sserig blauem Felde.

15. quauhili, der „Adleru . Das Thier ist theils in ganzer Figur

(Abb. 125, oben S. 431), theils nur als Kopf gezeichnet (Abb. 123, 124),

meist sehr naturgetreu und leicht kenntlich, das Gefieder weiss mit schwarzen

Spitzen oder schwarzlich. Die rauberisehe Xatur, wie bei dem Thier des

vorigen Zeichens, wiederum durch Feuersteinmesser bezeichnet (Abb. 125),

welche an den Enden der Nackenfedern oder in dem Umkreis des Kdrpers

angebracht sind.

Das Zeichen theilt in jeder Beziehung die kriegerischen Eigenschaften

des vorigen, sowohl in Beziehung der Manner wie der Weiber, nur dass

(uach Duran) der Adler nocli einen bcsonderen Hang zu Raub und

Diebstahl ertheilt.

Der Patron dieses Zeichens ist der Gott Xipe „der Geschundene\

auch Totec, „unser Herr" (sonor terrible y espantoso), und Tlatlauhquitezcatly

„der rothe Spiegel", genannt, — der Gott, dem im zweiten Monat das

Fest tlaccuripeualiztli, „Monschenschinden*r

,
gefeiert ward, bei welchem in

die abgozogene Haut dor Opfer gekleidete junge Leute den Gott repra-

sentirten.

An den hier angezogenen Stellen der Handschriften ist der Gott nicht

uberall in typischer Gestalt zu sehen. Nur im Codex Borgia 67 (= Kings-

borough 48) und entsprechend im Codex Vaticanus B 62 (= Kingsborough 35)

(Abb. 151, unten S. 431)) und 34 (= Kingsborough 5) sieht man das mit
der gelben abgeschundenen Menschenhaut ilberzogene Gesicht, das nur
den Augenschlitz erkennen lasst, den brandrotheu Streifen flber die ganze

Lange der Backe und den eigenthiimlichen Nasenpflock, der die spitze,

mit flatternden Bandem umwickelte zapotekische Mfitze des Gottes nach-

ahmt. An denselben Stellen ist vor dem Gott auch sein Stab (Abb. 1 52,
unton S. 439), der von flatternden weissen, roth gestreifteu oder roth
punktirton Bandera umwickelte Rasselstab chicauazlli, gezeichnet. — Im
Codex Borgia 11 (= Kingsborough 28) dagegen uud entsprechend im Codex.

Vatikanus B 30 (= Kingsborough 78) sieht man einen, in der Weise
Tezcatlipoca 's, nur roth und gelb, also als Tlatlauhqui Tezcatlipoca benialten

Gott, der eine Todtenhand vor dor Nase halt. Aber den Kopf bedeckt
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eine rothe, mit weissen Federb&llen besteckte Kapuzo (Abb. 153, unten

S. 439), ganz ahnlich der Schulterdecke, welche der Gott in den vorher

angefQhrten Stellen trfigt. — Im Codox Telleriano-Remensis und Vati-

canus A endlich ist ein Gott, in der Haltung des Sonnongottes, gemalt,

Waffen in der einen, eino Wachtel in der anderen Hand haltend. Docli

zeigen auch hier die herabhangenden Hande der abgeschundeneu Menschcn-

haut und das in dachziegolfSrmig sich deckende grflne Federn auslaufende.

hemrl- oder kittelarlige Gewand den Gott Xipe und don tzapotekischen Gott on.

An alien Stellen aber ist, als Symbol und Characteristicum des Gottes,

ihm gegenuber die culebra Quetzulcoatl genialt, die grQne Federschlange,

— im Codex Borgia 10 (= Kingsborough 29) und entsprecheud im Codex

Yaticanus B 92 und 30 (= Kingsborougb 5 und 78), ein Kaninchen, an den

anderen Stellen einen Mensehen verschlingend, — dargestellt.

16. cozcaquauhtli heisst: „Halsbandadleru
. In Molina's Worterbueh

wird als Bedeutung des Wortes angegeben „aguila de eabeza bermejV,

„der Adler mit dem rotlien Kopf*, und gemeint ist der Konigsgeier,

Sarcoramphus papa Dum., von den Spaniern „rey de zopilotes" genannt.

— Von dem Tbiere ist stets nur der Kopf gezeichnet. Der Schnabel ist

weiss (beim Adler gelb!). und fiber dem Auge ist die unbefiederte, rothe

Kopfhaut kcnntlich. Regelmassig ist ein Ohr mit Ohrgehange gezeichnet

(Abb. 12? Codex Borgia). Mituuter ist ihm auch eine Art Haarperrtteke

(Abb. 128 Codex Laud) oder ein schleifenartiger Kopfputz (Abb. 12G

Codex Telleriano-Kemensis) gegeben.

Der Geier hat einen kahlen Kopf, daher wird er zum Sinnbild des

Alters, des langen Lebens, der Sehwaehen und Vorzflge des Alters.

Denen, die unter seinem Zeichen geboren wurden, sagte man nach, dass

sie ein holies Alter erreichen, und dass sie sich wie alte Leute ge-

bahren, geru Rath ertheilen, Zuhdror und Schiiler urn sich versammeln

wurden, u. s. w.

Der Patron dieses Zcicheus ist ein mit Tigerkrallen- und Schmetter-

lingsfiOgeln versehener Damon, den die Interpreten Itzpapalotl, ^Obsidian-

Bchraetterling", nenuen. Die Interpreten, die uberall einen Sundenfall

wittern, geben an, dass Xomunco oder Xounco, die erste geschaffene Fran,

nach ihrem Fall in diesen Damon verwandelt worden sei. In alien

Codices ist diesem Damon gegenuber ein umgebrochener Baum gezeichnet.

aus dessen offener Wunde Blut tiiesst. Die Interpreten sagen, miss dies

der Baum des Paradieses sei, and nenuen ihn deshalb Tamoanchan —
„Haus des Herabsteigens", nach Sahagun das irdische Paradies, das

zu suchen die wandernden Stamme sich aufmachten, — oder Xochitlicacan,

„den Ort, wo die Blumen aufrecht stehen." Der gauze Mythus, auf den

die Interpreten anspielen, ist aus anderen Quellon nicht bekannt.

17. o/in erklart Durau als „cosa que se anda o se meiiea" und sagt,

dass das Zeichen auf die Sonne angewendet wurde. Wir haben in der
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That das Zeitwort olini, oolin oder olinia, oninolini ^menearse 6 moverse",

das aber da8 obige Wort als Gruudwort voraussetzt. Dagegen finden wir

olli, ulli „Kautschuk tt und „der Kautschukball", mit welchem das nationale

Spiel tlachtli gespielt ward. Es ist bekannt, dass der Lauf der Sonne am

Firmament unter dem Bilde des Ballspiels angeschaut wurde. Die beiden

Antagonisten, Quetzalcoatl und Tezcatlipoca, die den Gegensatz von Sommer

und Winter, von Tag und Nacht zu reprasentiren scheinen, spielen (nach

Mendieta II c. 5 p. 82) Ball miteinander. Die beiden Lichtheroen der

Qifiche, Ilunahpuh und Xbalatique, dio an einer Stelle des Popol Vuh als

-Sonne" und „Mond" erklart werden, sind die beruhmten Ballspieler, von

ilrreii Spiel Krde erdrtihnt, <lu> uuf die Ilerausforderung <1<t Fiirsteii

der Unterwelt in das Reich des Todes, Xibalba, hinabsteigen und nach

Ueberwindung der unterweltlichen Mftchte siegreich wieder zum Erdboden

emporsteigen. lm Codex Borgia finden wir auf Tafel 35 (= 4 der Kings-

borough'schen Zfthlung) die bekannto Figur des Ballspielplatzes, tlachco

(Abb. 154, S. 440), von Sternenaugen umsauint, dariiber liegend ein dpactli,

aus dessen aufgesperrtom Rachen das (Jesicht des Himmelsgottes Tonacate-

cutli hervorschaut. Auf dem Platze selbst spielen zwei schwarze Gottheiten

Ball. Der Ball des einen (Abb. 155) ist dunkel (blau) gefarbt und hat

das Ansehen eines Todtenschadels; der andere (Abb. 156) stellt eine gelbe
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Strahlenscheibe mit einem Auge in der Mitte dar. Das diese beiden Balle

die am Himmel aufziehenden Tages- und Nachtgestirne, Sonne und Mond,

symbolisiren, erscheint mir zweifellos.

Die bildliche Darstellung des Tageszeichens olin zeigt zwei verschioden

gefarbte Felder, das eine in der Regel blau, das andere roth, welche eine

mittlere Rundung und zwei schrag verlaufende Enden haben und entweder

hart aneinander liegen, nur dnrch eine gelbe Linie getrennt (Abb. 129)

oder an den Enden divergiren (Abb. 130). Dazu konunt in den Dar-

stellungen des Codex Telleriauo-Remensis und Vaticanus A, sowie auf

Skulpturen eine Art von Pfeil, der eine Mittellinie zwischen den beiden

divergirenden Feldern herstellt (Abb. 131). Der kleine Kreis, in welchem

die beiden divergirenden Felder sieh berQhren, erscheint in diesen mehr

ausgefiihrten Darstellungen als Auge. In den runden Ausbuchtungen der

Felder sieht man hier und da (z. 13. Codex Mondoza 42, 22 s. v. OUnalati)

oinen kleinen Kreis markirt. Das grosse Bild des Zeichens olin endlich,

welches das Zentram der Oberflache des sogenannten Kalendersteines, des

grosses, unter Konig Axayacatl angefertigteu Sonnensteius, einniinint, zeigt

in tier Mitte, statt eines Auges, das Gesicht des Sonnengottes und in den

runden Ausbuchtungen die krallenbewaffnete Pranke eines Jaguars. Als

besondere Variante erwahne ich noch Abb. 132 (Codex Borgia 10 = Kings-

borough 29), wo, statt der in der Mitte sich berflhrenden divergirenden

Feltler, zwei bogenformig gekriimtnte, iibrigens ebenfalls verschioden

(blau und roth) gef&rbte Stiieke sich verschlingen.

Man hat neuerdings (Anales Mus. Nac. Mexico II) versucht, diescin

Zeichen eine bestimmte astronomische Bedeutung beizulegeu, und es als

• lie graphische Representation des scheinbaren Laufes der Sonne, wie er
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im Verlaufe ernes Jahres sich darstelle, erklart. Nach dieser Auffassuii";

wQrde der Pfeil, der auf einigen Darstellungen des Zeickens olin zu aehen

ist, die Richtung von Oaten nach Weston, und die Linien der auseinander

gehenden Folder die Richtungen bezeichnen, die vom Standpunkte des

Beobachters aus nach dem aussersten nordlichen und aussersten sudlichen

Punkt des Sonnenaufgangs, bezw. Sonnenuntergangs, gehen. — Mir scheinen

die beiden verschieden gefarbten Felder nur die helle und die dunkle

Wolbung, den Taghimmel und don Nachthinimel, zu bedeuten, an welchein

das Tages- und das Nachtgestirn entlang rollen, wie der Kautschukball

ttber den Ballplatz fliegt. Ich vergleiche so das Tageezeichen olin dem

Folderpaar, das in den Maya-IIandschriften von den viereckigen Himmels-

schildern herabhftngt und auf seiner Flache das Bild der Sonue oder des

Tages und dos Mondes oder der Nacht tr&gt. Vgl. Abb. 157 u. 158.

Das Zeichen ist seiner astrologischen Bedeutung nach zweifelhaft. Die

unter ihm Geborenen werden, nach Sahagun, bei guter Erziehung ghlck-

lich, bei schlechter uugliicklich. Nach Duran verheisst es den Mannern

Gliick, es werden Sonnonkinder, glanzend wie die Sonne, glucklich and

J L
a

ID'1
' Ml
tarn

Emm
machtig, denn die Sonne ist die Konigin miter den Gestirnen, die unter

dicseni Zeichen geborenen Weiber dagegen werden zwar reich und machtig.

bleibcn aber dumin.

Als Patron dieses Zeichens ist im Codex Borgia 10 (= Kingsborough 29)

ein Gott gezeichnet, mit verkrflmmten Handen und Fiisson und heraus-

hiingendcm Auge. Dariiber sieden in einem Topfe Kopf und Gliedmasscn

eines Menschen. In den entsprechenden Stellen (Blntt 93 und 25* =
Kingsborough 4 und 77) des Vaticanus B ist, statt des obigen Gottes. ein

Tliier, wie ein Coyote, gefleckt, mit sich straubendem Haar und heraus-

hiingender Zunge, gezeichnet. Darflber aber sieht man denselben Topf.

in welchein menschliche Gliedmassen kochen. Im Codex Borgia 50 ist

ein z&hnerletschendes Ungeheuer gezeichnet, mit .laguarpranken, das mit

Attributcn Quetzalcoatts ausgestattet ist und einen zerbrochenen Knochen

in der Hand halt. Aehnlich in der entsprechenden Stelle Blatt <>4

(= Kingsborough 33) des Codex Vaticanus B und ahnlich auch im Codex

Telleriano-Remensis und Vaticanus A. Aber im Codex Borgia 65 (= Kings-

borough 50) und im Vaticanus B 64 (= Kingsborough 33) sind dem Ln-
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1

geheaor gegenfiber eine in Stficke gerissene Schlange, ein mit Blutstreifen

vereehenes Gefass, Opfergaben und das Sonnenzeichen naui olin „vier Be-

wegung" fiber vierfachen Farhenstreifen (grfln, gelb, blau, roth) zu sehen.

Im Codex Telleriauo-Remensis und Ynticanus A dagegen ist der Figur

gegenfiber ein anderes Ungeheuer gezeichuet, genau entsprechend den

Figuren, die auf der Unterseite der kleinen Steinnapfe zu sehen sind, von

denen .Jesus Sanchez im Band III der Anales del Museo Nacional de

Mexico mehrere abgebildet hat, — (ein ganz gleiches (Jefass befindet sicli

auch im Konigl. Museum fiir Volkerkunde zu Berlin), — und die auf der

Abb. 1.")'.). quaith.ric(illi. Steincrnc Opferblutschale. Inncnseite.

Inuenseite das Zeichen der Sonne (naui olin) zeigen (Abb. 159). Das

Ungeheuer auf der Unterseite der Steinnapfe (Abb. 1(>0) verschluckt

ein Feuersteinmesser oder speit ein Feuersteinmesser aus. Das an den

entsprechenden Stellen des Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A

gezeichnete entlasst dagegen aus seincm Rachen eine Figur, welche die

Attribute Tlalocs und (Juetzalcoatrn vereinigt, almlicli, wie der Nauieeeatl

des Codex Telleriano-Remensis f. 13 verso (= Kingsborough II. 1*2) und

Vaticanus A f. 20 (= Kingsborough 28), — welche aber auf ihrein Rficken

eine helle Sonnensclioibe triigt, von der, wie es scheint, eine Feuerschlange

nusgeht.
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Die Interpreten nennen die llauptfigur Xolotl raid erklaren ihn als

Ilerrn der Zwi Hinge. Das dieser Hauptfigur im Codex Telleriano-

Remensis gegeniibcrstehende, eben beschriebone Ungeheuer rait der seinem

Raehen entsteigenden Figur nennen sie Tlalrhitnnatiuk raid erklaren ea

als die Warme, die von der Erde der Sonne raitgetheilt wird, oder auch

als die Sonne, die hinabsteigt, um den Todten zu leuchten.

In dieser sehr eigenthOniliphen Figur verknflpfen sich verschiedene

Darstellungen. Der Name Xolotl bedeutet r Z\villing
u

; nach Sahagun im

engeren Sinne: eine Zwillingsbildung der Maispfianze; mexolotl eine doppelte

Agavepflanze, axolotl, <lie im Wasser lebende Larve des Amblystoraa

mexicanum. Die Azteken betrachteten eine Zwillingsgeburt als ein Por-

Abb. 160, fjuauhxiralli. Steinerno Opferblutscbale. Unterseite.

tentum, als etwas Widernatflrliches, Unheimliches, Unglflckbringendes.

Sie batten den Glauben, dass, wenn beide Zwillinge am Leben blieben.

der eine davon unf'ehlbar seine Kltern todten raid verzebren wfirde. Darum

tOdteten die Eltern gleicb bei der Geburt den einen von den Zwillingen.

Der Zwilling ist also der, der getodtet werden muss. Und durum

wird Xolotl zum Reprasentan ten des Menschenopfers. Als solcher

erseheint er in den Mytheu. Als die eben geschaffenen Lichtgestirne,

Sonne und Mond, am Himmel nicht weiter gehen wollten, beschlossen die

Gutter, sich zu opfern, ran durch ihren Opfertod den Gestirnen Leben und

Bewegung zu verleihen. Nach Sahagun ist (juetzalcoutl derjenige, der

das Opfer vollzieht, und Xolotl der. weleher sich weigert, sich tSdten zu
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lassen, so weint, dass seine Augen aus den HShlen treten, und flieht,

schliesslich aber doch erwischt und getodtet wird. Nach M end i eta ist

Xolotl derjenige, der das Opfer an seinen Brudern vollzieht und darnach

sich selber opfert. „Y asi aplacado el sol hizo su curso 44
.

Nach einem andem Mythns ist Xolotl derjenige, der zu den Todten
hinabsteigt und von dort den Todtenknochen holt, aus dessen Stucken

die Menschen entstehen.

Die hier vorliegenden, oben beschriebeuen Abbilduugen zeigen den

Bezug auf das Meuschenopfer in klarster Weise : der Topf, in welchem die

Menschengebeine sieden, — mit dem Men9chenopfer verband sich Menschen-

fresserei, — die aus den Hohlen tretenden Augen, endlich die Beziehung

zur Sonne und zum Zeichen der Sonne, — deon der Sonne wurden die

ausgerissenen Herzen dargebracht. Auch dass der Gott mit Attributen

QuetzakoatVz ausgestattet wird, — Quetzalcoatl, der Gott von Cfiolula, ist

der Gott der Priester, ist der Priester xat* ^oxtjv. Endlich der sogenannte

Tlalchitonattufi, die zu den Todten hinabgehende, von dem Ungeheuer ver-

schluckte Sonne. Auch die oben beschriebenen, tibrigens h&chst sorgfaltig

gearbeiteten Steinnapfe, die auf der Unterseite dasselbe Ungeheuer zeigen,

sind von jeher als Kultusgegenstande, als Beliftlter fur das Blut der Opfer,

gedeutet worden.

18. iecpatl „Feuerstein u
. Es ist dies der Stein, aus welchem die

Opferme8ser gefertigt wurden, wie Motolinia (c. 6 S. 40) ausdrucklioh

hervorhebt, — und nicht Obsidian (itztli), wie man hautig angegeben findet

und wie sogar im Sahagun zu leson ist. Die Abbildungen zeigon auch

stets einen hellen Stein, in Form einer I.anzenspitze, dio eino Halfte

(Abb. 133, S. 438) odor auch beide Enden blutroth gefarbt. Mitunter ist die

zackige Kante des Steine8 und der muschelige Bruch der Schlagflache

deutlich markirt (Abb. 134); die schneidenden EigenBchaften sind durch

eine Zahnreihe am Rande markirt (Abb. 135, Codex Vaticanus A). Oder

es ist das gauze Steinmesser in ein Gesicht mit langen Schneidezahnen

(Abb. 136 Codex Vaticanus B) oder in einen Todtenschftdel mit klaffendem

Gebiss (Abb. 137 Codex Borgia) umgewandelt. I in Codex Bologna ist statt

des einfachen Steinmessers haufig eine schwarze menachliche Figur, die

einen tecpatl als Kopf tragt, gezeichnet (vgl. oben S. 342, Abb. 2).

Der Stein ist das Zeichen der Durre und Unfruchtbarkeit, darum

bleiben, nach Duran, dio unter seinem Zeichen Geboronen, seien es

Milnner oder Weiber, unfruchtbar, ohne Nachkommenschaft. Der Stein ist

aber auch der schneidende, er liefert das Material fur Waffen jeder Art.

Darum sind, nach Sahagun, die unter seinem Zeichen geboronen Manner

schneidig und tapfer, ansehnlich und reich, die Weibor mannlichen

Charakters, klug und reich. Nach dem Interpreten des Codox Vati-

canus A werden die unter diesem Zeichen Geborenen gute Jager und

Edelleute.
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Als Patrou dieses Zeichens ist in alien Handscbriften die bald mehr,

bald minder deutlich erkennbare, d. h. bald melir, bald minder realistisch

gezeichnete Figur des Truthahns angegeben. Die Iuterpreten neunen

ihn Chalchiuhtotolin, „das Smaragdhuhn*4

, oder vielleicht eiufach das „blaue

Huhn*\ — die Farbeu grQn und blau werden in mittelamerikanischeu

Sprachen vielfach mit einander verwechselt, — und identifizireu ihn mit

Tezcatlipoca. In der That trftgt der Vogel im Codex Telleriano-Romensis

und Yaticanus A an der Schlafe den rauchenden Spiegel, das Attribut

Tezcatlipoca
1

%. Dem Vogel gogeniiber ist im Codex Telleriano-Kemensis

uud Yaticanus A ein .JOngling gezeichnot, mit Kopal und Kopalbeutel

{Xiquipilli) in der Hand, der mittels eines spitzen Vogelsclmabels (oder

eines vogelschnabelartigon Instrumentes) sich Blut aus dem Ohre eutzieht.

Im Codex Borgia 10 (= Kingsborough *29) und entsprechend im Codex

Vaticanus B 93 (= Kingsborough 4) und (= Kingsborough 77) ist eine

ahnliche Kasteiung, — das Opfer des eigenen Blutes, die Selbstopferuug, —
ausgedruckt durch einen Jiingling, der mit einem spitzen Knochen sich

das Auge ausbohrt (das Auge aus seiner Hohlung treibt, vgl. Xolotl!),

Hing8um ein Kranz von blutbesprengtem (erase. Das aus der Hieroglyphe

chalchiuitl „gruner Edelstein* und einem Wasserstrom (atl) zusammeii-

gesetzte Symbol, das man daneben angegeben findet, ist chalchiuhatl zu

lesen und als ndas kostbare Wasser (der Kasteiung. des Opfers"), d. li.

„das Blut u zu erklaren. Eudlich im Codex Borgia 04 (= Kingsborough f>l)

und entsprechend im Codex Yaticanus B (>"> (= Kingsborough 3*2) ist dem

Chalchiulitotolin gegenilber die blutbefleckte, dornige Spitze eines Agave-

Blattes, in einem Biindel blutbefleckten Grases steckend, zu seheii.

Bekanntlich wurde das Blut, das man sich durch Einschnitte in die Zunge,

die Ohren oder andere Korpertheile entzog, auf den Spitzen von Agave-

Bliittern (sogenannten Maguey- Doruen) gesammelt, diese dann in Gras-

ballen gesteckt und diese Ballen. als Beweis der vollzogenen Kasteiung.

dem Gotte dargebracht, bezw. in Haufeu auf den Muuern der Monehs-

kloster uud der Krziehuugshauser aufgestellt.

Tezcatlipoca ist dor Patrou der telpochcalli, der Junggesellenhauser,

einer Art von Klubhausern, in welchen die unverheiratheten jungen Leute

die Nacht zubrachten und die jiingeren Leute vou den altereu Kriegern im

YVaffenhandwerk unterrichtet wurden. Diese iliiuser hatten den geuannten

sozialen Zweck und gleichzeitig eine hervorragende militarische Bedeutuug.

Denu bei plotzlichem Allarm war hier gleich eine Schaar waffenfahiger Mfinner

beisammen. Die jungen Leute wurden hier in strenger Zucbt gehalten,

denu es war eine religidse Kinrichtung, und insbeaondere waren Kasteiungen

und Blutentziehuugen in der geuannten Art, als Stahluugen der Maiinheit

und Uebungen in der Selbstuberwiudung, durchaus im Schwange.

So wird deun audi das Zoichon tecpatl den andern Kriegs- und Jagd-

gottern, Uitzilopochtli, dem aztekischen, und Canuu-tli, dem tlaxkaltekischen
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Kriegsgott, zugeschrieben. — Und wcil man bei dem Zeichen on Kastei-

ungen und Blutentziehungen dachte, darum brachten (nach Sahagun 4, 21)

die Pulquefabrikanten den ersten Pulque von diesem Tage, der uitztli,

„Dorn u
, (d. i. der beissende, prickelnde?) genannt wurde, dem Gotte

Uitzilopochtli als Opfer dar.

19. quiauitl „Regen u wird im Codex Mendoza mehrfach durch fallende

Wassertropfen ausgedruckt. Vgl. Codex Mendoza 42, 21 8. v. Quiyauhteopan.

Als Kalenderzeichen erschoint stets dor Kopf Tlaloc's, des Regengdttes,

ausgefuhrt oder in abbreviirter Form. Vgl. S. 438 die Abb. 138 (Codex

Telleriano-Remensis), 139 (Codex Laud) und 140 (Codex Borgia).

Das Zeichen ist, wie das verwandte neunte Zeichen, ein ungluckliches.

Blindheit, Lahmheit, Kontraktheit, Aussatz, Kratze, Mondsucht und Narrheit,

— das sind die Gaben, welche (nach P. Duran) dieses Zeichen don unter

ihm Geborenen verheisst. Denn der von den Bergen strttmende Regen.

wie das fliessende Wasser, sind nach mexikanischem Glauben die Krank-

heitserzeuger. Nach Sahagun werden die unter diesem Zeichen Geborenen

(ahnlich, wie dio unter dem zweiten Zeichen, dem des AVindes, Geborenen)

Zauberer, Wehrwolfe, ubelwirkende Hexeumoister. Die Kaufleute blieben

an diesem Tage zu Hause, denn Unheil und Krankheit lauert an ihm auf

alien Wegen. Diese letzte besondere Bedeutung kommt indes diesem

Zeichen vielleicht nur deshalb zu, weil ce quiauitl „eins Regen", das An-

fangszeichen des siebenten Tonalamatl-Abschnitts, einer der Tage war,

die in dem in funfgliedrige Saulen geordneten Tonalamatl den Anfang

des dritten Viertels, also den W oaten, bezeichneten, dass also an diesem

Zeichen die im Westen hausenden, die gespenstischen Weiber, die tiuateten,

die Seelen der im Kindbett gestorbenen Frauen Macht hatten.

Patron des Zeichens quiauitl ist nach den Interpreten Chantico oder

Quaxolotl (die „doppelkdpfige u
), die Gottheit des chilli oder der rothen

Capsicum- Pfefferschote. Der Capsicum- Pfeffer war das beliebteste und

alltaglichste Gewflrz in alter Zeit, wie heute noch, in Mexico. Er gehdrte

so zur taglichen Nahrung, dass die Enthaltung von ihm denselben Werth

hatte, wie in der christlichen Welt die Enthaltung von Butter- und Fleisch-

speisen. Mit andoren Worten, dio ohne Pfeffersauce genosseuen Tortillas

sind Fastenspeise. Die Gottheit des Capsicum-Pfeffers ward deshalb zum

Sinnbild des Fastenbruchs. Nach dem Interpreten ist Chantico der

erste Fastenbrecher, der, weil er vor dem Opfer, — in dieser Zeit war

das Fasten allgemeine Vorschrift, — einen gebratonen Fisch ass, von den

Gottern zur Strafe in einen Hund verwandelt ward.

Dass es sich bei der Regentin dieses Zeichens um Fasten handelt,

ist aus den Abbildungen deutlich zu sehen. Nicht liberal 1 iudos ist der

Fastenbrecher, die Gottheit des Capsicum, dargestellt. Im Codex Borgia 9

(= Kingsborough 30) und entsprechend im Codex Vaticanus B 94 (= Kings-

borough 3) und l»8 (= Kingsborough 76) ist ein Gott gemalt, der nicht

Digitized by Google



446 Dritter Abgchnitt: Ralender und Hioroglyphen-Entziffernng.

anders, als der Sonnengott, Tonatiuh, gedeutet werden kann. Die be-

sonderen Kennzeichen, die anderwarts diesen Gott bezeichnen, sind nicht

zu verkennen. Darttber, bezw. davor, sitzt im Kranz von blutbesprengtem

Grase ein Jungling, der einen Krug auf der Schulter halt und in die

Muscheltrompete blast. Unter den Fasten, die allgemein und von alien

zu balten sind, zahlt Sahagun in erster Linie das netonatiuhcaualo oder

netonatiuhcaualiztli, das „Fasten zu Ehreu des Sonnengottes", auf. Das-

selbe fand, wie wir aus Sahagun wissen, alle 203 Tage, — d. h. wohl

am 203. Tage des Tonalamatl, d. h. am Tage naui olin, „vier Bewegung",

dem dor Sonne geweihten Tage, — statt Der KSnig zog sich zu diesem

Zwecke iu ein besonderes Gebaude, Quaxicalco genannt, zurQck, wo er

sich strengen Bussubungen hingab. Man todtete an diesem Tage vier

Gefangene, die man ckachanme nannte, zwei weitere, die die Sonne und

den Mond repraseutirten, und darnach noch viele andere.

Im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A ist eine gelb gefarbte

Gottheit gezeichnet, die lange, fletschende Zahne hat und im Ausdrucke

an die Gotterfigur erinnert, wolche im Codex Viennensis mit der Bezeichnung

naui olin (dem der Sonne geweihten Tage) angetroffen wird, welche aber,

wie die Interpreten angeben, eben jene Ckantico oder Qiuucolotl dar-

Htellen soli. Und ihr gegeniiber ist, als Gegenstfick, wie die Interpreten

sagen, mit Kopalbeutel und Zweigbftschel in der Hand, in einer Einfassung,

welcho an die des fastenden Jilnglings in der eben besprochenen Dar-

stellung erinnert, Quetzalcoatl-Ce acatl gezeichnet, der fromme, die Gebrauohe

haltende Priester.

Im Codex Borgia G3 (= Kingsborough 52) eudlich und entsprechend im

Codex Vaticanus B 66 (= Kingsborough 31) sehen wir eine Frau, in kost-

barem Gowande, das Haupt mit rother Kapuze bedeckt, und ihr gegen-

flber einen Mann, in einer Kiste eingeschlossen, mit Agavedornen und Zweig-

buscheln in der Hand. Chantico war die Gdttin der Stadt Xockimilco, und

<leshalb auch die GOttin der Zunft der tlatecqu<\ der Steiuschneider, die

aus Xochimilco stammen. Sie wird von Duran mit der Ciuacouatl, der

Gdttin von Colkuacan identifizirt, ist aber von ihr zu unterscheiden.

iJhantico war, wie schon aus der Art, wie sie im Bilde dargestellt wurde,

zu erschliessen ist, und wie sich deutlicher noch aus dem ihr gewidmeten

Kultus ergibt, eine Gdttin des Feuers. Und das ist wohl der Grand,

dass sie weiterhin zur Personifikation des brennenden GewGrzes, des

Capsicum-Pfeffers, und damit, wie wir gesehen haben, zum Sinnbild des

Fastenbruches, wurde.

20. xochitl „Blume", erscheint als Kalenderzeichen stets in ziemlich

stylisirter Form. Vgl. Abb. 141— 145, oben S. 438. Haufig, wie man sieht,

mit Wurzeln am unteren Ende gezeichnet. Mitunter (z. B. im Codex

Borgia 9 (= Kingsborough 30) trifft man auch, statt der einzelnen Blflthe.

einen ganzen, Bluthen tragenden Baum.
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Die Blume ist das Symbol des Kunst- und Geschmackvollen und das

Zeichen der Gottin Xochiqitetzal. der Patronin weiblicher Hand- und ge-

werblicher Kunstfertigkeit. Daram werden, wie Duran und Sahagun
fibereinstimmend angeben, die unter diesem Zeichen Geborenen geschickte

Handworker, Maler, Silberschmiede, Stoffweber und Bildschnitzer, die

Weiber geschickte Wascherinnen, Weberinnen und Stickerinnen.

Die Tutelargottheit dieses Zeichens ist in alien Handschriften ziemlich

fibereinstimmend und unverkennbar dargestellt, — im Codex Telleriano-

Remensis und Vaticanus A mit dem tzotzopaztli, dem Holz, das zum Fest-

achlagen der Gewebefaden client, in der Hand. Im Codex Borgia \)

(= Kingsborough 30) und entsprechend im Vaticanus B 94 (= Kingsborough 3)

und 28 (= Kingsborough 76) ist fiber der Regentin dieses Zeichens die Gottin

Tonacaciuatl, — ihre andere Modifikatton, — als alte Frau mit einge-

kniffenem Mundwinkel gezeichnet und zwar uni Mahlstein bosch&ftigt, die

Maismasse far die Tortillas mahlend. Im Codex Telleriano-Remensis und

Vaticanus A sieht man der Xochiquetzal gegenuber eine nachtliehe Gottheit.

die in die Maske eines fabelhaften, schwarz- und blaugefleckten Thieres

gekleidet ist und den rauchenden Spiegel Tezcattipoca's an der Schlftfe

trfigt. Auch im Codex Borgia 62 (= Kingsborough 53) und entsprechend

ira Vaticanus B 67 (= Kingsborough 30) ist ihr gegenftber eine gespeustisch

aussehende Gottheit, — schwarz, mit rundem Eulenauge, — gozeichnet.

Beide Figuren bezeichnen, wie es scheint, den Zauberer. Demi zu den

weiblichen Kunstfortigkeiten, die die Gottin reprasentirt, gehort auch die

Zauberei.

Ich gehe nun zn den Namen fiber, mit donen von den Volkern des

Maya-Sprachstammes die 20 Tage bezeichnet wurden, und zwar ffihre ich

<lie Namen an, die (nach Nunez de la Vega) im Gebiet des Bisthums

Chiapas, d. h. untor den Zo'tzil und Tzental im Gebrauch waren, ferner die,

womit die Qu'iche und die Cakchiquel, und endlich die, mit welchen die Maya

von Yucatan die Tage bezeichneten. Ich hebe gleich hervor, dass einzelne

<lie8er Namen, ihrer Bedeutung nach, genau mit einzelnen mexikanischen

fibereinstimmen, dass diesen Namen auch in der Liste dieselbe Stellung

•(dieselbe Nummer), wie den entsprechenden mexikanischen zukommt,

endlich, dass dasjenige Zeichen (f/io.r, imoa), welches darnach in seiner

Btellung dem Zeichen dpactli, dem Anfangszeichen der mexikanischen

Liste entsprechen wfirde, auch in der Tzental- und in der Cakchiquel-

Liste das Anfangszeichen bildet. Die Maya-Aufzahlungen beginnen freilich

nicht mit diesem, sondern mit dem an vierter Stelle in der Liste folgendeu

(Jean). So wenigstens die im Landa und in den anderen Autoren gegebenen

Aufzfihlungen. Ich finde indes im Codex Tro 36 und ira Codex Cortes 22

— das letztere Blatt bildet die genaue Fortsetzung und Erg&nzung des ersteren

— die Tageszeichen vom ersten, dem Zeichen tintr, an bis zum dreizehnten

aufgefflhrt und darunter, zum deutlichen Zeichen, dass die Reihe mit imi.r
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beginnen soil, die Zahlen von 1—13 hingeschrieben. Aehnlich beginnt im

Codex Cortes 13—18 die Reihe der 52 nach dem Schema kan-muluc-ix-

cauac zusammengestellten Tetraden von Tageszeichen mit dem Zeichen

/mi>, bezw. der Tetrade imix-chicchan-chuen-cib. Land a selbst sagt an

einer anderen Stelle, dass die Maya ihre Tageszflhlung oder ihren

Kalender mit dem Zeichen hun imix (d. h. eins hnix) beginnen. Dass

also imix — imox = cipactli auch hier das eigentliche Anfangszeichen der

Reihe ist, unterliegt mir keinem Zweifel.

Ich lasse nun die Nameu der Tageszeichen, mit imox-imix-cipactli be-

ginnend, folgen.

(Tztntal) (Cakchiqutl) (Uaya)

1. vtox (imox) imox imir

2. igh i'k ik

3. votan a'kbal akbal

4. ghanan kat kan

5. abagh can chiccfian

6. tox camey cimi (cimiy)

7. moxic queh manik

8. lambat kanel lamat

i). molo (mulu) toh muluc

10. dab tzii oc

11. batz batz chuen

12. mob ee eb

13. been ah ben

14. hue yiz uc (hiix)

15. tziquin tziquin men

16. chabin ahmac cib

17. chic noh caban

18. chinax tihax e'tznab

19. cahogh caok cauac ~~

20. aghual hunahpu ahau

Die Analyse dieser Namen uud die Deutang der Zeichen, welehe

diese Namen tragen, ist ungleich schwieriger, als die der entsprecbenden

mexikanischen. Die Namon sind aus der gegenw&rtig gesprochenen oder

uns bekannten Sprache nur zum kleinsten Theil erklarbar. Sie bildeten

ohne Zweifel wohl den Bostandtheil einer priesterlichen Geheimsprache,

welche alte Wortfonneo, symbolische Ausdrflcke oder vielleicht auch die

Formen verwandter Dialekte verwendete. Die Zeichen sind uns leider

nur aus yukatekischen Handschriften und von deu Monumenten bekannt.

Hei den anderen Stammen haben bildliche Darstellungen sicher auch existirt;

68 hat sich aber kein Historiker gefunden, der sich die Milhe genommeu h&tte.
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di<* Art und die Formen dieser Bilderschriftzeichen zu studiren und aufzu-

zeichuen. Die Zeichen in den Maya-Schriften selbst sind, wie die Maya-Hiero-

glyphen flberhaupt, abbreviate, durch den langen Gebrauch und durch die Ge-

wohnheit, auch komplizirt zusammeugesetzte Zeichen in Raumen gleicher

GrOsse unterzubringen, stark verftnderte, kursiv und abgegriffen gewordene

Bilder. <leren ursprunglichen Sinn zu eutr&thseln, vielfach fast unmoglich

scheint. lmmerhin geht, wie wir sehen werden, aus einer genaueren

Analyse von Wort und Zeichen doch hervor, dass die Uebereinstimmung

der Maya-Listen mit der mexikanischen, die an einzelnen Stellen hand-

greiflioh ist, ffir sammtliche Zeichen der Liste giltig anzunehmen ist.

1. mox (imox), imox, mix. Das Cakchiquel-Wort imox iibersetzt der

Grammatiker Ximenez mit ^Schwertfisch 1

*, also entsprechend der ilblichen

Erklarung des mexikanischen cipactli. Ich vermuthe, dass diese Uebersetzung

nur der Ausdruck der Parallelisirung mit dem mexikanischen cipactli

ist. — Perez ist der Meinung, dass imix durch Umstellung aus ixim

rMais
w eutstanden sei. Doch widerspricht dem die Cakchiquel-Form

imox direkt; denu auch im Qu'iche und Cakchiquel hoisst ixim der „Mais tt
.

Vielleicht liegt eine Wurzel im zu Grunde, von der das im Maya, wie im

Qu'iche und Cakchiquel gebrauchliche Wort im „die weibliche Brust" ab-

geleitet ist.

Nunez de la Vega, der in den Canan-lum. den „Hutern des Dorfs"

und in den „L6wen des Dorfes*, die auch Cham genannt wflrden, die Er-

innerung an Ham, den Vater der Schwarzen sieht, identifizirt imox mit

Ninus, dem Hohne Bels, dem Enkel Nimrod s, dem Urenkel Chus's, dem

Ururenkel Ham's. Im Uebrigen, sagt er, hienge die Verehrung des Imox zu-

*animen mit der Ceiba (d. i. Bombax Ceiba), „eines Baumes, der auf

dem Hauptplatz ihrer DCrfer gegenuber dem Gemeindehaus anzutreff'en ist,

und unter dem sie die Wahl ihrer Gemeindevorsteher vornehmen; und sie

heraucliern ihn mit Raucherpfannen und halten fur gewiss, dass ihre Ahnen

in den Wurzeln jener Ceiba ihren Wohnsitz haben.*

Die Ceiba ist der yax-cfu- der Maya, der „grune Baum" — oder auch

<ler „orste Baum", der „Baum des Ursprungs", — auch nach yukatekischer

Anschauung der Ort, unter dessen Schatten die Gestorbenen von dou

Miihen des irdischen Daseins ausruhen. Er ist insofern eine Parallele

des mexikanischen Tlalocan, der Sitz der Fruchtbarkeit, und ohne Zweifel

ein Symbol der Erde, die aus ihrem Schoo^se alles gebiert und alios

Lebendige wieder in ihren Schooss aufnimmt. — Die symbolische Bedeutung

unseres Zeichens scheint deninach in der That dieselbe zu sein, wie die

<le8 mexikanischen cipactli.

Schwieriger ist es, iiber das Bild ins Reine zu kommen. Das Zeichen

wird in den Handschriften und im Landa in ziemlich gleicher Weise i^e-

schrioben (Abb. 161). Aehnlich auch auf der rechten Seite (U, ."») der

Altarplatte des ersten Teinpels des Kreuzes in Palenque (Abb. 162), auf

Seler, Geaammolte Abhanrtluugeu 1. _»«)
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dem von Charnay publizirten Relief (Nr. 25, B, 3) aus Lorillard City

(Abb. 163) und als hieroglyphisches Element in dem ebendaher staramenden

Relief Nr. *23 der Charnay'schen Sammlung. Der dunklc von Punkten

umgebeue Fleck erinnert entschieden an die Art, wie in deu Hundschrifteu

die Brustwarze gezeichnet ist (Abb. 164; Codex Dresden lbc). Und mau

wird um so eher verleitet, daran zu donken, als. wie oben angefiihrt, das

Wort mi die „weiblicho Brust" bedeutet. Doch kommt. wie e8 sehemt,

in zusammengesetzten Hieroglyphen als Variant*' drs /•ichcns imur die

Abb. 165 vor, die in der That nicht sehr fiir die eben gegebene Erklirung

sprieht. Es ist aber audi moglich, dass Abb. 165 eine ganz andere^lliero-

glyphe ist und noz fehlerhaft fiir imijc gesetzt worden ist. Die Formen

der Biicher des ( hilam lialam (Abb. 16(5—169) scheinen sich aus der ge-

w5hn1ichen Form der Handschriften entwickelt zu haben.

Das Zeicheu tiffin ersclieint in der Hieroglyphe Abb. 30 (oben

Seite 410) als auszeiehnendes Merkmnl vor dem Kopf eines schwarzen

Gottes (Abb. 170, Codex Dresden 14 c; Abb. 171, 171. Codex Tro 34*a*

33*a), den ich init dem Ekchuuh Landa's identifizire, weil ich ilm im
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Codex Tro mit einem Skorpionschwanz versehen finde (ekchith heisst im

Maya der grosse Skorpion), und der in einer gewissen Beziehung zu einem

zweiten schwarzen Gotte zu stehen scheint (Abb. 174, Dresden 10b;

Abb. 175, Tro 32*a). dessen Hieroglyphe aber, start eines schwarzen Ge-

sichtes, nur das grosse, Bchwarz umrftnderte Auge (Abb. 173) zeigt. Ekchuak

ist naeh Landa der Gott der Kakaopflanzer, dem, nebst den Gottern Chac

und Hobnil, im Monat Muan von den KakaopBanzern ein wie eine reife

Kakaoschote gerleckter Hund geopfert wnrde. Er ist aber aueh der Gott

der Kaufleute — der „Kaufmann w wird er von dem Priester Hernandez
genannt (Las Casas. Hist, apolog. c. 123), der den >*amen allerdings Echuac

schreibt, — und aueh Laud a berichtet, dass der Gott von den Reisenden

angefleht wurde, dass er sie mit reichem Gute heimkehren la88e. Es sind

dies keine inkongruenten Zilge, denn der Kaufmann ist von Natur

Reisender, und Kakao bildet das Haupthandelsobjekt. Hernandez fflhrt

aber nocli einen dritten Zug an. Er vergleicltt den Gott Echuac der

dritten Person der gottlichen Trinitat, dem heiligen Geiste — Icona (d. i.

Itzamnd) sei (Jott der Vater und liacab Gott der Sohn — und sagt, dass

Echuac (Ekchuah) die Erde anfiille mit allem, was sie nothig liatte. Dem-

nach scheint Ekchuah der befruehtende Gott. der Gott des Reichthums

und des Reichwerdens, und als soldier der Gott der Kaufleute und Kakao-

pflanzer zu sein. Einem solchen Gotte wiirdo das Zeichen imix — das

Zeichen der Fruchtbarkeit und ties (redeihens — wohl anstehen. Und

dieser Umstand bestarkt mich in der Vermuthung. dass die Hieroglyphe

Abb. 30 (oben 8. 410) und der durch sie bezeichnete Gott Abb. 170

(S. 450) in der That auf Ekchuah zu beziehen sei. Ob der Gott Abb. 174,

175, der durch die Hieroglyphe Abb. 173 bezeichnet wird, nur als eine

andere Auffassung derselben Gottheit. etwa als Gott der mit der Last auf

dem Rucken Wandernden, zu betrachten sei, lasse ich dahingestellt. Das

Strohseil, das er urn den Kopf tragt, konnte das in der Regel aus Stroh-

geflecht hergestellte Band bezeiehnen sollen. das die Trager sich uber

die Stim legten, tun an ihm die auf dem Riicken ruhende Last zu be-

festigen.

In ganz gleicher Weise, wie bei der Hieroglyphe Abb. 30 (oben

S. 410), tinden wir das Zeichen imut auch als auszeiclmendes Merkmal

an der Hieroglyph© eines Vogels, der als Vertreter, Gonosse oder Symbol

des Regeugottes Chac auftritt. Vgl. Abb. 170 (Dresden 35 e) und 177— 178

(Dresden 38b). Auch hier scheint durch das Zeichen imue die Idee der

Fruchtbarkeit, des Gedeihens ubermittelt werden zu sollen.

In einer Anzahl Hieroglyphen tritt das Zeichen imir fflr einen eigen-

thumlichen Thierkopf ein, dessen besonderes Merkmal ist, dass fiber dem

Auge das Element akbal angegeben ist. So in den Hieroglyphen Abb. 17!)

bis 182 (Dresden 2<>-30b), Abb. 183-184 (Tro 14c) und Abb. 185—180

Tro 11a), die, hinter den Hieroglyphen der Himmelsrichtungeii stehcnd, die
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diesen prasidirendeu Gottlieiten ausdrucken zu sollen scheinen; und zwar

finden wir hier statt des erwfthnteii Thierkopfos einerseits das Zeichen imijr.

andererseits das Element Abb. 105, endlich auch das Element Abb. 18 <, dem

wir schon in den Hieroglyphen der vertikalen Kichtung (Abb. 17, 22, 23)

begegneten, und das auch in anderen Hieroglyphen als Homologon der

Abb. 105 anzutreffen ist.

Die Thierkopfe, die man in diesen Hieroglyphen sieht. scheinen den

Blitz in don Handen tragende Genossen des Regengottes Chac zu sein.

Wie das Zeiehen imiv dazu kommt. diesen gleich gesetzt zu werden.

darflber wage ich keine bestinimte Meinung zu ftussern. — Doch erlaube

ich mir noch auf ein Paar andere, ebenfalls das Element imiv enthaltende

und ebenfalls ohne Zweifel zu Attributen des Regengottes Chac in Beziehung

stehendo Hieroglyphen aufmerksam zu machen. Das ist zunachst die Abb. 1*8

(S.450), die ini Codex Dresden 44 (l)a dem einen Fiseh in der Hand haltenden

Chac als Sitz dient, und die neben dem Element imix das Element Abb. 6G

enthalt, das wir oben (S. 414) als Homologon der hieroglypbischen

Elemente, die „Mann u
, ^Mensch" bedeuten, angetroffen haben. Fenier

die Abb. 189, in der neben den vorigen Elementen noeh das Element

der Vereiniguug (vgl. die Hieroglyphen Abb. 75—79, oben S. 414) enthalten

ist. Sie steht im Codex Dresden 67 b in dem Texte (gleich hinter der

durchgehenden Hieroglyphe Abb. 37, oben S. 414), wo die Dnrstelluiig

den mit dem Beile in der Hand im Wasser watenden ( hac zeigt. Endlich

die Abb. 190, die wir im Codex Dresden 40c (ebenfalls gleich hinter der

durchgehenden Hieroglyphe Abb. 41, oben S. 414) finden, wo das be-

gleitende Bild uns den im Kahne auf dem Wasser fahrenden Chac zeigt.

Bemerkenswerth iat die Vergesellschaftung des Zeichens imir mit dem

Zeichen kan. Filr das letztere werde ich unten wahrscheinlich zu machrn

suchen, dass es im engeren Sinne den Maiskolben bedeutet. Es erscheint

daher sehr regelmassig unter deu den GSttern dargebrachten Gaben. Hier

ist nun in einer ganzen Anzahl von Stellen theils fiber, theils neben dem
Zeichen kan das Zeichen imix zu sehen. Vgl. Abb. 191, S. 450 (Codex Tro 6b).

Dieselbe kan- twiir- Gruppe finden wir auch in der Hieroglyphe

Abb. 192— 195 (Dresden 5c 7c, Tro 20*b, Perez 13), von der ich in einer

frflheren Abhandlung (vgl. oben S. 394) nachzuweisen gesucht habe, dass

sie den Kopal, bezw. das Darbringen von R&ucherwerk, bezeichnet, und

die wir als sehr gewohuliches Attribut bei einer ganzen Reihe von Gottern

vorfinden, insbesondere aber bei demjeuigen, den ich als den Gott rait dem
Aan-Zeichen bezeichnet habe (vgl. Abb. 31, oben S. 410), dem Assistenten

des Licht- und Himmelsgottes Itzamiui. Bei diesem steht die Hieroglyphe

Abb. 192— 195 in der Regel umuittelbar hinter der Haupthieroglyphe.

wahrend sie bei den anderen haufig erst an dritter oder vierter Stelle

kommt. Mitunter sehen wir diese X-flw-i/wwr-Hieroglyphe geradezu als Be-

zeichnung dieses Gottes verwandt: z. B. im Codex Dresden 10a. wo die
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Frauengestalt, die den Gott mit dem £aw-Zeiehen auf der Krtckentrage

haben mfisste, an Stelle dessen in einem gesehlossenen Sack die kan-imur-

Gruppe fuhrt. Und ahnlioh die Abb. 11*6 und 197, die die Aaw-tW./-Gruppe

auf einer Matte oder einem Kissen zeigen, und die im Codex Tro 20*

d

und 19*d im Text, wie es scheint, statt der Haupthieroglyphe dieses

Gottes vorkonnnen.

2. igh, ?k, ik. Das Wort, auch in dem Maya-Lexikon von Perez mit

der besondereu Form des k geschrieben, dio die den Letras heridas eigene,

besondere Weise der Aussprache anzeigt, bedeutet: „Wind*,
r
,Hauch u

,

_Athem", „Leben u
, „Geist u

. So wenigstons in dem Idiom von Yucatau in

allgemeinem Gebrauch. Desgleichen im Tzental. Weniger h&ufig scheint

d;is Wort in den Guatemala-Spraehen verweudet worden zu sein. Es tritt

daftir zum Theil das Synonym teu, teuh = Maya ce-el, das eigeutlich

_Kalte u bedeutet, ein. Oder aber es wird das Wort cakik, caquik im

Ixil cahtk, gebraucht. Das ist aber weiter nichts, als ein Compo-

situm, das dem Maya-Wort chac-ik-al, der X/iac-Wind*, „Regenwind",

..Sturmwind*, entspricht. Denn QiTiche-Cakchiquel cak ist gleich Maya

chac. So wenigsteus in der Bedeutuug „roth u
, aus der sich vielleicht

aueh der bekannte Name des Regen- und Sturmgottes der Maya entwickelt

hat. Wir sehen also, dass aueh im Quiche-Cakehiquel das Wort tk

„Wind" bedeutet. In der Benennung entspricht demnacli dieses zweite

Zeiehen dem zweiten mexikanischen (eecatl) vollkommen.

Abb. 198 (s. folg. Seite) zeigt die Form, welche das Zeichen bei Lauda
hat. Abb. 199—206 sind Formen des Codex Tro; Abb. -J 12—215 Formen

des Codex Perez. In der Dresdener Handschrift finden wir meist Formen in

der Art der Abb. 207—200; daneben kommt auch die Form Abb. 210 vor

(Dresden .x>a); einige Male, doch selten, die Form Abb. 211 (z. B. Dresden 73

unteu). Die Formen ties Codex Perez (Abb. 216, 217) ahneln den ge-

wohulichen der Dresdener Handschrift. — Der Vergleich der Abb. 210

lasst vermuthen, dass auch die Abb. 218—220, die sich auf der linken Seite

iC. 9; E. 9; F. 12) der Altarplatte des ersten Tempels des Kreuzes in Palenquo

vorfinden, sowie die grosse Anfangshieroglyphe der Altarplatte des zweiten

Tempels des Kreuzes in Palonque (Abb. 221) unser Zeichen enthalten.

Und ebenso die noch kalligraphischer ausgefiihrte Hieroglyphe Abb. 222

der Cedernholzplatte von Tikal. — Die Bilcher des Chilam Balam haben

die Formen Abb. 223—226.

Was der ursprflngliehe Sinu dieses Zeichens ist, ist schwer zu sagen.

Die Abb. 210 und die Formen der Monumente — falls wir dieselben richtig

angezogen haben — wftrden vermuthen lassen, dass das Wiudkreuz, bezw.

die aus demselben hervorgegangene Figur des Tau, der Ursprung der

Zeichnung war. Damit lassen sich indes die Formen des Codex Tro nur

sehr schwer zusammenreimen. Die letzteren erwecken mehr die Yor-

stellung des von oben Herunterhiingens. Ich denke dabei an die Figuren,
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die man im Codex Dresden 44 (1), 45 (2) und entsprechend im Codex

Cortes 2 von den vieroekigen Himmelsschildern herunterhaugen sieht, und

die mir in der That die GOtter der Tier Hiinmelsrichtungen, die Sturm-

genien und WindgStter, zu bezeichneu scheineiL Damit wflrd<« denn audi

zusammenstimmen, dass wir in dem Zeichen cauac (das, wie ich na<li-

weisen werde. den Gewitterregen liezeiclmet,) das gleiche Element, und

zwar noben dem Kreuz, vorfinden. Und unter dieter Ansrhauung wflrdea

wir auch die Fonnen der Bflcher des Chilam Balam verstandliclier finden.

die in der That von den Figuren, die das Zeichen cauac in dcnselben

Bilchern aufweist, sich kauni unterscheid»>n.

Von interessanten Vorkommnissen des Zeichens ik erwahne ich zu-

nachst sein Vorkommen als Emblem auf dem Sehilde, den im Codex

Tro 24a der schwarze. die Zilge Chacs tragende Gott am Arme fuhrt.

Vgl. Abb. 227. — Als Schildemblera begegnen uns sonst und zwar

ebenfalU bei tkac — einmal <las Zeichen ir, das einen Jaguar oder ein
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Jaguarfell bedeutet, ein andereB Mai eine gewundene kreuzformige Figur

oder auch drei horizontale Striche.

Ein weiteres interessantes Vorkommen ist in den Abb. 228—231,

die im Codex Tro 10*—15*cd in der Hand einer Reihe sitzender Gotter-

tiguren zu sehen sind. Die Darstellungen schliessen sich an eine Reihe

anderer an, in denen die Gotterfiguren theils Kopfe mit geschlossenen

Augen in der Hand halten, theils einen Kopf, den sie in der Hand halten,

mit deni Beil bearbeiten. Und es folgen ihnen andere Darstellungen, in

denen die GSttorfiguron mit dem zugespitzten Ende eines Knochena in

das Auge eines Kopfes. den sie in der Hand halten, bohren. Ich habe

schon in einem der vorhergehenden Aufsatze (vgl. obeu S. 404, 405)

erwiihnt, dass diese Blatter vermuthlich auf dasSehnitzen von Idolen aus

Holz zu beziehen wind, ein Geschaft, das von den Yukateken fur besonders

schwierig und gefahrlich gehalten worde, zu dem man sich in ernst-

haftester Weise vorbereiten musste, und dass nur unter Beobachtung einer

Reihe von Enthaltsamkeitsvorschriften und in Abgeschlossenheit von

profanem Verkehr ausgefdhrt werden konnte. Die Darsrellung beginnt

wahrscbeinlieh schon auf Blatt 24*c mit dem Fallon der Baume, welcheni

sich die Reihe von Gotteru anschliesst, die einen in einen Ring zusammen-

geflochtenen Rie'men in der Hand halten und vor den in der Mitte zer-

schnitteneu Baumen dargestellt sind. Das sind diejenigen, die den ge-

fallten Baum aus dem Walde zu holen haben. Dariiber scheint in der

Abtheilung b des Blattes 23* die Verehrung des Baumes, bezw. die Ver-

sdhnung des Gottes des Waldes, zur Anschauung gebracht zu sein. Die

mittleren Abtheilungen von Blatt 21* mochte ich auf die Konsultation der

Priester beziehen, Blatt 20*c auf die Reinigung der Theilnehmer,

Blatt 20* 19*ab auf das Abschiednohmen von den Weibern und Blatt 20*

19*d auf das Hintragen von Lebensmitteln in die HQtte, in der die Arbeit

ausgefnhrt wird, und die die Ki'instler wahrend der ganzen Dauer der

Arbeit nieht verlassen diirfen. Darnach beginnt auf Blatt 18* 17*ab die

eigentliche Arbeit mit der Selbstopferung, der Darbringung von Blut, das

man aus dem durchstochenen Ohr und der durehschnittonen Zunge erhalt,

und (Blatt 17*a) mit dem feierliehen Opfer an die Gottheit, deren Abbild

aus Holz geschnitzt werden soil. Und auf denselben Blattorn ist dann in

der untersten Abtheilung das Bearbeiten des Kopfes — d. h. wie ich oben

S. 404, 405 schon ausgefuhrt habe. der Figur — mit der Axt dargestellt.

Weiter sehen wir auf Blatt 17*o, wie die halbfertigen Figuren in grosse

Thongeffisse gelegt und zugedeckt werden. Und dann folgt Blatt 1(5* 15 *b

uoch einmal das Bearbeiten der Kopfe, d. h. der Figuren, mit der Axt,

<lem sich auf Blatt 15* 14* c und Blatt 14*d das Ausbohren (der Augen

und anderer Oeffnungen?) mit einem zugespitzten VVerkzeuge aus Knochen

anschliesst. Dabei beobaehtet man nun, dass die Kopfe, die auf Blatt 18*
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17*d mit der Axt bearbeitet werden, geschlosBene Augen habeii, also

als tot gedacht sind, wahrend die KSpfe, die auf Blatt 16* 15 *b mit der Axt

bearbeitet werden, und weiterhin die, die mit dem Bohrwerkzeug be-

arbeitet werden, offene Augen haben, oder geradezu schon mit den Zfigen

einer Gottheit, des Gottes, dessen Gesicht aus den NVindungen eiuer

Schlange gebildet ist (vgl. Abb. 33, oben S. 410), ausgestattet sind. Und

gerade zwischen diesen beiden Darstellungen, der Ausftthrung der Arbeit

an der toteu Figur (deni Kopf mit den goschlosseuen Augen) und der

Ausfflhrung der Arbeit an der lebendigen Figur (dem Kopf mit den

offenen Augen und dem mit den Zugen des Gottes) stehen die beiden Reihen

Blatt 16* 15'cd, auf denen wir die Gotter mit den in Abb. 228—231

wiedergegebenen Gegenstanden in der Hand abgebildet sehen, deren

wesentlichstes Eloment die Hieroglyphe ik „Wind* ist. Da die Reihe

„>Yind u
,
„Hauch", „Atliem", „Leben k

* eine natilrliche, ich mOchte sageii.

nothwendige Begriff- und Gedankenentwickelung darstellt, so kann ich

hier dieses Ueberbringen der Gegenstaudo mit dem Elemente ik nicht

anders als das Lebendigmachen der Figuren, das Einsetzen des

Herzens in die Figuren deuten. Die Gegenstande selbst, die gebracht

werden (Abb. 228—231) mochte ich geradezu als Herzen bezeiehnen,

indem ich die gekriimraten Figuren daruber als die abgerissenen Aorten-

enden auffasse (vgl. die Zeichnung des Herzens in mexikanischen Bilder-

schriften Abb. 232—234), oder vielleicht audi als Ausdruck des Dampfen*

und Rauchens des frisch herausgerisseneu Herzens, oder des Blutens,

wofur — will man mexikanische Analogien gelten lassen — insbesondere

die Figur Abb. 221) sprechen wfirde. — In dem, diese Bilder begleitendeu

Texte findet der Vorgang in den Hicroglyphen Abb. 235 — 239 und

Abb. 240, 241 seinen Ausdruck. Diese werden wir ungezwungen als das

Ueberbringen des Herzens (Abb. 235, 236), Ueborbringeu des Verbindenden

(Abb. 237), Ueberbringen des leuchtendeu Edelsteins, d. li. nattirlich des

Herzens (Abb. 238, 239; 240, 241) deuten konnen. Begleitet sind diese

Hieroglyphen von der Hieroglyphe Abb. 242, die ich sonstauf das Gefiederte.

den Vogel, bezogen habe.

Aehnliehe Gegenstande, wie die Abb. 228—231, die ich fur Herzen

halte, und in denen ebenfalls das Zeichen ik zu sehen ist (vgl. Abb. 245

bis 246), werden im Codex Tro 6* und 5*c von Gdttern auf hohen

Stangen getragen. Hier kann man an den yoltotopilli, den Stab mit

dem Herzen, das Abzeichen des mexikanischen Gottes Macuil xocltitt

denken. Der Text zeigt ausser den Hieroglyphen der Personen und

einer durchgehenden Hieroglyphe (auf die ich uuten noch zu sprechen

kommen werde, und die, meiner Ansicht nach, das Herabkommen zum

Opfer bedeutet), einmal die Hieroglyphe Abb. 247, das andere Mai die

beiden Hieroglyphen Abb. 248—249, wo die letztere eine der Hieroglyphen

der vorher angefuhrten Stellen wiederholt.
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Hat nun aber das Zeichen ik die in Vorstehendem angeuommene Be-

ziehung zum Herzen, zuin Leben, so ist es nicht weiter wunderbar, dass

wir es auch direkt unter den Darbringiingen finden, und zwar nicht

etwa bloss in der Hand des Todesgottes, als Verkehrung des wirklkhen

Opfers in ein nichtiges, windiges, eitles, Bondern wohlgemerkt unter den

ubrigen Darbringiingen, ja, wie ieh annehme, als das Kostbarste, als das Herz,

das Leben. Es tritt in der Beziehung das Zeiehen ik ganz gleichwerthig

dem Zeichen kan auf. So z. B. im Codex Tro 30c, 29 d.

Geradezu in der Bedeutung ^Herz" scheint das Zeichen ik auf Blatt 25

des Codex Tro verwendet zu werden. Hier ist eino Gottin dargestellt, die

ansch einend die tSdtliclien, verderblicheu Eigenschaften des Wasaers ver-

sinnbildlicht. Sie ist mit der blauen Schlange gegflrtet. Unten tin ihrer

rechten Seite befindet sich ein Todtenschiidel mit dem ausgerisseuen Auge,

zu ihrer linken das Zeichen ik (Abb. 250), ganz wie man in mexikanisehen

Codices bei Todesgottheiten oder Opferdarstellungen auf der einen Seite

den Todtensclmdel, anf der andern das Herz sieht. Auf der rochten

oberen Seite der GOttiu stiirzt vor dem wasserigen Strahl, der ilirem

Mundo entspringt, ein todter Mensch herab, und vor ihm liebt die Gottin

wiederurn das Zeichen ik in die Hohe, ganz wie mcxikanische Todesgtitter

das ausgerissene Herz in die Hohe halten.

Auf dem beriilnnten Blatt 41—42 des Codex Cortes, das Cyrus

Thomas iu seiner neuesten Publikation ••ingehend besprochen hat (vgl.

die der folgenden Abhaudlung unten S. 524 beigeheftete Tafel), sehen

wir in der Mitte der vier Himmelsrichtungen unter einem nach zwei ent-

gegengesetzteu Seiten vorspringenden Dach zwei Gottheiten sitzen, in

denen wir zweifellos den alten Gott — Itzammh den „Gott Vater" des

Priosters Hernandez, und seine weiblicho Genossin (Ixchel, die Mutter

der Chibiriac, der Mutter der Bacab) zu erkennen haben. Dieselben Gott-

heiten sind auch in dem Bilde dariiber, unter dem Himmelszeichen,

das nach der gewohnlichen Annahme den Westen bezeichnet, zu sehen.

In dem Mittelbilde halt der Gott eine Saule von drei Zeichen ik (Abb. 253);

und vor der weiblichen Gottheit steht eine Saule (Abb. 254), die unten

ein Element zeigt, das in der Hieroglyphe des Regongottes Chac vorkommt,

und das vielleicht eine Decke darstellen soli, oder Papierstreifen der Art,
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die die Mexikaner teteuitl nannten. DarQber sieht man die Hieroglyphe

ik, und endlich eine roh gezeiclmete Thierfigur, die an das Zeiehen tmu.

das Symbol der Fruehtbarkeit, gemahnt. In dem oberen Bilde halt der

alte Gott und die Gdttin ein Zeiehen in der Hand (Abb. 251 und 25*2),

das an das Zeiehen cauac eriunert, — und dieses in der That auch wolil

bezeichnet — ausserdem aber eine Speerspitzo tragt. Das Zeiehen ik

kann in diesen Darstellungen kaum etwas anderes, als das „Leben" be-

deuten.

3. votan, a'kbal, akbal. Der an erster Stelle stehende Tzental-Name

ist nicht der eigentliehe Name des Zeichens, sondern der des Kulturheros

der Tzental, des berQhmten Votan, dem ohne Zweifel dieses Zeiehen ge-

weiht war. Den Namen Votan erklart Brinton (American Hero Myths

p. 217) aus <lem Tzental-Worte uotan, das in einer von ihm angefObrren

Stelle oines in der Tzental-Sprache gesehriebenen geistlichen Fuhrers mit

„IIerz" und „Brust" ubersetzt ist. Diese Erklarung scheiut richtig zu

sein. Auch darin gebe ich Brinton Recht, dass ieh in dem Worte uotan

die Maya-Wnrzel tan erkenne, die „inmitten"\ aber auch ^Angesicht,

Oberflache, Vorderseite, Ausdehnung* bedeutet. Nur kann das uo kein

Possesivprafix der 3. Person — Maya u sein. wie Brinton annimmt. Das

lautet iiberhaupt im Tzental anders. Auch kfinnte danu doch kaum in dor

von Brinton angeffihrten Stelle a-uo-tun f,.dein sein Inneres**] gesagt

worden sein. Ieh meine vielmehr, dass eine alte Wurzel uo vorliegt,

die mit Maya ol, uol — („llerz, Gemfith, Wille, Freiheit*1 und rRundes~)

— zusainmenhangt, und dereu eigentliehe Bedeutuug „Herz** ist. Ieh

glaube, dass diese Wurzel in dem Monatsnamen uo noch enthalten ist.

Denn dessen Hieroglyphe (Abb. 255— 258) enthalt die beiden synonymen

Elements, die in den oben (S. 454) gezeiehueten Hieroglyphen Abb. 236

und 237 vorkommon, und die heide, wie ich oben als Vermuthung ausspraeh,

das dargebrachte Herz bedeuten. Das zweite dieser Elemente dient

gleiehzeitig als Symbol der Vereinigung (vgl. die Abb. 75— 70, oben

S. 414). Vereinigung heisst aber mol. Und mit dem Worte mol ist

wioderum ein Monat bezeichnet dessen Hioroglyphe das erste, das in

Abb. 230 enthaltene Symbol des Herzens aufweist. Vgl. die Abb. 250, die

die Zeichnung Landa's und der Dresdener ilandschrift wicdergibt, uud

die Abb. 200, die der Cedernholzplatte von Tikal entnommen ist. Bedeutet

aber vo ^Herz*, so konnte uo-tan das „innerste Herz 4
*, oder auch das „Herz

der Ausdehnung 1
*, das „Herz der Oberflache" bedeuten, also vielleicht ver-

gleichbar den Qu'iche u c'u.r'caJi, u cu,r uleu rda8 Herz des Himmels,

das Herz der Erde", die als kosmogonisehe Gestalten und Meuschen-

schopfer im Popol Vuh eine Rolle spielen.

Das Wort akbal bedeutet „Xacht u
. Wir haben im Maya noch heute

fttr -Nacht- die Worter akab. akabil, akbtl im Gebrauch ; im Quiche-

Cakrhiquel a'kab. aka, a'kbal, und auch im Ixil akbal. — Kann dies Wort
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mit der mexikauischen Bezeiehnung dieses Tages im Zusamnienhang

stehend gedacht werdon? Ich glaube wohl. Die Nacht ist eben das

dnnkle Haus der Erde, das die Todten in seinem Schoosse auf-

nimmt, und in dem auch die Sonne zur Rast geht. Die Mexikaner

verknflpfteu das Tageszeicheu calli mit der Region des Westens, der

Gegend, wo die Sonne untergeht. Es war ein trauriges Zeichen. die

unter ihm Geborenen woren duinni und stumpf, erdgeborene, die bestimrat

waren. alsbald in den Schooss der Erde zurttckzukehren, den Feinden in

die lliinde zu fallen und auf dein Opferstein ihr Lebcn zu enden.

Landa gibt das Zeicheu akhal in Gestalt der Abb. 201. Der Codex

Tro hat die Fonneii Abb. 262 und 203, der Codex Cortes die ganz gleichen

Abb. 264 und 265. In der Dresdener Handschrift finden sich theils ahti-

liehe Formen (Abb. 266—208). Daneben aber sieht man Formen, wo

die beiden seitlichen Theile nicht von oben herein, sondern von unten

herauf ragen (Abb. 209), oder geradezu als runde Kreise (Augen?) im

Innern der Seitentheile angegeben siud (Abb. 270). Besondere Formen

sind auch die Abb. 271— 273, die den hinteren Abschnitten der Dresdener

Handschrift entnommen sind. und in denen wir in der unteren Halfte des

Zeichens noch Punkte, Kreise oder Halbkreise markirt finden. Der Codex

Perez hat nur die fliichtig gezeichnete Form Abb. 274.

Das Zeichen akbal ist auch mit ziemlicher Sicherlieit auf den Monunienten

zu erkenneu. So in der Anfangshieroglyphe der Gruppe, die fiber der

linken Figur des Mittelfeldes sowohl auf dem Altarblatt des Sonnen-

tempels (Abb. 275), wie auf dem des Tempels des Kreuzes Nr. 1 in Palenque

(Abb. 270) zu sehen ist, und es ist besonders interessant. tlas wir in der

letzteren Figur dieselbe Besonderheit wiederfinden, die auch die Abb. -71

bis 273 der Dresdener Handschrift zeigen. Desgleichen zeigen die Kreise

oder Punkte in der unteren Halfte des Zeichens auch die sch5n ausge-

fiihrten Abb. 277 und 278 der Cedernholzplatte von Tikal.

Die Formen der Biicher des (,'hilam Balam (Abb. 271)—282) weichen

vullkommen ab.

Was zunachst die Formen der Handschriften und der Monumeute angeht,

so ist zu bemerken, daas die beiden seitlichen Spitzen, die wie Zahne in

den Innenraum des Zeichens hineinragen, keinesfalls als Zahne gedeutet

werden durfen. Dagegen spricht ihre gelegentlich vollkommen verschobene

Stellung (Abb. 209), und dass sie bisweileu geradezu als Augen erscheinen

(Abb. 270 und 278). Der wesentliche Theil des Zeichens — wodurch es

sich auch bestimmt von dem ihm sonst ahnlichen Zeichen chuen unter-

scheidet — ist der dreieckige, unten von einer welligen Lime begrenzte

Spalt, der sich noch scharfer an gewissen Formen des Zeichens ausgepragt

findet, die auf den gleich zu erwahnenden Himmelsschildern gezeichnet

sind. Vgl. Abb. 283. Ich bin zur Erklarung des Zeichens geneigt, an

die mexikauischen Darstellungen der Ho hie zu denken, d. h. an einen Berg
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mit aufgesperrtem Raehen. Vgl. Abb. 284 und 285. Die wellige

Linie des Zeichens akbal wttrde icli als untere Mundbegrenzung. die seit-

lich hineinragenden, sehr htiufig abgerundet endigenden oder als runde

Kreise erscheinenden Theile als die Augen des Ungeheuers, den drei-

eckigen Spalt als die Kachenhfthle ansehen. Es ist bemerkenswerth, dass

auf den Mouumenten die Augen in der Hieroglypho akbal sehr haufig mit

gekreuzter Strichelung erfflllt gemeisselt sind, also ah dunkel. schwarz

gelteu sollen. Die Hohle ist der Eingang in das Haus der Erde, sie ist

dan Innere, das Herz der Berge, sie ist der Sitz der Nacht, der Dunkelheit.

Wie man sieht, wflrden alle Beziehungen, die sich mit dem Namen des

dritten Tageszeichens verkimpfen, durch die „Hdhle u ihre vollkommene

Erkl&rung finden.

Die von der Form der Handschriften abweichende Form der Biicher

des Chilam Balam erweist sich als nahezu identisch mit den Formen,

die dieselben Bflcher fur das Tageszeichen ben geben. Ich werde

sp&ter zu erweisen haben, dass dieses Zeichen, das dem mexikanischen

acatl wRohr" entspricht, die rohrgeflochtene Matte bedeutet, und die-

selbe rohrgeflochtene Matte bildet wie ich oben schon erwahnt habe, einen

wesentlichen Theil der Hieroglyphe, wodurch der Tempel oder das Haus-

dach bezeichnet wird. Vgl. die Abb. 34— 3G, oben S. 414. Es scheint

also, dass die Form der Bucher des Chilan Balam das Haus wiedergeben

will, entsprechend der Beziehung, die durch den mexikanischen Namen
des Zeichens vermittelt wird, an die aber sicher auch bei der Maya-

benennung des Zeichens mit gedacht wurde.

Was nun die anderweitige Verwendung des Zeichens akbal augeht,

so ist zunachst zu erwahnen. dass wir es in der unzweifelhaften Bedeutung

,Nacht" neben dom Zeichen kin „Tag" verwendet finden. So an zahl-

reichen Stellen der Dresdener Handschrift. Vgl. auch oben S. 440 die

Abb. 158 a (Codex Dresden 45 (2) b). Das Zeichen akbal erweist sich

insofern dem Zeichen Abb. (!0 (siehe oben S. 414), dem Zahlzeichen 20,

gleichwerthig, fiber dessen Bedeutung ich in einer der vorhergehenden Ab-

handlungeu (vgl. S. 401—403) schon eingehend gesprochen habe. Eine

Variante des Zeichens akbal scheint die Abb. 28<» zu sein, die im Codex

Dresden 57a auf einem ahnlichen Doppelfelde, wie das in den Abb. 157.

158 und 158 a (oben S. 440) gezeichnete. zu sehen ist.

Hieran anschliessend erwliline ich, dnss das Zeichen akbaL zum Tlieil

in sehr charakteristisehen Fornien (vgl. die Abb. 283 [Codex Cortes], 287

und 288 [Codex Dresden]), und zwar wiederum neben dem Zeichen kin,

auf den viereckigen Schildem vorkommt (vgl. Abb. 157 und 15K, oben

S. 440), die, wie schon Fdrstemann und Schellhas erkaunten, zweifellos

den Hi inm el bezeichnen. Die beiden Zeichen akbal und kin sind indes

nicht die einzigen Bilder, die auf diesen Sehildern zu sehen sind. W \v

tin«len daneben einorseits das Zahlzeichen 20 (Abb. 288a), das wir aber
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8chon als Variante des Zeichens akbal kennen gelernt haben: andererseits

eine Reihe Formen (Abb. 200— 200% die kaum anders wie als Varianten

des Zeichens kin zu deuten sind. Ausserdem aber noch Figuren, die in

ausgefQhrter Form (Abb. 311; Dresden 52 b) an eiuen aufgesperrten

cipactli- Rachen erinnern, in der Regel abor, vollstfindig ornamental

werdend, nichts von einem solchen Ursprung raehr erkennen Iassen (Ab-

bildungen 312—317). llierzu komnien Figwren, die als ansschliesslichen

oder Hauptbestandtheil das schrfige Kreuz, das Element der Vereinigung,

erkennen lassen (Abb. 300—304 und 306-310). Endlich — allerdings

nur auf den Blftttern 20, 22, 23 des Codex Tro - das Gesicht des Gottes

mit der Schlange Qber dem Gesicht, das in der Hieroglyphe desselben

Gottes (Abb. 33 oben S. 410) und in der Hieroglyphe der zweiten Himmels-

richtung (Abb. 10, oben S. 410) vorkommt.

Herr Geheimrath Fdrs tern ami hat in seinen werthvollen Erlaute-

rungen zur Dresdener Handschrift, in denen er das Problem der Zahlen-

bildung in den Mava-Handschriften endgiltig gelSst und gleichzeitig das

Vorhandensein der interessanten, leider ihrer Bedeutung nach noch dunklen,

bis zu hohen Werthen gleichmassig fortschreitenden Zahlenreihen naeh-

gewiesen hat, die Vermuthung aufgestellt, (lass die auf den Himmels-

schildern abgebildeten Zeichen die Sonne, den Mond, den Planeten Venus

und vielleielit audi audere Wandclaterne darstellten. Ich kanu dem uicht

ganz beipfliehten. Dass die Abb. 60 und 2S8a den Mond nicht bedeuten,

glaube ich in meiner frflheren Abhandlung (vgl. oben S. 401—405) uach-

gewiesen zu haben, und in diesem Zusammenhange kann ich das Zeichen

nicht anders auffassen, als wir es wirklich haben auftreten sehen, nanilieh

als eine Variante des Zeichens akbal.

Die Hieroglyphen Abb. 31K, 319 sind in der That, wie Forstoniann

angenommen hat, als die des Planeten Venus anzusehen, und so werden

die Abb. 20 4--2M, die die gleichen Fonnelemente aufweisen, auch das

Gleiche bedeuten. Doch kominen die Abb. 200, 206 in dem allerdings wohl

nicht ganz zuverliissigen Codex Tro als Varianten des Zeichens kin vor.

Ich gehe nun noch zur Betrachtung einiger weiterer Vorkommnisse

des Zeichens akbal iiber.

Erwahnenswerth ist vor allein das Element Abb. 326, das das

Zeichen akbal von Punkten umgeben zeigt. Wir finden dieses Element

als au8zeiclmendos Merkmal an dem Stirnschmucke und in der Hiero-

glyphe des alten Gottes, den ich mit dem Himmelsgotte Itzamnd iden-

tifizire. Die einen Gegenstand umgebenden Punkte bezeichnen nicht selten

die Flammen, die denselben verzehren, oder das Licht, das von ihm aus-

geht. Vgl. die Abb. 327, die im Codex Tro 10b im Text zu sehen ist,

w&hrend die bildliehe Darstellung darunter dieselben gekreuzteu Todten-

gebeiue, von rothen Flamnienzungeu umlodert, zeigt. Die Abb. 326, als
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Symbol des Gottes Itzamnd, scheint mir darnach das vom nflchtlichen

Dunkel herabstrahlende Licht, den Sternenhimmel , zu bedeuten.

Ein we i teres auffalliges Vorkommen des Zeichens akbal ist das fiber

dem Auge von nflchtlichen und todtbringenden Wesen. So an der Gestalt

des Todes-Gottes, der in der mittleren Abtheiluug des Blattes 28 der

Dresdener Handschrift zu sehen ist und den ich mit Vac mitun ahau

identifizire (Abb. 3*8), und bei einer anderen Todesgottheit (Abb. 321)) im

Codex Cortes 38b. Ferner in der Hieroglyphe der Fledermans (zotz\ die

zur Bezeichnung des Monats gleichen Namens diente. (Vgl. Abb. 330

[Landa], 331—333 [Dresden 46c, 47a, b]). Ferner in dor Hieroglyphe

eines Vogels von der Gestalt eiues Adlers (Abb. 334), der im Codex

Dresden 17 b durch die beiden Hieroglyphen Abb. 335 und 336, im Codex

Tro 18 c durch die beiden Hieroglyphen Abb. 337 und 338 bezeichnet ist.

Weiter bei der einen Gattung von Thieren, die, mit der Fackel in den

JIauden, Feuer auch an der Quaste des langen Schwanzes fQhrend, vom

Himmel sturzend dargestellt sind, und die wohl das Blitzfeuer bezeichnen,

die todbringenden Diener des Chac. Vgl. Abb. 330 (Dresden 36a).

Endlich ist dieselbe Besonderheit auch an dem Kopfe des Monatsnamens

Xul zu sehen. Vgl. Abb. 340 (Landa) und 341 (Dresden 4!>b). Xut

heisst das Knde, die Spitze; xuulul „aufh6ren u
,
xulah, arulezah „beendigen*%

xultib „(woniit etwas aufhort). Horner", aber auch „der Homer hat, der

Teufel"; jmlbtl „Possen, Streiche. Teufeleien". Man sieht also, dass auch

diesem Worte unzweifelhaft eine Beziehung auf etwas I'nheimliehes, Ge-

spenstisches, Damonisches innewohnt. Auch dio Fledermaus ist den

Mittelamerikanern nicht bios das Nachtthier. Der Popol Vuh spricht von

einem Zotzi-ha „Fledermaushaus", eincm der funf Orte der Unterwelt.

Dort haiist der c'ama-:o't:, die „kopfabreissende Fledermaus", das grosse

Thier, das jedem deu Garaus macht, der in seine Nahe kommt, und auch

dem JJunahpu den Kopf abbeisst. Auch den uuvollkommenen Bildungen der

ersten Menschenschdpfung macht der cama-zotz ein Knde, indem er ihnen

den Kopf abbeisst. Der in der Abb. 334 bezeichnete Vogel ist zoologisch

schwer zu bestimmen. Tmmerhin scheint mir zweifollos, dass ein Raub-

vogel gemeint ist. Seine Hieroglyphe (Abb. 33o) ist interessant. Sie

enthalt den Fledermauskopf, daneben aber auch das Symbol des Scharfeu,

Sehneidigen (Abb. 73, oben S. 414) und das Symbol des Vogels (?)

(Abb. 72, oben S. 414). In dem hieroglyphischen Texte tinden wir, hinter

den Zeichen dor vier (funf) Himmelsrichtungen, nicht selten Hieroglyphen,

die einen Thierkopf mit dem Zeichen akbal fiber dem Auge tragen. Vgl.

die Abb. 180, 183. 1X6 (oben S. 4:>0) und 342—344 (Codex Dresden 22b).

Ich trlaube diese als die Blitzthiere, die Sturmgenien, die Genien der vier

Himmelsrichtungen bezeichnend annehmen zu mflssen.

Zum Schluss will ich noch die Hieroglyphe Abb. 345 erwahnen, durch

die auf Blatt 26*b des Codex Tro das Tabakra uchen, bezw. das
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Blasen aus dem Kohre, bezeichnet wird (vgl. Abb. 346). Derselbe Vor-

gaug ist uoch an zwoi anderen Stellen des Codex Tro zu seben, namlich

auf Blatt 34* b, wo er durch die Hieroglvphen Abb. 347 und 348, uud auf

Blatt 25 *h, wo er durch die beiden Hieroglypheu Abb. 349 und 350 ziini

Ausdruck gebracht ist.

Das Tabakrauclien hat natilrlich eine mythologische Bedeutung. Nach

den werthvollen Mittheilungen des Lie. Zetina von Tihomco, die una

Brinton in seiner im Folklore Journal Vol. I verOffentlichten Abhandlung

flber Volksglauben in Yucatan zugaoglich gemacht hat, sind die Balam

(d. h. die Gdtter der Yier Himmelsrichtungen oder der vier Winde, die

gleichzeitig die Hflter des Dories und der Uemarkung sind) grosse Raucher.

und nach allgemeinom Volksglauben sind die Sternschnuppen nicht anderen.

als die brennenden Stummel der Kiesenzigarren, die diese Wesen vom

Hinimel herunterwerfen. Kin Indianer sah einen Balam in seinem Korn-

felde. Dieser zog eine riesige Zigarre aus seiner Tasche, und mit Kiesel

und Stahl schlug er Feuer. Aber die Funken, die er schlug, waren Blitz-

strahlen und das Klopfen gegen den Stein ertdnte wie schrecklicher, die

Erde erschiltternder Donner.

Von den oben angefuhrteu Ilieroglyphen enthalten die Abb 348—349

Elemente, die den wesentlichen Bestandtheil der Hieroglyphe der Himmels-

richtung „oben" (Abb. 17—22, oben S. 410), bezw. des Herabkommens

von oben (vgl. unten Abb. 744—746), bilden. Die Hieroglyphe Abb. 345

mochte ich den Hieroglyphen Abb. 342—344 parallelisiren. Beide enthalten

als sekund&res Element das Symbol des Menschen, die Abb. 345 aber als

Hauptelement das Zeichen akbaL wfthrend die andern. statt (lessen, das

Tluer mit dem a£6a/-Zoichen, das Blitzthier, als Hauptelement aufweisen.

4. ghanan, kat (e'ett), kon. Die Bedeutung des Wortes ist zweifelhaft.

Ximeuez gibt kat {cat) ^Eidechse 44

. Doch babe ich den starken Ver-

dacht. dass das inexikanische Aequivalent dieses Zeichens ihm diese Be-

deutung eingegeben hat. Mit den Maya-Wurzeln kan, kaan »Seil*, „Strick
u

,

„Hangmatte% und kan => Quiche. Cakchiquel k'an „gelb* Iftsst sieh nichts

anfangen. Ich vermuthe. dass die Tzental-Form uns einen Fingerzeig gibt;

sie lehrt uns, dass wir das Wort als Participialform auffassen mussen.

Und da tinde ich im Maya-Lexikon von Perez die Worte k'anaan, k'aauan,

k'anan ^abuudante, necesario 6 estimado, cosa importante" , k'aananil,

>abundancia ti

. k'aancil „sobrar, sobreabundar, flotar sobre el ugua, sobre-

nadar, aboyarse sobre el liquido"; k
y

ank:ab „mar\ Ob der Apostroph,

den ich gesetzt babe, richtig ist. ist bei der unsorgf&ltigen Form des Worter-

buches und der ungeniigenden Bezeichnung der Maya-Gutturale flberhaupt

zweifelhaft. Doch werden diese Worte in dem Lexikon mit demselben

k geschrieben, wie der Name des Tageszeichens und wie das Wort kan

„gelb", — dem. wio der Vergleich mit dem Qu'iche zeigt, die Letra

herida k' zukommt. Wir batten also, scheint es, eine direkte Entsprechung
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der oben angefiihrten Maya-Worte kaanatt, kanan, die „im Ueberschuas

vorhanden* bedeuten, mit der Tzeutalbezeichnung ghanan. Erinnern wir

una, dass die ubliche Bezeiclmung des Tagea in Mexiko cuetzpalin

„Eidechse\ in Meztitlan abweichend jciiotl „der jiinge Maiskolben" war,

dass aber beide, die Eidechse sowohl, wie der Maiskolben, bekannte Sym-

bols dea Keichthuraa und dea Ueberfluaaea sind, — el que en este nacia

. . . ternia riquezas y de comer que nunca le faltaria (Duran), — so

scheiuen mir die oben gegebene Deutung des Mayawortes und die Identitat

mit der mexikanischen Bezeiclmung ausser Zweifel zu stehen.

Landa gibt fur das Zeichen die Abb. 351. Im Codex Tro treffen

wir die Formen Abb. 352 und 353 und unter den Opfergaben haufig die

Form Abb. 354. Im Codex Cortes haben wir dieselbeu Formen Abb. 352

und 353, danobeu aber aucb die Form Abb. 355. In der Dresdener

Handschrift begeguen uns die gleicben Formen. Der Codex Perez hat

durchgangig die Form Abb. 356. Auf der rechten Seite der Altarplatte

des Tempels des Kreuzes Nr. 1 in Palenque treffen wir die beiden

Abb. 357 (Q. 8) und 358 (K. 17). die ebenfalls. das Zeichen darzustellen

scheinen. Die Bucher des Chilam Balam geben die Abb. 35!)— 362.

Was nun die Bedeutung dieses Zeichens augelit, so sclieint mir, dass

ein Auge und eine Zahureihe die Elemente desselben bilden. In mexi-

kanischen Darstellungen malt man das Feuersteinmesser mit einer Zahu-

reihe und einem Auge daruber (vgl. die Abb. 136 und 137 oben S. 438)

Und geuau ebenso malte man den Maiskolben mit einer Zahnreihe und

einem Auge dariiber, aber das Auge ist hier ein lebendiges (vgl. Abb. 363),

w&hrend das des Feuersteiumossers ein todtes ist. Offenbar betrachtete

man die beiden Dinge als gegeusatzlich, Diirro uud Wasserreichthuni.

Mangel und Ueberfluss bezeichnend. Ich glaube, dass das Zeichen kan

das oben gezeichnete mexikanische Objekt, don Maiskolben, wiedergibt.

Dadurch erklart es sich .uus, dass das Zeichen I. an, wie schon oben ang«>-

fuhrt, konstaut unter den Opfergaben erscheint, und ich glaube, wir haben

hier den Schliissel fur die soust schwer verstandliche Thatsache, dass die

Mexikaner die Jahre, mit denen sie. wie es scheint, ihre Zeitrcchuung

Seler. Gtssaramelto Abhandlungen I. ;}0
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begannen, n&mlich die Reichthum, Frucbtbarkeit und Glfiok yerheissendeit

Jahre, die der Hiraraelsriohtuug des Ostena zugeBchrieben wurdeu, nach

dem Zeiehen acatl „Rohru benannten, wahrend die Maya auf dieeelben>

Jahre das Tageszeichen kan anwandten.

Die Bilder, die die Bficher des (Mam Balam fur das Zeiohen kan

i^eben (Abb. 359—862), haben mit der Form der Handschriften niehts

gemein. Sie erinnern in frappanter Weise an die Formen, die die-

selben Bttcher far die Zeiehen ik und cauac angeben. — Sollten es nur

Variationen der letzteren sein und ihren Ursprnng der unzweifelhaft im

(iemflth deB Indianers vorhandenen Gedankenverbindung — „Wolken-

bedeckung, Regen und Wind, Reichtbum und Ueberfluss" — verdanken?

Von den Vorkommnissen des Zeichens kan erwfthne ich, dass es al»

auszeiehnendes Merkmal einerseits bei dem Gotte Abb. 31 (siehe oben

S. 410), andererseits bei dem Gotte Abb. 170 (8. 450; die Hieroglyphe siehe

Abb. 30 oben S. 410) vorkommt. Den ersteren habe ich desbalb oben

den Gott mit dem kan- Zeiehen genannt. Den letzteren (Abb. 170) bin

ich, wie ich oben S. 451 auch achon gesagt habe, versucht, mit dem Gotte

Ehchuah zu identifiziren.

Von Hieroglyphen, in denen das Zeiehen kan vorkommt, erwfthne

ich die des Monatenamens cumku oder humku. Abb. 364 (Land a),

Abb. 365 und 306 und die Variationen Abb. 367—370, die alle der Dres-

dener Handschrift entnommen aind. — cum heiast der „HohIe u
, der ^Topf*.

aber auch der „Klaog, den man bei dem Schlagen auf einen hohlen

Gegenatand vernimmttt

; hum ebenfalls „Gerauach, Larm, 9ummen u
. Der

obere Theil der Hieroglyphe scheint in der That einen Topf darstellen

zu sollen, der, umgeatflrzt mit der Mflndung nach unten, auf dem Zeiehen

kan liegt, nach oben theils eine breite Grundtiftche (Abb. 865, 366), theil*

drei Fusse zeigt (Abb. 367—368) oder mit der Seite auf dem Zeicben

liegt? (Abb. 370).

5. abagh. cah, chiochan. can heisat im Qu'iche-Cakchiquel, can, canil

im Maya die „Schlange"; ahau-can die Konigsschlange, die Klapper-

schlange. Das stimmt also zum mexikanischen coatl.

Das Wort chicchan, sagt Perez, liesae sich nur erklaren, wenn man

annfthme, dass das Wort falsch geschrieben und chichan zu lesen ware.

cAan, ckanchan und chickan bedeutet „klcin tt
. Damit kftnnen wir natflrlich

nichts anfangen. Soil man eine Nebenform chan fur can annehmen? Der

Uebergang wftre nicht ungew6hnlich. Wir haben xacah „fest (auf die vier

Fflsse) atellen", wachah „fest (breitbeinig) hinstellen
41

; caac-ah und chaach-

aJi nzausen, Haar ausreissen, Blatter abreisaen*; co-ah „ab8chalen, ab-

rinden"; cho-ah „abreiben, abwischen*. Der erste Theil des Wortes

wflrdc dann auf die Wurzel cAt, chit „Mund, beissen* bezogen werden

mussen; chicchan die „bei8sende Schlange", wie Molina's Worterbuch unter

„vibora generalmente u tequani coatl (d. h. „der Fresser die Schlange") angibt
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Das Tzental-Wort kann ich nicht erklfiren. Im Quiche baben wir

abah „8teinu . In der alteii Hauptstadt der Cakchiqael war das Haupt-

beiligthum der ehay-abah, der eine halbe Klafter grosse, halbdurchsichtige

Stein, anf dessen Spiegelflache die Wahrsager die Antworten auf alle Fragen

ablaseu, die in wichtigen civilen oder militftriaehen Sachen den Gottern

vorgelegt wurden.

Land a gibt fflr das Zeichen die Abb. 371. Ira Codex Tro finden sich

als haufigste die Abb. 372—374. Daneben auch Pormen, die den dunklen

(karrirten) Fleck durch einen hellen oder durch das Zeichen km ersetzen

(Abb. 375—377). Bemerkenswerth sind die Abb. 378—380 (Codex Tro 12a,

7*b, 31 d), die neben dem Fleck die deutlichen Zflge eines Gesichtes

zeigen. Einen ganz anderen Typus stellen die Abb. 390—392 (Codex Tro

9'a, 19c, 9*a) dar. Ira Codex Cortes finden sich nor Forraen, die mit den

gewahnlichen des Codex Tro (872—374) ttbereiustimmen. In der Dresdener

Hand8chrift fiberwiegen entschieden die Formen, die den Fleck hell

und daneben die Zflge eines Gesichtes aufweisen (Abb. 381—386). Nur

in den hinteren Abschnitten der Handschrift kommen Forraen mit dunkel

(karrirt) ansgefulltem Fleck vor (Abb. 387), ahnlich den gewohnlichen des

Codex Tro und Cortes. Besondere Formen sind die Abb. 393 (Dresden 39 c),

und 394 und 395 (Dresden 61 und 63). Die Formen des Codex Perez

(Abb. 388 und 389) almoin denen der Dresdener Handschrift. Die Bflcher

des ChUam Balam haben die Formen der Abb. 396—399.

Was nun den Sinn dieses Zeichens angeht, so zeigt das Stuck Schlange,

das in Abb. 400 nach Codex Cortes 12 b wiedergegeben worden ist, deutlich

dass der karrirte, von schwarzen Punkten umsaumte Fleck die Fleoken

einer Schlangenart bezeichnen soli, dio ich natflrlich zoologisch nicht be-

stimmen kann, deren besondere Zeichuung aber in den Sehlangenbildern

des Codex Cortes ebensowohl, wie auf der doppelkopfigen Schlange der

Cedernholzplatte von Tikal deutlich zu sehen ist. Denselben karrirten

Fleck erkennen wir auch in der Hieroglyphe Abb. 401 (Dresden 70), 402

(Dresden 21c) und 403 (Tro 9*b), wodurch ein Gott bezeichuet ist

(Abb. 404 und 405), dessen besonderes Kennzeichen eine zackige Linie

um den Mund bildet (Abb. 404), und dessen Haupthieroglyphe in der Kegel

von Todessymbolen begleitet ist: der Hieroglyphe der Eule (Abb. 406:

Dresden 7 b), des Thieres mit erhobener Tatze (Abb. 407: Dresden 21c)

und des Leichnams (Abb. 408: Tro 9*c). Es scheint dieser Gott zu den

Schlangen in bestimmter Beziehung zu stehen, und die Formen des Zeichens

chicchan, die neben dem Fleck die Zflge eines Gesichtes zeigen, konnten

den Kopf dieses Gottes wiedergeben sollen.

Die Formen der Bflcher des Chilam Balam (Abb. 396—399) habeu sich

ohne Zweifel aus don Formen der Handschriften ontwickelt. Vgl. die

Abb. 380 des Codex Tro 31 d.
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6. iox, camey, cimi (cimiy). Im 3Iaya beisst dm. im Qu'iche-Cakebiquel

cam „sterbenu . Und die Worter ctmty, camey sind Abstrakta oder Infinitive,

mittels eines nlten Ableitungssuffixes gebildet, das im Maya unter den ge-

wohnlicben Bildungen nieht mehr fungirt, aber im Qu'iche nocb in voller

Anwendung ist. Die Maya- und die Cakchiquel-Bezeichnung entspricht

also der mexikanischon (miquiztli) vollkommen.

Scnwierigkeiten macht die Tzental-Bezeichnung to.r. Icli weiss das

Wort nicht zu erklaren. Ks ware nicht unmdglich, dass hier wiedor, wie

beim dritten Tageszeichon, der Name des regierenden Cottes fflr das

Zeichen stebt.

Landa gibt fflr das Zoichen die Form Abb. 409. Im Codex Tro sind

die hftufigsten Formen die Abb. 410—41*2 (Kopf der Leiche). Daneben

kommen die Abb. 413—414 (Seh&del). und endlich als dritte Form die

Abb. 415—416 vor. Im Codex Cortes herrseht die erstere Form aus-

schlicsslicli vor (Abb. 418). In der Dresdener Handschrift sieht man alle

drei Formen. nur in besserer Ausfuhrung (Abb. 419— 426). Daneben

aber linden sich noeb auf Blatt 46 (Abb. 427—428) und auf Blatt o3b

(Abb. 429) einige Formen vor, die einen anderen Ty])us zu reprasentiren

scbeinen. Die fyflcher des Chilam Balam haben die Abb. 430 und 431.

Was den Sinn dieses Zeichens angeht, so rreffen wir die erste und

die zweite Form in den beiden Hieroglypben des Todesgottes, die icli in

einem der vorbergebenden Aufsatze (siehe oben S. 392, 393) naher be-

sproclien habc. Es ware bier nur noch nachzutragen , dass die eigen-

thumlich gekrflnnnte Linie, die sowohl an dem Kopfe mit geschlossenen

Augen (orste Form), wie an dem Schftdel (zweite Form) sich wie ein

Sebwanz an die Reibe der freiliegenden Zahne anschliesst, ohne Zweifel

aus der Linie des aufsteigenden Astes des Unterkiefers entstanden ist.

Das ist deutlich an FigureD wie Abb. 432 und 433 zu sehen, bei denen
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G. Tagcszeichen dcr aitekischen und der Maya-Haadschriften and ihre Gottheiteu. 469

der Unterkiefer mil aeinem aufateigenden Aato und der Zahnreihe voll-

standig gezcichnct iat.

Die aich daran achliesaende Liuie mit der Zahnelung am ausseren

rechten Rande deutet vielleicht auf die Schleife oder Schlinge, in der

der abge8chnittene Kopf getrugeu ward. Vgl. die Abb. 422 nnd 427—429

und tlie Abb. 439 aus Blatt 60 der Dreadener Handachrift, die, wie ea

acheint, einen aolchen in der Schlinge getragenen abgeachnittenen Kopf

(Kopf des Opfers) daratellt.

Die dritte Form dea Zeiehena cimi (Abb. 415—417, 424—426) aehen

wir an Stelle dea Augea mit geschlosaenen Lidern in der zweiten Hiero-

glyphe dea Todeagottea, Abb. 436 auf Blatt 28 der Dreadener Handachrift

Wir aehen ea als Todeaaymbol auf der Wauge dea Gottea Uac mitun ahau

(Abb. 328) und auf der Hieroglyphe deaselben Gottea auf Blatt 5b der

Dreadener Handachrift (Abb. 437). Ich habe fruher die Yermuthung aua-

gesprocheu, daaa auch die beiden Hieroglyphen Abb. 434 and 435, von

denen die eratere der Altarplatte des Tempels des Kreuzes Nr. 2, die andere

der dea Sonnentempels in Palenque entnommen iat, dasselbe Zeichen haben.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daaa dieaca eigenthttmliche Element

der Abb. 415—417, 424—426 aus der auch in mexikauiachen und mittel-

amerikaniachen Malereien wohlbekannten Figur der gekreuzten Todten-

beine entatanden iat. .

Die Formen der Bftehor des Chilam Balam (Abb. 430 uud 431) vermag

ich nicht zu deuten.

Daa Zeichen Abb. 438, das de Roany in seinem Vocabulaire de

IVcriture hieratique ala im Codex Tro vorkommend angibt, habe ich bei

genaueni Nachauchen unter den Tageazeicheu dort nicht tinden konnen.

Da8 Element Abb. 60 (oben S. 414), daa Braaaeur ala Variaute

von cimi auffuhrt, iat, wie ich in eiuer fruheren Ahhandlung mich liemilht

habe, nachzuweiaeii, eiu Symbol des Todea, in engerem Sinne des Geopfert-

werdena. Ea dient als Auadruck fur den Begriff Mann und fflr die Zahl 20,
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bezw. den Zeitraum von 20 Tagen (uinai). Unter den Tageazeichen komrat en

nicht tot. Wo man, wie auf den Blattern 32 und 33 c dee Codex Tro,

es in der Reihe der Tageezeiohen sieht, da dient es nioht etwa als Tages-

zeichen, sondern steht nach den Tageszeichen cauac^ kan, rmduc, ie im

Sinne von „das zwanzigste darauffolgende Zeichen", das naWrlich eben-

falls das Zeichen cauac, lean, muluc, ir ist.

7. moxic, qtnb, manik. Das Zeichen entspricht dem mexikanischen

mafatl „Hirsch", „Reh* (venado), und eben das bedeutet auch die

Cakchiquel-Bezeichnnng queh (nach Maya-Orthographie ceh geschrieben).

Dem Worte manik scheint die Worzel man oder mal zu Grunde zu

liegen, die „schnell vorubergehen", „verschwindenu , aber auch „sich

wiederholen" bedeutet Im Maya wird von dieser Wurzel gebildet: manac

to kin „nachdem einige Tage vergangen waren"; manak „leichter Schatten 4
*,

„Spur", „fernes Echo"; manab ^esponst". — manik kfinnte demnach der

,,Vorflberhu8ohende*, „Fltlchtige
u

heissen.

Der Wurzel man ist, glaube ich, eine parallele Wurzel max mit der-

selben Bedeutung anzusetzen, von der maar „Affe tf

, maasan „8chnell" sich

ableitete. Auf diese Wurzel k5nnte vielleieht die Tzental-Bezeichnung

moxic zuruckzufilhren sein.

In der Schrift wird das Zeichen, ziemlich ttbereinstimmend im Landa,

wie in den Handschriften, dureh die Abb. 440 gegeben. Die Fignr stellt

zweifellos eine Hand dar, deren Daumen den gekriimmten vier anderen

Fingern gegeniibergestellt ist. Davon uberzeugt man sich leicht, wenn

man das Zeichen mit Hieroglyphen vergleicht, in deneu die Hand in

realistischer und unverkennbarer Weise dargestellt ist, wie in den

Abb. 441—443. Wie kommt nun aber die Hand dazu, Symbol des Tages

zu werden, der — in einzelnen Dialekten sicher, wie im Mexikanischen —
mit dem Namen des Hirsches bezeichnet wird?

Es schoint, dass das Element manik (Abb. 440) in verwandtschaftlichen

Beziehungen zu vier anderen Elementen steht, von denen drei (Abb. 444

bis 446) allerdings nur Variationen der Hand oder des Tragere zu sein

scheinen, wahrend das vierte (Abb. 447) einen neuen Begriff hineinbringt.

Auf Seite 10* des Codex Tro beginnt eine Reihe von Darstellungen

— der sogenannte Kalender fur Bienenzuehter* — , in denen, wie mir

scheint, das Herabkommen der GStter zum Opfer durch eiu geflOgelles

Insekt ausgedruckt ist, das vor einem viereckigen, mit den Elementen des

Zeichens caban bedeck ten Schilde zu den uuten aufgestellten Opfergaben

herabkommt. Der hieroglyphischo Text zeigt die Nameu und die Attri-

bute der Gotter. Davor eine Hieroglyphe — die sogenannte Hieroglyphe

der Biene — , die die Elemente des Zeichens der Himmelsrichtung

oben— unten enthalt und die ich als Symbol des Herabkoramens betrachte.

Und davor beginnt der Text mit einer Hieroglyphe, die in der Anfangs-

grappe die Form Abb. 452, in den folgenden Gruppen die Form Abb. 453
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hat und mehrfach darch Hieroglyphen, die den Tempel zum Ausdruck

hringen (siehe unten beim Zeicheu ben), ersetzt ist und aaf Blatt 3*c,

wie es scheint, in aufgeloster Form, dureh die Abb. 454 und 455 repra-

sentirt ist.

In der Dresdener Handschrift sind auf den dem Titelblatte folgenden

Blftttern 2 (45) und 3 eine Anzahl Bilder zu aehen, die, wie es scheint;

Vorbereitungen zum Opfer und das vollzogene Opfer darstellen: ein des

Kopfes beraubter schreitender Gefangener, Gfitterfiguren, Netze und Stricke

haltend, endlicb der geopferte Oefangene, dessen Eingeweide als Baum zum

Himmel emporwachsen, auf dem Baume der Adler, der das Auge aus der

Hohle herauszieht. Der Text zeigt, neben den Hieroglyphen der Personen,

das Zeichen der Verbindung (Abb. 77, 78, oben S. 414) und in den auf-

einander folgenden Abschnitten die Hieroglyphen Abb. 456 (Dresden 2 (45) a),

457—460 (Dresden 2(45)b c) und 461—462 (Dresden 2(45)d). — Auf den

folgenden Bl&ttern der Handschrift treffen wir das Zeichen manik zun&ehst

in der Hieroglyphe Abb. 463, die auf den Bl&ttern 4—10a am Kopfe der

Textjrruppen stent, die dort die Darstellungen der zwanzig Gfltter be-

gleiten. Weiterhin folgen G Otter mit Darbringungon. Hier Behen wir

einmal (Blatt 10—12a) die Hieroglyphe Abb. 464 (wechselnd mit Abb. 465),

das andere Mai (Blatt 12—13 a) die Hieroglyphe Abb. 466. Auch in der

mittleren und unteren Reihe der Blatter sehen wir Gfltter mit Darbringungen.

Hier atehen einmal (Blatt 10b) die beiden Hieroglyphen Abb. 467 und 468,

sonst (Blatt 10—12b) die Hieroglyphe Abb. 469 und weiterhin, wo die

OAtter das Zeichen kan in der Hand haben, die Abb. 474— 476. In der
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nnteren Reihe derselben Blatter sind die Gegenstande, die die Gotter

in der Hand halten, im Text selbst zu sehen. Daneben einmal (Blatt 4

bis 5c) die Hieroglyphe Abb. 470, die anderen Male (Blatt 12c, 15c) die

Abb. 471-473.

Ich glaubte aus den angefflhrten Vorkommnissen schliessen zu mflssen,

dass das Element manik und das Element Abb. 447 einander vertreten.

Zeigt una nun aber das Element manik hloss die nach oben offene Hand.

bo stellt die Abb. 447 ohne Zweifel eine Hand dar, die einen Kopf — und

zwar den Kopf eines Todten, das beweisen die geschlossenen Augen —
darbringt. Ich war deshalb geneigt, sowohl diese Figur, wie das ihm

aquivalente Zeichen manik als Symbol der Darbringun g, des Opfers

anzusehen. Nachtrftglich habe ich iudes erkannt, dass es eine noch ein-

fachere und n&her liegende Erklarung gibt. In der mexikanischen Provinz

reisend mid genSthigt, vielfach die Gastfreundschaft der Landeseingeboretien

in An8prnch zu nehmeu, lernte ich sehr bald, dass die in der Woise der

Hieroglyphe manik eingekrummten Finger der Hand Zeichen spraehe

fur ^Esgen" sind, indem sie die Handhnltung wiedergeben, mit der man

einen Bissen zum Munde filhrt. Ich glaube deshalb, dass der Hirsch mit

diesem Symbol bezeichnet wurde, weil der Hirsch das „Fleisch tt

, die,

„Speise tt darstellt. Im Grunde kommt diese Erklarung mit meiner frfiheren

zusammeu, indera die Fleischspeise ja aueh die Opfergabe darstellt. Jeden-

falls glaube ich darin auch den Grand dafur zu finden, dass die das

Zeichen manik enthaltendeu Hieroglyphen anderen (Abb. 466, 468) synonym

auftreten, die, wie mir aeheint, die Element© des Vogels enthalten. U luumil

cutz y-etel ceh -,das Land des Truthahns und des Hirsches*, — so nannteu

ja die Maya ihre engere Heimath.

Beilaufig bemerke ich, dass der Hirsch als Thier zweimal in der

Dresdener Handschrift abgebildet ist. Auf Blatt 13c und auf Blatt 21b.

An der ersten Stelle wird er durch die Hieroglyphe Abb. 477, an der

zweiten durch die Hieroglyphe Abb. 478 bezeichnet. Beide enthalten da*

Element manik and daneben ein anderes, das mit dem Tageszeichen chue?i

(= mexikanisch ocomatli „Affeu ) iibereinstimmt, und das hier vielleicht

allgomein „ThierM bedeutet. An der zweiten der angefflhrten Stellen ist

die Hieroglyphe des Hirsches Ton dein Symbol des Todes begleitet!

Ferner bemerke ich, dass die bekannte Hieroglyphe des Regengottes

Chac (Abb. 479) das in den obigen Hieroglyphen so vielfach vorkommemle

Element Abb. 447 wiedergibt, nur dass statt des Kopfes mit geschlossenen

Augen ein Kopf mit auslaufenden Augen in der Hand gehalten wird. Ich

erinnere an die Idole mit weinenden Augen, welche nach Las Casas an

verschiedenen Stellen von Guatemala verehrt wurden.

Die Formen des Zeichens manik, die die Bflcher des Chilam Balatn

geben (Abb. 448—451), glaube ich als vollstandig unverstandlich ge-

wordene Weiterbildungen der Form der Handschriften, die von der letzteren
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uor den durch Damnen und ' Zeigefinger begrenzten nach unten sich er-

weiternden Raum beibehalten haben, ansehen zu mtissen.

8. lambat, kanel, lantat. Dem Wort kernel gibt Ximenez — mit

welcbem Rechte, weiss ich nicht — die Bedeutung „Kaninchen'<

, also ent-

sprechend der inexikanischen Benennung des Zeichens (tochtli).

Die WSrter lambat und lamat weiss ich nicht zu deuten.

Land a hat for das Zeichen die Form Abb. 480. Im Codox Tro

finden wir theils die ahnlichen Formen Abb. 481 und 482, theils die etwas

abweichenden Abb. 483—485. Aehnlich im Codex Cortes. Auch in der

Dresdener Handschrift haben wir theils Formen, die mit der Landa'schen

ubereinstimmen (Abb. 48(5, 487), theils die etwas abweichenden Abb. 488

bis 490. Im Codex Perez findet sich nur die Abb. 486. Die Bucher des

(Jhilam Balam gebon die Formen Abb. 491—494.

Das Kaninchen war deu Mexikanem das Zeichen der Erde. Vielleicht soli

die Mayahieroglyphe die nach den vier Richtungen ausgedehnte Erde be-

zeichnen.

9. molo (mulu), toh, muluc. Das Wort tok hat im Qu'iehe-Cakchiquel

eine bestimmto Redeutung. Brasseur fiberaetzt es in seinem Yokabular

mit „aguacero u
d. i. „Platzregen, (Jewirterregeu", und tohoh wird flberein-

stimmeiid von Brasseur und von dem Dice. Cakchiquel Anon, (von

Brinton zitirt) mit „sonar el rio y el ayre% ^Brausen des Flusses, Donner

in dor Luft" rtbersetzt. Total war der Hauptgott der Qu'iche. Xahila's

Cakchiquel Annalen erzahlen, dass, als die Nationen sich nach einem Be-

schfltzer umsahen, die Qu iche sagten „der Donner (tohoh) ortont im Himmel,

fttrwahr im Himmel muss unser Beschutzer aein; so sagten sie, und darum

werden sie Tohohil genannt". Brinton (Names of the gods in the Kiche

myths) halt das fur eine spfttere, zur Erklarung des Namens erfundene

Legende und mochte dem Namen Tohil vielmehr die Bedeutung Justice,

equity 44 beilegen. Ich glaube, dass Ximenez und Brasseur die richtigere

Erklftrung geben, dass es der reelle Vertreter des yukatekischen Chac, des

inexikanischen Tldloc ist, der von den Qu'iche als ihr Stammgott verehrt wurde.

Wie stimmen nun aber zu dem Cakchiquel-Wort die Tzental- und

Maya-Bezeichnungeu des Tages? In diesen ist es nicht gut mdglich, etwas

anderes, als die Wurzel moL, mul „sich vereinigen, ansammeln, haufen* zu

erkennen, moloc, muluc „was vereinigt, gesammelt, gehftuft ist". — Dttrfen

wir an „An«ammlung der Gewasser" denken?
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Landa gibt fflr das Zeichen die Abb. 495. Im Codex Tro fiudeii wir

die Abb. 496-497, ahnliche und die Abb. 498, 499 im Codex Cortes. Die

Abb. 500 und 501 zeigen die Fornien der Dresdener Hsndscbrift. Kine

sonderbare Form iat nur die Abb. 506, die auf Blatt 30b des Codex

Cortes vorkommt.

Sollte das Maya-Zeichen mit dem mexikanischeu (at/) ubereinstitnmeu,

ho wurdeu wir znn&chst ati ein Wassergef&ss denken mflssen. Dan

Wassergefass finden wir in den Maya-Handschriften einmal (Dresden 34c)

(lurch die Abb. 507 und fQr gcwOhnlich durch die Abb. 508 ausgedrOckt.

Haufig aber ist das Wasser in einer, von dem Leibe einer Schlange ge-

bildeten Schlinge (oder Sack) geborgen. Die Schlangen, die Wolken-

damonen, sind eben diejenigen, die das Wasser verschlossen halten, die

veranlasst werden muss. mi, die Sehlinge zu loseu und das Wasser heraus

fliesnen zu lessen. Auf den von dem Leibe der Schlange gebildeten, das

Wasser bergenden Sacken — auf ihnen sitzt gebfihrendermassen der Chac

— seheu wir in Blatt 33—35b der Dresdener Handscbrift, und ebeuso

Codex Cortes 3—6 a, bestimmte Zahlzeichen angegeben, die wohl der

Ausdruck des reichen Inhalts der Sftcke sind. Aehnliche Zahlzeichen

befinden aich auf dem Gef&ss, das Codex Cortes 7h auf dem Bauche des

Todesgottes ruht (Abb. 509). Zahlen sehen wir aber auch auf dem Bauohe

der Oestalten eingeschrieben, die in der Haltung gebarender Weiber auf

Blatt 39—40a des Codex Cortes und 29—30a des Codex Tro abgebildet

sind. Audi hier scheint mir der Iuhalt des Bauchsackes durch die

eingeschriebenen Zahlen zum Ausdruck gehracht werden zu sollen. Es

gibt ein hieroglyphisches Element, das inuerhalb des kalkuliformen

Umris8es ebenfalls eine eingeschriebene bestimmte Zahl aufweist Nun
dieses Element tinden wir in Hieroglyphen, wie es scheint, einerseits

dem Wassergefass synonym verwendet — vgl. Abb. 514 und 515, die im

Codex Dresden 39 c Attribute des Chac bezeichnen — andererseita (in

anderen Hieroglyphen) dem Elemente muluc. So zeigen uns die Abb. 510
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bis 512 und 513 Hieroglyphen, die ira Codex Dresden 44 (1) 45 (2)b

und 40b als Attribute der Blitzthiere, der Sturmgenien aufgefflhrt sind.

Dass in dieeen das Element muluc enthalten ist, scheint mir zweifellos.

Diese ihrerseits soheinen stellenweise dnrch andere vertreten zu werden,

die statt des Eleraentes muluc das Element mit der eingeschriebenen

Zahl enthalten. Ich glaobe, diese Zusammenhange machen es dooh wahr-

scheinlich, dass auch das Maya-Zeichen dieselbe Bedeutung hat, wie das

neunte mexikanische Zeiehen, dass es das WasBergefass, bezw. den Wasser-

sack oder den Bauch der Gewfisser, bezeichnet.

Ich behanpte nun allerdings nicht, dass durch die Form des Zeichens

das Gefass zum Ausdruck gebracht wird. Vielleicht bezeichnet es das

Wasserauge, den Wasserspiegel. Ich Yerweise auf die Darstellungen

im Codex Tro 31—80d, die mit dem Wasser ausgiessenden Chac beginneu.

Hier treffen wir eine den Abb. 510—513 ganz aquivalente Keihe von

Hieroglyphen (Abb. 516—519), die nur mit dem nach den Hiramelsrichtungen

wechselnden Element, dem Element der Farbe (vgl. die Abb. 13—16,

oben S. 410) versehen sind, und die das Element muluc zu einem voll-

standigen Gesicht, dem des Gottes rait der Schlange fiber dem Gesicht

(Abb. 33, oben S. 410), ausbilden.

Die Formen, die die Bflcher des Chilam Balam ffir das Zeiehen

muluc goben, ahneln zum Theil sehr dem vorigen Zeiehen, und ich halte

es nicht fttr ausgeschlossen, das hier irgend eine Verweohselung vorliegt.

10. e/ab, tzii, oe. Das Zeiehen entspricht dem mexikanischen itzcu-

intli „Hunda
, und eben das bedeutet auch im Qu'iche, Cakchiquel und

Pokoraam das Wort tzii, tzi, das wohl auf eine Wurzel [tzi] «- Qu'iche

Ixil chi, Maya chi, „beissen, Fleisch fressen" (Ixil tzi, Qu'iche, Cakchiquel

und Maya chi „der Mund") zurfickgeht.

Der Hund heisst im Maya pek — das Wort scheint mit einer Wurzel

„sich faul hinstrecken, am Boden liegen" zusammenzuh&ngen — ; und der

kleine haarlose einheimische Hund, der xolo-ttzcumtU der Mexikaner wird

bil genannt. bil bedeutet auch Rauhigkeit, Kaum oder Kdper im Gewebe",

auch die „kalcinirten Knochen, die zum Kauhmachen der Finger beim

Spinnen benutzt werden 44

; bilim ist „Unebenheit im Wege, Spur, das aus-

gescharrte Lager eines Thieres".

Auf was fur eine Wurzel das Wort oc, die Maya-Bezeichnung des

dem mexikanischen itzcuintli „Hundu entsprechenden Tageszeichens, zurflck-

zufflhren ist, vermag ich mit den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln

nicht festzustellen. Ebensowenig weiss ich mit dem Tzental-Wort elab

irgend etwas anzufangen.

Das Zeiehen ist im Landa in der Form der Abb. 520 gegeben. Im

Codex Tro treffen wir ahnliche Formen (Abb. 521—523); einige Male aber

(Tro 12a 12c) stellt das Zeiehen ein gauzes Gesicht dar (Abb. 524), und

hier erkennt man deutlicb, dass die Landa' sche Figur und die Abb. 521
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bis 523 nur das Ohr des Thieres mit einem Paar schwarzer Fleckeii

davor wiedergeben sollen. lin Codex Cortes und im Codex Perez finden

sich nur die gewdhnlichen Forraen. Die Dresdener Haudschrift zeigt

ncben den gewdhnlichen Formen (Abb. 525) zun&chst solche, die ge-

wissermassen nur den oberen Lappen der Olirmusehel darstelleu (Abb. 526),

dann solche, wo der obere Lappen zu einem geschlossenen Kreise ge-

worden ist (Abb. 527), endlich 'aber auch solche, die mehr oder minder

deutlich ein Gesicht zeigeu: Abb. 528 (Blatt 30b), 529 (Blatt 30 c), 530

(Blatt 12 a), 531 und 532 (Blatt 45 (2)a und 64b). — Die BQcher des

Chilam Balam haben die Abb. 533—536, die augenscheinlich aus der ge-

wdhnlichen Form der Handschriften entstanden Bind.

Der kleine einheimische Uund spielte auch in Yucatan eine Rolle.

Kr wurde als Hausthier gehalten, kastrirt und gemastet, den GSttem als

Opfer geschlachtet und als Festbraten verzehrt. Ich habe obeo ervahut.

dass der Hund in mexikanischen Abbildungen — falls er liicht roth gemalt

wird, was seiuen besonderen mythologischeii Grund hat — meist mit

schwarzen Flecken gezeichnet wird, und wenn, wie liaufig, statt des

ganzen Thicres das Ohr allein gezeichnet wird, dass dann dem Ohre

regelmilssig die Spitze abgerissen ist, so dass dasselbe einen zerfetzten

oberen Saum zeigt. Auch in den Maya-Handschrifton trefteu wir inehr-

fach ein Thier, das weiss mit schwarzen Flecken gezeichnet ist, einen

Raubthierkopf und zerfetzte Ohrspitzen hat und gewdhnlich auch einen
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schwarzen Fleck urn das Auge anfweist. Vgl. die Abb. 537—540, die der

Dresdener Handschrift, and Abb. 541, die dem Codex Tro entnommen ist,

Von dera Jaguar, dem das Thier stellenweis ahnlich sieht, unterscheidet es

sich — ausser durch den langeren Kopf und die zerfetzten Ohren —
nainentlich durch den buschigen Schwanz — der Tiger hat einen langen,

glatt behaarten Schwanz — und ich glaube, wir werden in diesem Thiere

den Hund erkennen mflssen. Das Thier kommt in der Drosdener Hand-

schrift 7 a in der Reihe der zwanzig GStter vor. Auf Blatt 13 a sieht man

das Thier einem Vogel (Geier?), auf Blatt 21 b der jungen Gfittiu gegen-

flbergestellt. Im Codex Tro 25 #
e folgen aufeinander unter den Zeichen

der vier Himmelsrichtungen (Abb. 18—21, oben S. 410) die ganzen Ge-

stalten eines Menschen, des Hundes, des Affen und eines Todtenvogels.

lm Codex Tro 27b sitzen um die GSttin mit der Schlangenkopfbinde

herum der Chac, der Hund, das Reh, der Jaguar und das Schwein —
letzteres durch starke Behaarung, Russel und Hufe gekennzeichnet. Endlich

im Codex Dresden 401) (Abb. 540) ist das Thier mit dem Kopfschmuek

des Gottes mit dem A'an-Zeiehen gesehmttckt und fungirt als Blitzdamon.

Die Hieroglyphe des Hundes (Abb. 542) enthalt nun allerdings das

Element oc nicht. Sie enthalt als Hauptelement ein Element, das aueh

in der Hieroglyphe des Monatenamens Kankin (Monat April) (Abb. 24 und

25, oben S. 410) vorkommt, und das als eine kursive Zeichnung eines

Skeletts zu betraehton ist, des Rippenkorbs und der Wirbelsaule, indem an

dem unteren Ende der letzteren, wie auch regeltnassig an den in voller

Zeichnung ausgefiihrten Skeletten zu sehen ist, eine Analoffnung angegeben

ist. Diese Hieroglyphe ist. im Codex Dresden 40 b. wo das Thier als

Blitzdamon fungirt, mit dem Element des Himmels (vgl. oben S. 45i)

Abb. 300 und H01) assoziirt (Abb. 543). Als Attribute linden wir im

Codex Dresden 7a der Haupthieroglyphe die Ilieroglyphen Abb. 544 bis

54<>, d. h. das Symbol des Adlers, der Uule und des Raubthieres (?) hin-

zugefugt.

Enthalt nun aber auch die Hieroglyphe dieses Thieres, des Hundes, das

Element oc nicht. so ist doch eine Beziehung zwischen dem Elemoute oc und

diesem Thiere dadurch vermittelt, dass wir das Element oc, in der Form. wie

es die Abb. 531 und 532 zeigen, in einer Hieroglyphe wiederlinden (Abb. 547),

die liberall in Gesellschaft von Ilieroglyphen auftrift (Abb. 548—550),

die ohne Zweifel den Blitz oder Attribute der Sturmgenien darsiellen,

und ferner, dass wir im Codex Dresden ill—63 Formen des Monatsnnmens

Xul linden, die statt der Thiere mit dem akbal iiber dera Auge, —
die ich oben schon als Blitzthiere angesprocheu habe (vgl. Abb. 340 und

341) — unser Zeichen oc enthalten (Abb. 551 und 552).

Die Beziehung des HundeR. hezw. des Zeichens oc, zu den Blitzgenien,

zum Blitzfeuer. ist endlich vielleicbt der Grund gewesen, duss als Attribute

zunftchst Itzamnti'a. dann aber audi des ( ftac, Ah bolon tz'acab'* und
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einer Reihe anderer Gdtter, eine Hieroglyphe verwendet wird (Abb. 553

und 554—556), die mit einem Zahlzeichen (vier im Codex Cortes 11a,

sonst drei), das Element oc und ein anderes (Abb. 70—71, oben S. 414) ver-

tindet, das ich oben als Symbol des Vogels angesprochen habe, das aber auch

for die einen Mann bezeichnenden Elemente eintritt. Die im Codex

Cortes 11a in dieser Hieroglyphe angegebene Vier ist wahrscheinlich ein

Irrthnm. Ueberall sonst ist in dieser sehr haufig vorkommenden Hiero-

glyphe die Ziffer Droi angegeben, und diese scheint wirklich zu dem
Wesen der Hieroglyphe zu gehdren. Die Hieroglyphe wurde danach oxil

oc, d. h. mexikanisch yet itzcumtlx „drei Hund* gelesen werden mfissen,

und das ist in der That .ein Tag, der in dem mexikanischen Codex Telleriano-

llemensis als Fest und Name des Feuergotts angegeben wird., Denn er

gehdrt der Woche ce tochtli an, in der der Feuergott regiert, und er i«t

der rait der Zahl „dreia verbundene Tag. Die Zahl „drei a aber, die die

Anzahl der Herdsteine angibt, scheint als ein besonderer Ausdruck der

Wesenheit des Feuergottes betrachtet worden zu sein.

11. batz, ba'ix, chue*. Das Zeichen entspricht dem mexikanischen

ocomatli „Affe u , und dieselbe Bedeutung wird auch im Qu'iehe und Cakchi-

quel ffir das Wort ba'tz angegeben, obwohl daneben noch und, wie es

scheint, h&ufiger das Wort co'y, im Maya max, maax verwendet wird.

ba'tz ist der grosse schwarze Affe, der Brullaffe (zaraguato, sariguate);

coy und maax bezeichnen deu gewdhnlichen Affen (mono, mico).

Das Wort chuen hat im heutigen Maya koine Bedeutung mehr. Es

gibt ein Wort chuenche, das „Brett* bedeutet, und mit dem man auch

einen hestimmten Baum bezeichnet (tabla, y un arbol asi Uamado). Dass

indes das Wort chuen zu batz, bez. zu dem Affen, in bestimmter Be-

ziehung stent, das scheint mit Sieherheit aus einer Legende des Popol Vuh

hervorzugehen.

Der zweite Theil des Popol Vuh beginnt mit der Erz&hlung des Ur-

sprunges der beiden Heroengdtter Hunahpu und Xbalanque (Sonne und

Mond, wie ich oben schon angefOhrt habe). Von den Urahnen (iyom,

mamom) Xpiyacoc und Xmucane werden in der Nacht die beiden Sohne

Hun hunahpu (= mexikanisch ce xochitl „eins Blumeu
) und Vukub hunahpu

(== mexikanisch chicome xochitl „sieben Blume") erzeugt. Der letztere

bleibt ledig. Aber der erstere erzeugt mit der XbaHyalo die beiden SShne

Hun batz (= mexikanisch ce ocomatli „eins Affe") und Hun chouen. Diese

werden geschickte und in allerhand Kfinsten erfahrene Leute: FlOten-

spieler, Sanger, Blasrohrschfltzen, Bilderschriftkundige, Bildhauer, Stein-

schneider, Goldschmiede. Hunhunahpu und Vukubhunahpu, die gewaltigen

Ballspieler, verlassen, einer Herausforderung der unterweltlichen Mfichte

t'olgend, ihre alte Mutter und die beiden Gebrflder Hunbatz und Hunchouen y

die bei der Grossmutter zuruckbleiben, und steigen in das Reich Xibalbat

in die Unterwelt, hinab. Dort erliegt Hunhunahpu den Todesmachteu.
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Aber aus dem Speichel, den sein an dem Kopfbaum (Kalebaasenbaura)

aufgesteckter Kopf in die gettffnete Hand der Jungfrau Xquxc speit, werden

(unbefleckt) die GebrQder Hunahpu und Xbalanque empfangen. Diese, im

Walde geboren und erzogen, achiessen mit dera Blaarohr allerhand VOgel

and bringen aie der Groasmutter {Xmucane) und den ftlteren BrOdern

(Hunbatz und Hun choum). Aber letztere behandeln die beiden jQngeren

Briider schlecht. Um aich zu rachen, fordern die beiden Jttnglinge ihre

illteren BrQder auf, ihnen aus den Zweigen dea Baumea can-te (Schlangen-

baum) die Vdgel herunterzuholen, die sie geachosaen, und die beim Fall

dort hangen geblieben sind. Hunbatz und Hunchmtm folgen der Auf-

fordenuig. Aber, als 8ie oben sind, wachst der Baum in die H5he, daaa

sie nicht mehr hinunter k6nnen. Und als aie ihre Schambinden abnehmen,

ura sich an diesen herunterzulaaaen, werden diese zu Schwanzen. Hunbatz

und Hun choum werden zu Affen. Hire Groasmutter freilieh mSchte sie

zurfick haben. Und ihr zu Liebe loeken Hunahpu und Xbalanque viermal

mit der FlSte und der Melodie hunahpu Joy die Briider ana dem Walde

hervor. Aber ihr Tanzen und ihre Geberden aind ao komisch, daas die

Alte jedeamal zu lachen anfftngt. Dadurch werden sie immer wieder ver-

Kcheucht, und 80 bleiben sie im Walde und bleiben Affen.

Nun, daas hier chouen dasselbe ist wie Maya chum, und daa8 chouen

der Zwillingabruder von bate, wie Hunchouen der Zwillingsbruder von Hun

bate, dea Briillaffen, ist, da88 demnach auch in dem Worte choum, chuen

der Begriff „Affe" liegt — das scheint nicht bt'zweifelt werden zu kdnnen.

Landa giebt fur das Zeichen die Abb. 556. Im Codex Tro finden

wir die Forraen Abb. 557—559. Dieseiben hat auch der Codex Cortes.

Im exsten Theil der Droadener Handschrift finden sich au8schlies8lich
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Formen, die der Abb. 559 gleichen, aber zum Theil mit der Yariante

Abb. 560. Im zweiten Theil der Dresdener Handachrift begegnen wir

Formen, die den Abb. 557 und 558 gleichen. Eine besondere vereinzelte

Form ist Abb. 561, die sich im Codex Dresden 32b findet. Der Codex

Perez hat die Abb. 562, also eine ahnliche Variante, wie dereelbe Codex

fur das Zeichen lean aufweist. Auf den Reliefplatfen von Palenque findet

man vielfach, und mit verschiedenen Zahlenwerthen verbnnden ein Element,

das mit dem Zeicheu ckuen die grdsste Aehnlichkeit hat (vgl. Abb. 563).')

Die Bflcher des Milam Balam geben die Formen Abb. 564—567.

Den Affen sehen wir unverkennbar auf dem Blatt 25 #
c des Codex Tro

(Abb. 570) dargestellt, und zwar in der merkwurdigen Reibe Mensch,

Hund, Affe, Todtenvogel. Der Mensch ist dabei durch die ruhende

Figur mit Haarschopf oder Andeutung einos Kopfes bezeichnet (Abb. 50,

oben S. 414), die wir auch (vgl. Abb. 84, oben S. 401) als hieroglyphische*

Element verwendet fanden. Ueber ihnen stehen vier Hieroglyphen, die

die, betreffendon vier AVesen zu nennen scheineu. Und boido, Gestalt uud

Hieroglyphe, stehen iu einer Columne mit je einer der Hieroglyphen der

vier Himmelsrichtungen (Abb. 18— 21, oben S. 410). Die Hieroglyphs

durch die der Affe bezeichnet wird, ist unverkennbar (Fig. 571). Aber

dieselbe Hieroglyphe scheint auch ffir den Menschen zu stehen. Und der

Hnnd ist durch cine besondere Hieroglyphe ausgedrftckt (Abb. 555 a, oben

S. 470), die ich auderwarts niclit gefiinden habe.

Eine der Abb. 571 ahnliche Hieroglyphe sehen wir nun aber auch

auf Blatt 15a b der Dresdener Handschrift (Abb. 5(59). Auch bier ist der

Attenkopf unverkennbar, dessen eigeurhumlichsto Besonderheit gegenQber

dem menschlichen Schadel in der starken Einsattclung zwischen Stirn- und

Nasentheil, bezw. in dem starken Vorsj)ringen des Gesichtsschadels Hegt.

Aber dass der Affe gemeint ist. ist in dieser Hieroglyphe noch bosonders

dadurch angedeutot, dass dicsein Kopf als Auge das Zeichen chum, das

Zeichen des Affen, eingesetzt int. Die Hieroglyphe steht neben einer

anderen. Abb. 568, die eiues dor eigenthftmlichen Elemente onthai t, die ich

oben als Darbringung, als Opfer gedeutet habe. Daneben findet sich in deiu

oberen Abschnitt des Blattes eine dritte Hieroglyphe (Abb. 575), die ich vor

der Hand nicht analysiren kann. Alio drei Hieroglyphen begleiten eine

merkwflrdige Darstellung: eine Reihe Gottergestalten, die zwischen Blfittern

und Gezweig herabsturzen, indem ihre Gliedmassen zum Theil in Blatter

auswachsen.

Dieselben Hieroglyphen (Abb. 572 und 574) finden wir neben einer

anderen (Abb. 573) auf Blatt 17 *b des Codex Tro, wo Gotter aus dem
Gezweig eiues Baunies heraus sich kuudzugeben scheineu.

1) Es bezeichnet auf den Monumcnten die Hieroglyphe ninol, d. h. den Zeit-

raum von zwanzig Tagen odcr die Zahl zwanzig. wie irt einer der am Schluss

dieses Bandes abgedruckten Abhandlungen niiher nachgewiescn ist.
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1st bei diescn Hieroglyphen und diesen Darstellnngen ein direkter

Zusammouhang mit dem Aften noch denkbar, und sogar wahrscheinlich —
der Affe ist daa Thier der luftigon Hohe, dor im Oezweig soin Wosen

treibt, — so finden wir in den Handachriften auch noch andere Thiere,

die in derselben Weise als Auge daa Zeichen chuen haben. Das sind die

vier, Blitzfaekeln in den Handen tragenden Thiere Abb. 576 (Codex

Tro 32—33c), die also eine dritte, bezw. vierte, Klasse von Sturmgenien

oder Blitzthieren darstcllen wiirdon (vgl. Abb. 339, oben S. 459 und Abb. 540,

oben S. 476 und die zugehQrigen Bilder auf den Bliittern 44(1), 45 (2) b

der Dresdener Handschrift).

An die Abb. 561) und den eben gezeichneten Kopf des Blitzthieres

schliesst sich die Hieroglyphe Abb. 577 an, von der icli oben sehon

(Abb. 550, S. 476) eine interessante Variante wiedergegeben habe. Die Hiero-

glyphe 8teht im Codex Dresden 29—30b vor den Zeichen der Himmelsrieh-

tungen, an der Spitze der Hieroglyphengruppen, die den begleitenden Text zu

Hildern Chaca bilden, und erinnort insofern an die Hieroglypho Abb. 37

und 38—43, oben S. 414), die. wie ich zeigte, den Fanger, den Jager, deu

Krieger bedeutet. Die Hieroglypho enthfilt zwei Merkmale, die an den Kopf

eines Todten erinnern: die freiliegenden Zahne und die sich anschliessende

Linie, das Hesiduum des aufsteigenden Astes des Unterkiefers, und die

Kugeln oder Tropfen unter der Hieroglyphe. Kin Besonderheit sind die

beiden sehnurformig auseinandergehenden Enden am oberen Theil der

Hieroglyphe. Mir scheint daw in Verbindung gebracht werden zu mussen

mit Bildorn, die einen Krieger zeigen, der einen abgeschnittenon Kopf

oder eine ganze Figtir in der Schlinge trfigt. Vgl. Codex Dresden 67 a,

Codex Cortes 27b. Im Text sehen wir an ersterer Stelle den Vorgang

ausgedruckt durch die Hieroglyphe Abb. 578 (Mann mit abgeschnittonem

Kopf in der Schlinge), eiue Hieroglyphe, die in ganz iihnlicher Form

(Fig. 578a) im Codex Tro 20*—23*a an der Spitze der Hieroglyphen-

gruppen zu sehen i.st, die don begleitenden Text zu einer Anzahl Dar-

stellungen von in der Schlinge oder Falle gefangenen Thieren bilden. —
Beilftutig bemerke ich, dass dio letzten beiden Hieroglyphen weitere

Beweise fur die von mir aufgestellte Behauptung heranbringen, dass die

A lib. 60, oben S. 414 (das Zahlzeichen zwanzig) den abgeschnittenen Kopf

bedeutet.

Mit der Hieroglyphe Abb. 577 hat eine unbestreitbare Aehnlichkeit

die Hieroglyphe des Monatsnamens tzec, von der ich in der Abb. 57VI die

Landa'sche Form, in den Abb. 580—582 die Fonneu tier Dresdener

Handschrift gebe. tee, tzee bezeichnet den zermalmten oder grob gemahlenen

Main, bezw. das Zennalmen, Zerstosseu (im Cegensatz zu dem fein Zer-

reiben); tzeec die Zermalmung, Zflchtigung, Busspredigt, tzec, tz'ec den

Schutt oder die Ruinen alter Gehaudc. tzec scheint demnach den -.Zer-

nialiner" zu bedeuten. Der Monat tzec ist der Monat. in dem die

Seler, Gesamraelte Abbandlungen 1. 31
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Bienenzuchter den Bocab uud inshesondere dem Hobnil (d. i. dem Kanal

Bakab) Opfer brachten. Der Honig war fur die alten Maya viel weuiger

der sussc, die Speisen wiirzende Stoff, als derjenige, von dem der Honig-

wein («), das berauschende Getrank. gemacht wurde. Der Monat tzec

war ein grossea Saufgelage, weil in ihm die Bienenzuchter, frominen

Siunes, den zu dem Getrank nothigen Honig in Menge spendirten. Darin

scheint mir ilie Bedeutung des Namens und der Hieroglypho dieses Monate

zu liegen. Icli erinnere daran. dass in Mexico der Gott des Weins

tequtchmecauiani „der Erwurger", teatlauiani „der Krtranker" genannt wird.

In gleicher verwandtschaftlicher Beziehung zu der Hieroglyphe Abb. 577

scheint die Hieroglyphe Abb. 583—585 zu stehen. die in der mittleren

Abtheilung der linken Seite der Blatter 46—50 der Dresdener Handschrift.

im Yerein mit der Hieroglyphe des Planeten Yenus (Abb. 318, 319, oben

S. 459), jo einer der vier Himmelsricbtungeu und jo einer von zwanzig

Gottheiten uud einem bestimmten Monatsdatum zugeschrieben int. In Her

oberen lteihe derselben Blatter wiederholen sich (mit anderen, aber analog

geordneten Monatsdaten) dieselben 20 Gottheiten, die Hieroglypben der

Yenus und die Zeichen der Himmelsrichtuugen, aber statt der Hieroglyphe

Abb. 583—585 stent hier die Hieroglyphe Abb. 443 (oben S. 471) — der

Mann, der das Messer halt oder darreieht. —
Endlich erscheint das Zeichen chuen, gewOlmlieh nicht einzelu. sondern

in Gruppen von zwei oder drei und mit Zahlzeicheu versehon (Abb. 5*ti)

unter den Opfergabeu. Allerdings nur an bestimmten Stellen der Hand-

schriften. So auf Blatt 25-28 des Codex Dresden. Femer auf den zu-

sammengehorigeu Blattem im Codex Tro 3(> uud Cortes 22, wo diese

c/tu*n-Paeketo besondere Reihen bilden. die mit anderen — die Zeichen

der llimmelsriehtungon. Hieroglypben der Windgotter oder mannigfsdtige

andere Opfergabeu enthaltenden Reihen abwechseln. Endlich auf den

Bliittern 10*—7*b des Codex Tro, wo sie im hieroglyphisehen Text, hiriter

den Symbolen der Getter, anfangs neben Abbreviaturen der unten im

Bild dargestollten Opfergaben, weiterhin allein. wie an Stelle der letzteren.

stehen. In den unmittelbar darauf folgenden Blattem 7* -5*b des Codex

Tro sieht man neben den Zeichen der Opfergaben. wie es scheint. an

Stelle der c/<M^n-Packote die Hieroglyphe Abb. 587, die auch in der

Dresdener Handschrift (Abb. 588) an mehreren Stellen neben Opfergaben

vorkommt.

12. euob, e«, ©6. E, ye heisst r die Schuoide", „die Scharfe*. „der

Einschnitt"; eb, ebil. ebuL yebal (eine Reihe Einsehuitte). Stufenreihe,

Treppe. — Auch im Qu'iche-Cakehiquel heisst e dor Zahn, die Schneide;

ee ist die Cakchiquel-Plnralform des Wortes, fflr eeb des Qu iche. — Auch

mwb de* Tzental ist eine Pluralforin, wie ich vermuthe, von einem Singular

eu = ee. — Der Name dilrfte also in alien Spracheu das Gleiche, und

zwar ^Zahnreihe", r Spitzenreihe
u bezeichnen — eine Bedeutung. die zu

-
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manchen mexikanischen Formeu des Zeichens (Abb. 113, 114, oben S. 431),

sowic zu dem MeztUlanSanion des Zeichens {itlan „sein Zahn"), vor-

rrefflich passen wfirde.

Das Zeichen ist im Lands durch die Abb. 589 gegeben. Im Codox

Tro linden sich die Abb. 590 und 591. Aehnliche im Codex Cortes. In

dor Dresdener Handschrift haben wir die Formen Abb. 592—595 und

Abb. 597. Im Codex Perez treflen wir, neben den gewdhnlichen Formen,

die Abb. 596.

Dag Zeichen zeigt in der Form dor Handschriften eine unverkennbare

Aehnlichkeit mit dem unten zu erwahnenden Zeichen men, das, wie wir

sehen werden, ein Gesicht mit eingekniffenem Mnndwinkel, ein Greisen-

gesieht, darstellt. Nur sind bei dem Zeichen men regelmassig nocli Wangen-

falten und, wie es schoint, borstige Augonbraueii gezeichnet, und es fehlt

die von Punkten oder Harchen eingefasste Linie an der Seite des Kopfes.

Zieht man indes die allerdings seltenen F&lle zum Vergleich heran, wo

das Zeichen eb auf den Monumenten vorkoramt, so erkennt man, dans in

der Hieroglyphc eb nicht ein Greisengesicht, .sondern ein Todtenschfidel

dargestellt werden sollte. Besonders gut ist das auf der Stele C von

Quirigua zu sehen. Wir haben also in der Hieroglyf>he eb einen Todten-
sehadel zu erkennen, an dem gewissermussen als Determinate ein Gras-

husch oder ein Besen angebracht ist, d. h., wir haben in dieser Iliero-

glyphe eb dieselben konstituirenden Elemente, wie die, die das Wesen

des entspreehendcn mexikanischen Zeichens malinaUi ausmachen (vgl. oben

S. 431 Abb. 110). Noch merkwurdiger ist eine Form des Tageszeichens eb,

die auf dem borfihmten Jadeitcelt des Leidener Museums vorkommt,

indeni dort statt des Todtensehadels nur ein Todtenunterkiefer in

Verbindung mit einem Busch gezeichnet ist, d h. eine Form, die genau der

Yatieanus B-Form des Zeieheus malinaUi, Abb. 112, oben S. 431, entspricht.

Die Bficher des Chilam Jialam geben fiir das Zeichen eb die Formen

tier Abb. 598—600, die mit der Form der Handschriften offenbar nichts

zu thun haben. Ich weisx sic auch nicht zu erklaren, es sei denn, dass

man in ihnen ein Geflecht sieht. — und dies kOnnte an das mexikanische

wa/inafti-Strohseil erinnern.

Das Zeichen wird in Ilieroglyphen kauin verwendet. Als einziges

Vorkommniss kann ich auffihren, dass sich das Zeichen eb in dem Wasser
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tinder, das auf dem letzten Blatte der Dresdener Handschrift die alte,

krallenbowatt'uote, rothe Gottin aus dem Kruge giesst.

13. boon, ah, bon. Das Quiclie- Cakchiquel-Wort ah soli nach

Ximenez und Brasseur ^Rohr", „Maisstaude" (cana, mazorca) bedeuten.

Das \Vort hiiugt vielleicht mit dem Worte ac zusammeu. womit man in

Yucatan eine wild waehsende, bohe, breitblfttterige (iraminoe, die zum

Dach<lerken verwendet wird, bezeicbnet.

Die Wurzel ben, been heisst ini Maya ^verbraueht". Wir haben ben-

chakal „verbraucht werden", beentah, bentah „allmahlich aufzebreu", beneL

bind „ausgelien u
,
„.mangeln*\ dann „we^ehen u

,
..gehen* flberbaupt.

Das Zeiehen ist in sebr Obereinstimmender Form sowohl ini Landa

(Abb. 603), wie in den Ilandschriften (Abb. 604 und 60')) ge£eben. Be-

sondere Formen und nur die umgedrehte Abb. 60(5 (Codex Tro), die be-

reielierte Abb. 607 (Tro 7*b) und die abweichende Abb. 608 (Dresden 10c).

— Abb. G0!>— 61 "J sind die Formen. die die Biicher dea Chilan Balam

geben.
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Was nun die Bedeutung dieses Zeichens angeht. so untorliegt es

keinem Zweifel. dass die Figur aus der Zeichnung des Rohrgefleehtes,

<ior Matte, hervorgegangen ist. — Die Matte erscheint in mexikanischen

Malereien in der aus dem Codex Mendoza u. a. gonugsam bekannton

Form Abb. 613. Genau ebenso selten wir sie im Codex Tro abge-

bildet (Abb. 614). Die Dficher der Tempel und Hauser sind in mexika-

nischen Malereien, wo irgend geuauere Zeichnung vorliegt, regelmassig

mit gelber Parbe gegeben, und Strichelungen lassen erkennen, dass

man Lagen von Stroh oder Palmblattern iibereinander schiehtete, in der-

selben Weise, wie man in unseren Gegenden die Strohdacher baut oder

haute. Ein fester genochtener First sicherte den Zusammenhang des Ganzen.

Vgl. Abb. 615. In Yucatan acheinon in der Ilauptsache Palmblatter zum

Daohdecken verwandt worden zu sein. Den oberen Sehluss bildete aber

immer die rohrgeflochtene Matte, bezw. da« festgeflochteue Strohband. Und

wir kdnnen die Formen der Matte gerade an diesen Tempeldachern gut

studiren. Vgl. die Abb. H17—620. Das weite Ueberhangen der Ditcher,

das diese Zeichnungen zeigen, entspricht der Art der yukatekisehen

Hauser, so wie sie Laud a boschreibt. Eine Wand theilt den ganzen

Rauni in zwei Theile. Die vordere Hiilfte, an don Seiten vollstiindig frei,

iiur von dem uberhangcnden Dache bedockt, bildet eine Art offener Veranda,

die das Empfangszimmer uud der gewohnliche Aufenthalt des Hausherrn

bei Tage ist. Die hintere Hftlfte (las espaldas de la casa) ist geschlossen

und enthalt die Schlafraume der Familie.

Es gibt, wie ich schon oben S. 413 orwahnte. eine Gruppe Hieroglyphen,

die verwendet werden, bald das Trageu in einer Matte, (Abb. 616, Codex

Dresden 20c; Abb. 621), bald das Sitzen auf einer Matte (Abb. (522), bald

<1as Mattendach des Tempels oder den Tempel selbst zu bezeichnen

(Abb. 623— 630). Diese Hieroglyphe enthalt als Uauptelement das Element

tier Matte und ein Symbol des Tragens. — die Hand (Abb. 621) oder Ele-

ment te, die sich aus der Zeichnung der Hand entwickelt haben (Abb. 444

und 445. oben S. 471); und man kann an diesen Hieroglyplien mit roller

Deutlichkeit den Uebergang der realistisch gezeichneten Matte in das

Zeichen ben verfolgen.

Die Formen des Zeichens ben in den Bftehem des Chi/am Balam

zeigen — wie man in Abb. 610 sieht — ebenfalls das Mattengeflecht, nur

in anderer Zeichnung.

Das Zeichen ben ist einer ganzen Auzahl wichtiger Hieroglyphen — so-

wohl in den Handschriften, wie auf den Monumenten — dem Element Abb. 631

gesellt. Dieses wird in der Regel als Variante des Zeichens ik gedeutet

worden. Es tritt in einem gewissen Gegensatz zu dem Zeichen kan auf.

Wir sehen z. B. im Codex Tro 14*— 13*a eine Reihe Gfitter auf dem Zeichen

cauac sitzen. Die Gutter des Regens, der Fruchtbarkeit, des Lichts halten

das Zeichen kan in der Hand, die Todesgutter das Zeichen Abb. 632, also
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unser Element von einetn Punktkranz umgeben. Der Punktkranz verleitet

dazu, an die Flarame zu denken. In der That sehen wir das Element

(vgl. Abb. 633, 636) auf dou Bliittern 25-:>8 der Dresdener Handschrift

im Feuor von den Flammenzungen umlodert, ganz ahnlich, wie im Codex

Tro an verechiedenen Stellen die bekannte schrauhenftirmige Figur (Abb. 635)

im Zentrum der Flamme zu sehen ist. Dieser schraubenformigen Figur

tritt das Element Abb. 631 auch in zusammengesetzten Hieroglypuen hoinolog

auf, z. B. in den Hieroglyphen Abb. 636—639. Diese Hieroglyphe ist. be-

gleitet von der Hieroglyphe Abb. 468, auf Blatt 18*a des Codex Tro zu

sehen, wo (ifltterfiguren mit dem Obsidiausplitter sich das Ohrl&ppchen

durchbohren und das Blut auf unten am Boden liegende schusselformige

Gegenstflnde fliessen lassen.

Ich mochto das Element ale Symbol des Feuers oder des Brennens
auffassen und glaube, dass die beiden Elemente — ben und das eben be-

sprochene, dem Zeichen ik ahnliche — neben einander dasselbe hedeuten,

wie das, was im Codex Mendoza durch ein stQrzendes Tempeldacb und

darunter hervorschiessende rauchuinhflllte Flammenzungen zum Ausdruek

gebracht wird, d. h. Eroberung, Krieg, Un terwerfung, Zerstorun g.

Dazu scheint die Art der Hieroglyphen, in denen diese Gruppe

vorkommt, wohl zu })assen. Wir linden sie n&mlich zunachst in dor

Abb. 640. Das ist die Haupthieroglyphe des Sonnen- und Kriegsgottes

Kinch ahau, dem naeh Land a am Yorneujahrsfest der mu/uc-Jahrc der

holkan okot (Kriegertanz) getanzt wurde.

Eine zweite sehr gewohnliche Hieroglyphe. in der die (iruppe vor-

kommt, ist die Abb. 641, ein sehr gewiihuliches Attrihut verschiedener

GSttcr. Das Haupteleineut dieser Hieroglyphe ist, glaube ich. eine etwas

abgeschliffene Form eine;* Elementes, das deutlieher in den Abb. .'>7* und

578a (oben S. 471>) vorliegt, d. h. des in der Binde getragenen ab-

gesehnittenen Kopfes. Die ganze Hieroglyphe wurde demnach mit „der

mit Krieg uberzieht und (iefangene heimbringt" flbersetzt werden kfinneiu

und das ware der Fiirst, der Konig. Diese letztere Bedeutung isr. meine

ich, audi auf Blatt '28b der Dresdener Handschrift anzunehmen. wo
die Nainen der den oinzelneii Jahreu prasidirenden (iottheiton durch diese

Hieroglyphe und die ihr homologe Abb. 642 eingeleitet werden.

Eine dritte Hieroglyphe endlich ist die Abb. 643, die neben der ben-

Gruppe eine Variante des Elementes men, d. h. den Adler enthalt. Dieses

letztere Element, scheint es, sehen wir deutlieher oder ausgeffihrter in

einer Hieroglyphe der Altarplatte des Kreuztempels Nr. 1 in Palenque,

Abb. 644. Und ebendort linden wir auch eine weitere Hieroglyphe.

Abb. 645, die die 6<m-Gruppe fiber einem deutlichen Vogel- (Adler-) kopf

erkennen lasst.

14. hix, yiz, ix (hiix). Das Zeichen entspricht dem mexikanischeue

ocelotl „Jaguar". Die Bedeutung -Jaguar" aber ist in den obigen Worteu
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nicht wiederzuhnden. Nach Ximenez bezeichnet yiz den „Zauberer*.

Diese Bedeutung ist in der That fur das vierzehnte Maya-Tageszeichen an-

zunehmen. Finden wir doch sogar in einer der mexikanischen Tages-

zeichenlisten, in der des Franziskanerklostera von Guatemala, fflr oeelotl

..Jaguar* das Wort teyolloquani „der jemandes Herz frisst", d. h. „Zaubereru

angegeben. Und diese Begriffsumwandlung ist auch sehr woh) verst&ndlich.

Denn die Zauberer waren die nauaualtin, die „Verkleideten\ die naguales,

wie man in dem spateren Jargon sagt, die \Yehrw6lfe, die die Fahigkeit

besassen, allerhand Thiergestalten anzunehmen, und in dieser verwandelten

Gestalt ihre nachtlichen, unheilvollen Wege giengen. In erster Linie aber

pflegten, nach dem Glauben der Mexikauer und dem der alten Stamme

Mittelamerikas, die Zauberer die < iestalt von Jaguaren anzunehmen, und

so sind „Jaguar* (d. h. Wehrwolt") und .,Zauberer" gleiehbedeutende Be-

gritfe gewordeu.

Das Zeieheu ist ziemlich vielgostaltig. Landa gibt die Abb. 646.

Ini Codex Tro sind die gewohnlichsten Fonnen Abb. 647—655. Einmal

Inh. 6nl in 6st ffi. tst- 6s* 6f«r in 6"-

(Blatt 30* c) tindet nicli die Abb. 656 und eiumal (Blatt 12c) der merk-

wiirdige Kopf Abb. 657. Der Codex Cortes und Codex I'erez weisen keine

wexentlich verschiedene Form auf. In der Dresdenor Handachrift finden

sirli flie Abb. 658—664. Die Bucher des Chi/am 8alam haben die Fonnen

Abb. 665—667 (die zweite Figur stelit offenbar falsch unter dem vorigen

Zeicheu).

Die Form der Handschriften ist, wie man wieht, ziemlicb stereotyp.

Die echte fiestalt liegt ttbrigens nicht in der Figur Landa's, sondern in

flenen der Dresdener Handschrift und den besser gezeichneten der ersten

Blatter (33* 32*) des Codex Tro vor. Ks ist, das unterliegt keinem

Zweifel, das runde haarige Ohr und das gefieckte Fell des Jaguars, das

(lurch dieses Zeichen dargestellt wird. I'nd, wie wir sehen, wird gelegentlich

auch (Abb. 657 Tro 12c) statt dossen der gauze Kopf des Tigers gezeichnet,

oder man bringt (Abb. 664, Dresden 44(1) b) durch darin angebrachte

Zahne das reissende Thier, dessen Bild das Zeichen wiedergeben soli, in

Erinnerung.
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Die Fornien der Biieher ties Chilam Bafam sind vielleicht aus Formen

wie Abb. 001 entstanden.

Der Jaguar tritt im Codex Dresden 8 a in der Reihe der 20 Gott-

heiten auf und iat hier in dem Toxt durch die vier Hieroglyphen

Abb. 008— 071 bezeichnet. Die erste, die Haupthieroglyphe, zeigt den Kopf

des Jaguars — in ahnlichcr Weise, wie in dom oben gezeichneten Bilde

des Tageszeichens Abb. 657 — und als sekundares Element die Abb. 13,

die wir oben (S. 410) als ernes der vier (fflnf) nach den Himmels-

richtungen wechselnden hieroglyphischen Elemente erkannt haben, und

dem ich vermuthungsweise den Lautwerth chac „rotha zuschrieb.

Der Jaguar erscheiut ferner in der Reihe der fiinf Gottheiten, die

auf den Blattern 40—50 der Dresdener llaudschrift, am unteren Ende der

Kolumne rechter Hand, vom Speer getroffen am Boden liegend, gezeiehnet

sind. Die Hieroglyphen dieser Gottheiten stehen in dem mittleren Ab-

scbnitt der rechten Kolumne und zwar am Beginn der dritten Reihe. Die

ganzen Blatter 46—50 sind in verkurzter Form auf Blatt 24 der Dres-

dener Handschrift wiedergegeben. AVir sehen von den Hieroglyphen der

20 Gottheiten, die in doppelter Reihe auf der linken Seite der Blatter 40

bis 50 vorkommou, funf, und zwar das 9., 13., 7., 1., 5. Zeicheu auf diesem

Blatte 24 wiederholt, und zwar in Begleitung derselben eigenthumlicheit

Hieroglyphen, die audi auf den Blattern 40—50 neben don Hieroglyphen

der 20 Gottheiten augegeben sind. Desgleichen h'nden wir die Hiero-

glyphen der eben erwahnten funf durchschossen am Boden liegenden Gott-

heiten auf Blatt 24 in derselben Reihenfolge unter einander geschrieben.

Der Jaguar ist an beideu Stellen (Dresden 47 rechts b, Dresden 24) dureh

dieselbe Hieroglyphe bezeichnet, die im Codex Dresden 8a als Haupt-

hieroglyphe fungirt (Abb. 008). Audi wo wir sonst den Jaguar hiero-

glyphisch bezeichnet finden, ist regelmaasig der Kopf des Thieres von dem

Element chac (Abb. 13, oben S. 410) begleitet. Xur im Codex Tro 17c tritt

statt (lessen das Zahlzeiclton vier auf (Abb. 072).

Von den Attributen des Jaguars enthalt das erste. Abb. 069, vielleicht

das Element uc, wie es z. B. in den Abb. 653—654 des Codex Tro ge-

zeiehnet ist. Es ist aber hier mit der Schleife (dem Haudgriff) und dem

Element der Sebarfe, der Schneide, der Hieroglyphe des Steinmessers

(Abb. 73, oben S. 414) verbunden. Die ganze Hieroglyphe finden wir, mit

einigen Varianten (vgl. Abb. 540 oben S. 470 und Abb. 073) als Attribute ver-

schiedenor Gotter verwendet. Sie tritt z. B. im Codex Cortes regelmassig

als Hauptattribut des Gottes Itzamnd statt der sonst ublichen Abb. 553

(oben S. 470) auf. — Das zweite Attribut, Abb. 070, ist das bekaunte

Symbol des Gottes der Fruchtbarkeit und des Gedeihens mid ist dem Jaguar

vermuthlich zugeschrieben, weil Balam „Jaguaru die itbliche Bezeichnung

fur die Gottheiten der vier Himmelsrichtungen, der rogenbringenden vier

Winde ist.
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15. tziquin, tziquin, men. Das Wort tziquin heisst „Yogel". Das

wiirde dem mexikanischen Namen des Zoichens (quauhtli r Adler
u
) ent-

sprechen. — Schwer ist dagegen zu verstehen, woher die yukatekische

Benennung dieses Zeiehens genoramen ist. men heisst „gemacht werden\

-Arbeit", „Werk w
; men, h-men, ah men der „Verfertiger, Handworker,

Kunstler u
, aber audi „der Zauberer, der NYeise*, der in dem durchsichtigen

Stein das Yergangene nnd Zukiinftige sioht. Man ist versucht, an mexi-

kanisch ce quauhtli „eins Adler" zn denken. nnter welchem Namen im

Codex Yiennensis eine alte, wohl in Beziehung znr Xochiquetzal-T&nacacmatl

stehende und, wie diese, gelegentlich (z. B. im Codex Yiennensis 17) mit

der Helramaske des Quetzal-Vogete dargestellte GSttin abgebildet wird, als

deren besonderes Attribut im Codex Viennensis 28 kiinstlich verzierte

Schulterdecken angegeben worden.

Das Zeichen ist im Land a sehr undeutlich durch die Abb. 674 ge-

geben. Sehr deutlich und charakteristisch sind die Formen des Codex Tro

(Abb. 675—679). Die Codices Cortes und Perez fflgen nichts Neues hinzu und

aueh die Formen der Dresdener Ilandschrift (Abb. 680— 683) bieten kaum

etwasAnderes. Abb. 684—686 zeigeu dieFormen derBiicher deaChilam Balam.

Die Formen der Handschriften sind, wie mir scheint, ziemlich sichnr

als ein Greisengesicht zu deuten. Wir sehen den eingekniffenen Mund-

winkel und die Wangenfalten, wie sie, genau ebenso. in dem Haupt-

elemente der Hieroglyphe des alten Gottes, Jtzamnas, zu sehen sind. Mit

Borficksichtigung dessen, was ich ebeu bei der Besprechung des Namens

men angefflhrt, bin ich versucht, hier an eine Gdttin zu denken. und zwar

au die Gottin, deren Hieroglyphe als auszeichnendes Element die Abb. 14

(oben S. 410) = zac „weiss* enthftlt und die ich oben S. 410 in der Abb. 29

wiedergegeben habe, die greise Gdttin, die Genossin ftzamn'i's, der. wie

ich meine, der Name I.rchel zukommt, und die im Wesen jedenfalls identisch

ist der Tonacaciuatl- XochiquetzaL der im Wiener Codex das Zeichen ce

Digitized by Google



490 Drittcr Abschnitt: Kalonder und Hieroglyphen- Entiifferung.

quauhtli als Namenshieroglyphe tragenden, die Kunste und Geworbe und

die kunstfertigen Frauen beschirmenden Gottiu.

Das Zeichen men ist in einer Anzahl augenacheinlich zusammen-

gehdriger Bilder und Hieroglyphen zu erkennen. Bei den einen (Abb. 687

bis 689) sieht man den Seheitel des Zeichens mit einer Reihe Federballe

besetzt, und hier ist gelegentlich uoch eiue Schleife (Abb. 689—690) der

Vorderseite der Hieroglyphe angefQgt. Bei den an<)eren (Abb. 691— 6i>3)

sieht man auf dem Scheitel des Zeichens den hieroglyphiachen Kopf des

Adlers, ein Auge uud einen Flugel. Varianten treten auf, die den hiero-

glyphischen Kopf des Adlers durch ein anderes Element ersetzen (Ab-

bildungen 696, 697). Bei anderen ist das Zeichen men selbat metaiuor-

phosirt (Abb. 694). Endlich finden sich solche, die das metamorphosirte

Zeichen men auf dem Scheitel mit Federballen besetzt zeigen (Abb. 695).

Mine dritto Reihe von Hieroglyphen tragt auf dem Scheitel des Zeichens

men die sogenannte &en-i£-Gruppe (Abb. 698). In diosem Zeichen ist

aber gewohnlich das Element men metamorphosirt (Abb. 699, 700 und oben

S. 484 Abb. 645). Und diesen sehliesst sich die oben (S. 484) gezeichnete

Form der Monumente an (Abb. 644), die ein stark metamorphosirte:*

Zeichen men, auf dem Scheitel mit Federballen besetzt, und daruber die

sogenannte l/m- ik- (\ni\>pe aufweist.

Diese Hieroglyphen treten als Attribute verschiedener Gotter auf.

Und die erstgenannteu (Abb. 687—689) dienen, gleich dem Zeichen

Abb. 188 (oben S. 4f)0) dem Chac uud seinem Assistenten, dem Gott mit

der Schlange iiber dem Gesicht (Abb. 33, oben S. 410) als Sitz.

Die Beziehung zum Adler ist, meine ich, deutlich gegeben: dureh

die der Hieroglyphe Abb. 644 parallele Abb 645 (vgl. oben S. 484), dadurch

dass der hieroglyphische Kopf des Adlers (Abb. 335, oben S. 459) auf <lem

Scheitel des Zeichens auftritt, dass die Hieroglyphe Abb. 643 (oben S. 4*4)

als Attribut des Adlers erscheint, durch die Federballe und die FlOgel

und die kriegerischen Embleme. — Dass diese Hieroglyphen den Gottern

als Attribute beigegeben werden, kdnnen wir verstehen. Wie aber kommt

es. dass die Abb. 687—689 dem (.'hac als Sitz dienen ? Nun. der Chac ist

kein Gott des Waasors iiberhaupt, sondern des Regens, die regenschwangere

Gewitterwolke ist sein Vehikel, der Sturmvogel ist das Reitthier, auf dem

er einherfahrt. Ich werde auch unten noch zu erwahnen haben, dass diese

Figuren uberall unter Symbolen auftreten, die wir als Himmel oder Wolke

zu deuten haben.

16. chabin, ahmak, rib. Das Wort cib wird im heutigen Maya fur

„Kerzeu , „Wach8 u
, ^Kautschuk", „Kopal* gebraucht. Das ist aber erst

eine abgeleitete Bedentung. Die Wurzel ist <*», m, „gut schmeeken**,

^gut riechen". Davon abgeleitet cib, „wodurch etwas gut schmecktu . ..wo-

durch etwas gut riecht'
4

, d. i. „Wflrze'* oder „Raucherwerk 4
'. — Die

anderen Xamen weiss ich nicht zu deuten.
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Das Zeichen hat bei Land a die Form Abb. 704. Im Codex Tro

finden sich die Formen Abb. 705—711. Aelinliche im Codex Cortes und

Perez. Die Dresdener Handschrift hat die Formen Abb. 712—717, wo nur

die letzten beiden (Dresden 46 und 49) abweichen. Die Bucher des Chilan

Balam geben die Formen Abb. 718—721.

Das Zeichen findet sich in den Handschriften mehrfach auf Weinkrilgen

abgebildet (Abb. 701—703). Da ci im Maya der Honigwein heisst, so

stimmt das zusammen. Ich glaube, dass mit dieser Beziehung auch der

Sinn des Zeichens getroffen wird, und mdchte die korkzieherartige Figur

als eine Umwandlung des an den Enden sich einrollenden, halbmond-

formigen Zeichens ansehen, das in den mexikanischen Handschriften auf

den Bildem des Pulquekrugs angegeben wird, und das nichts anderes als

der yacametztli, die halbmondformige goldene Nasenplatte der Pulquegbtter

ist. Den Pulquekrug sieht man in mexikanischen Abbildungen in der

Hegel von einer Sehlange umwuuden, — zum Zeichen der feurigen und

70V to* 7«» 707 701 707 ?/» 7/f

©©©©©©CD©
7/<

^5 £^ (fi^

nt m 7<»- in.

*

Terderblichen Kigenschaften des (ierrankes. Kine Sehlange scheint auch

fiber dem oberen Theil des Zeichens cib zu liegeu.

Das Zeichen ist im Mexikanischen nach dem Ueier bcnannt und ist

Symbol des Alters. Ks war ein auch in Bildem mehrfach ausgedrucktes

Gesetz, dass der Wein — vennuthlich, wie ich an einer anderen Stelle

auseinandergesetzt, wegen der religiftsen Bedeutung, die der Wein hatte. —
nur dem Alter erlaubt war, zu geniessen. In der Liste von Meztitlan

wird das sechszehnte Zeichen teotl itonal „das Zeichen des Uottes" genannt.

Dan stimmt sehr wohl zu der hier vorgetragenen Ansicht, da, wie ich

oben S. 432 schon Gelegenheit hatte anzufuhren, in der Landschaft Mez-

titlan als erster und Hauptgott Ometochtli, d. h. der Pulqnegott, verehrt

wunle.

17. chic, noh, caban. Aus lien Worten ist nicht viel herauszulesen.

tab heisst im Maya „Buden u
, ^Knle 1

*, „Welt"; und cab heisst „Honig.

giftige Absouderuug eines Insekts, Ausschwitzung einer Prlanze". Die orst-

genannte Wurzel bildet eine Kelativform cabal mit der Bedeutung „unten w
,

^niedrig*; die zweite hat die Relativform cabil derselben Bedeutung. wie die
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Wurzel d. h. „Honig". caban hat die Form eines Purtieipiums und wflrde,

falls es init den genannten Wurzeln in Verbindung gebracht werden darf, etwa

„was an den Boden gebracht" odor „was ausgeschwitzt worden ist" bedeuten.

Allenfalls kdnnte also das Wort der mexikanischen Bezeichnung (olli

„Kautachukhall fc

) sich anpassen. Besser stimmt die guatemaltekische Be-

uennung zu dem mexikanischen Namen. Denn noh heisst nicht nur „stark.

gewaltiga , sondern auch „Erdbeben B
. Bei den Mexicanern aber war

olin, tlalolin das eigentliche Wort fQr „ Krdhohen", wie denn aneh die

Hieroglyphe olin, init der Hieroglyphe „Erde tt kombinirt, ganz allgeniein

zur hieroglyphischen Bezeichnung des Erdbebens verwendet wurde. —
Das chiapanekische Wort chic weiss ich nicht zu deuten.

Land a giebt fiir das Zeiehen die Abb. 722. also eine nach rechts gewen-

dete Form. Der Codex Tro hat thoils rechts. theils links gewendete Formen

(Abb. 723 bis 729). Ebenso der Codex Cortes. Dor leztere hat daneben noch

einige Doppelformon (Abb. 730, 731). In der Dresdener Handschrift aind di»>

Figuren, bis auf eiuzelne Ausnahmen (Abb. 73t>), nnch links gewendet.

Die gewdhnliche Form ist die Abb. 732 und 733. Daneben finden sicli

im hinteren Theil der Handschrift noch die ein besonderes weiteres Element

enthaltenden Abb. 734 und 735. — Die Bilcher des Chilam Balam geben

die Formen Abb. 737—739.

Das Zeiehen caban bildet den wesentlichen Be9tandtheil der Hieroglyphs

durch die eine vertikale Hichtung, die Bewegung von oben nach unten oder

von unten nnch oben, ausgedrfiekt wird (Abb. 18, 22, 23, oben S. 410). Von

der Hieroglyphe kommen zwei Varianten vor, und man konnte zunachst die

Frage aufwerfen, ob wir es hier nur mit einer verschieden variirten oder zwei

versohiedenon Hieroglyphen zu thun haben, von donen die eine etwa die

Richtung nach oben, die audere die Richtung nach unten bedeutete. Ich

mdchte mich fur die erstere Auffassuug entscheiden. Denn ich finde die

beiden Hauptvariationen der Hieroglyphe an Stellen verwendet, wo von

einem Hichtungsunterschied nicht gut die Rede sein kann. Vgl. die

Abb. 741—743, die auf Blatt 32—35b der Dresdener Handschrift am
Schluss der Hieroglyphengruppen stehen, die den Text zu den beiden

Fignren CAac's bilden (des schroitenden, mit der Blitzfackel in der Hand,

und des anderen, der mit dem Kopalbeutel in der Hand auf dem von

der Schlange gebildeten Wassersack sitzt). Die Abb. 22 (oben S. 410), Hiero-

glyphe der vertikalen Richtung, ist vollkommen gleich der Abb. 740, die ini

Codex Tro 32 *c am Kopf des Textes steht, wo auf dem Bilde darn liter ein

schwarzer Gott dargestellt ist. der, auf einer Matte liegend. ein fiber ihn

gestfilptes Geflecht in die Hohe druckt. Einen besonderen Abschnitt des

Codex Tro bilden die Blatter 10*— 1*, die von Cyrus Thomas als Kalender

fiSr Bienenzilchter erklftrt worden sind. Man sieht n&mlich in den meisten

der Abschnitte ein geflfigeltes Insekt — von der Form einer Biene, ikel-

cab. das ..Honiginsekt 14 im Maya genannt — , das von einer Art freU
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schwebenden, mit den Elementen des Zeichens caban beschriebenen Brettes

herabsohwebt und sich auf unten aufgestellte Opfergaben zu sturzen scheint.

Text stehen als durchgehende Hieroglyphe die Abb. 744— 746. Davor

gewohnlich die Hieroglyphe Abb. 452—453 (oben S. 471), das Symbol der

Darbringung, oder die Hieroglyphe Abb. 623 - 628 (oben 8. 484), das Sym-

bol des Tenipels. Und unmittelbar darnach die Namen und Attribute der

Gotter. Die Hieroglyphe Abb. 744 bis 74(5 selbst enthfilt dieselben Ele-

mente. wie die Hieroglyphe der vertikalen Richtung. Was man auoh

Hi- 7tV 7tV- 71* ni6- U7 7** 741 7 Jo JH

fiber die Bedeutung des ganzen Abschnitts deuken mag, — ich bin durch-

aus geneigt, die Cyrus Thomas'sche Erkliirung filr riehtig zu halteu —

,

den Vorgang selbst mid die Hieroglyphe kunn ich uur als das Herab-
kommen der Gotter zum Opfer deuten. Hekannt ist, was Lizana
von dem Idol Kinich Kakmd „Sol con rostro que sus rayos eran tie fttego"

erzahlt, lessen Tenipel in Itzmal stand, und das jeden Mittag vom

Himine 1 herunter kam, das Opfer auf dem Altar zu verbrennen, wie der

hunte Arara im Flug herunterkommt (como hajava volando la vacamaya

con sus plumas de varios colores).
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Auf Blatt 38 b 39 b der Dresdener Handschrift sehen wir den Chac

mit einem eigenthumlichen Cegenstand in der Hand (vgl. Abb. 747—748).

gleichsam aus einem Schlauch giessend, und inniitten dieser beiden Dar-

atellungen ist eine andere, die die rothe Gottin mit den Jaguarkrallen

(vgl. die Hieroglyph* Abb. 28 oben 8. 410) zeigt, Wasser aus einem Kruge

auf die Erde giessend. Im Text stent beide Mai die Hieroglyphe Abb. 751

bezw. 752 — das Symbol der vertikalen Richtung — und ein drittes Mai die-

selbe Hieroglyphe und ausserdem die Hieroglyphe Abb. 755, die das Element

caban und, wie es scheint, einen Topf enthftlt. Im Codex Tro 29—30b
sehen wir eine ganz ahnliche Darstcllung. Vier sitzende Figuren Chac'%

unter don Zeichen der vier Himmelssichtungen. In der Hand derselbe

merkwfirdige Gegenstand (Abb. 749), nur, wie es scheint, noeh mit fallenden

Tropfen daran. Er halt den Gegenstand fiber der Abb. 750, d. h. das

Zeichen kan mit dein Kopfputz des Gottes des Gedeihens. Der Text zeigt

eine der Abb. 755 durchaus ahnliche Abb. 756. Daneben aber die Hiero-

glyphe Abb. 758. Endlieh haben wir im Codex Tro 31—30d eine Reihe

Darstellungen, die mit dem Chac beginnen, der aus einem Krug Wasser

auf einen der Abb. 750 gleichen Aufbau giesst. Im Text haben wir,

neben der Hieroglyphe Abb. 516—519, die Hieroglyphe Abb. 753 und 754.

die an die Abb. 744—746 erinnert und jedenfalls audi in diesen Zusammeu-

hang geh5rt. Eine den Abb. 755 und 75b' ahnliche Hieroglyphe ist audi

noch die Abb. 757. die im Codex Tro HO—29c im Text stent, wahrend

man darunter den Gott des Gedeihens, den Gott mit dem Aan-Zeichen,

auf dem Elemente caban sitzen sieht, das erste Mai das Zeichen ik, das

letzto Mai das Zeichen kan in der Hand haltend.

Das Herabkommen zum Opfer, das Herabkommen des Regens — daruni

dreht es sich in alien diesen Hieroglyphon. Und aus dein konstanten Yor-

kominen des Eiementes caban in diesen Hieroglyphon schliesse ich, dass

dem letzteren die Bedeutung das „was heruntergebradit wird u oder „was

unten ist'* zukommt. Ebon das scheint mir audi aus den sonstigen Vor-

kommnisseu dieses Eiementes hervorzugehen.

Ueberaus hftufig fungirt das Element caban als Sitz oder Thro u oder

Fussgestell der Gotter. Im Codex Tro ist dabei meist das einfache

Zeichen caban verwendet, sitzartig erweitert (Abb. 759) oder mit einer

Kiickonlehne aus Mattengeflecht versohen (Abb. 760). In der Dresdener

Handschrift dagegen sehen wir gewohnlich das Zeichen caban und muiuc

nebenoinander (Abb. 761, 76"2), — ganz wie diese in der Hieroglyphe der

vertikalen Richtung (Abb. 18, oben S. 410 und Abb. 741) neben oinander

zu sehen sind, — als Sitz- oder Fussgestell fur die Gdtter dienen. Oder

es ist eine mit den Elenienten des Zeichens caban versehene, oder aus

caban gebildete Schlange (Abb. 763— 764), auf der der Chac herunter-

fahrt. In dem Text daneben sieht man bald die Hieroglyphe Abb. 741,

bald Abb. 74 w

2 oder (in dem letzteren Falle) die Abb. 765.
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Von diesem Oesichtspunkt aus, glaube ich, muss man auch die vier-

eckigen, theils einfach gelb gemalten, theils init den Elementen des

Zeichens caban bedeckten, theils frei schwebenden, theils gleichsam an

Stricken aufgehangten Schilder betrachten, von denen auf den Blattera 10*

bis 1* des Codex Tro die geflOgelten Insekten herabschweben.

Unter gleichem Oesichtspunkt aber, glaube ich, ist es auch aufzufassen,

wenn wir im Codex Tro 24*b die Bearbeitung, bezw. das Fallen des

Baumes Abb. 7tfti, durch die Hieroglyphs Abb. 7(>7 ausgedriickt finden,

wo mir das Element caban fur „herniedergebracht, gefallt 4' zu

stehen scheint.

18. ehinax, tihax, e'tznab (ezanabj. Das Zeichen entspricht deni

mexikanischen tecpatl „Feuerstcin u
. Damit stimmt sehr wohl zusammen,

wenn Nunez de la Toga von dom Zeichen china.r, bezw. von seiner

Tutelargottheit, augiebt, dass dieser Oott oin grosser Krieger war, dass or

in den Kalendern immer mit einem Banner in der Hand dargestellt worden

sei, und dass er von deni „Nagual u eines anderen heidnisclien Zeichens

«rwtlrgt und verbrannt worden sei.

Fur tUia.c giebt Ximenez die Bedeutung ^Obsidian" an. Mit welehem

Reeht, weiss ich nirht. Das Wort scheint mit der Wurzel teuh „kalf\

tih-ili „kalt sein u zusammenzulmngen, mit der auch die Worte tic „ein-

stecken", „einstechen", tiz „nahen\ tiztic „spitz
u zu vergleichen siud.

Das Wort e'tznab konnte mit der Wurzel e'tz Jest". „starr", „hart-,

zusammenhftngen.

Das Zeichen ist sehr iibereinstimmend im Landa (Abb. 772) und in

den Handschriften (Abb. 773—777) gegeben. Nur die Formen des Chilam

Balam weichen vollkommen ab (Abb. 778—781). Der Sinn des Zeichens

ist vollkommen klar: die Bruchlinien des geschlagenen Steins. Und dass

dies die Bedeutung des Zeichens ist, geht klar daraus hervor, dass wir

auch die Feuersteinspitzen der Speere (Abb. 782), des Steinbeils (Abb. 783)

und des Opfermessers (Abb. 784) mit denselben Zickzaeklinieu gezeichnet

sehen.

19. cahogh, caok, cauac. Fur das Cakchiquel-Wort gibt Ximenez
die Bedeutung „Regen~, also entsj)rechend deni mexikanischen quiauitl.

In Bezug auf die Etymologie dieses Worts. die mir frilher nicht klar war.

schliesse ich mich jetzt der von Brinton in seinem ..Native Calendar-

Digitized by Google



4% Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entiifferung.

gegebenen Deutung „Blitz* an, es nur etwas allgemeiner als „Gewitter-,

„vou Blitz nnd Donner begleiteten Regenguss* fassend. Das

augenscheinlich verwandte Wort cahok namlich hat Stoll bei den Pokonelii

mit der Bedeutung „Blitz" und das fast gleichlautende Wort cohok hat

Sapper bei den Pokomam von Jilotepeque mit derselben Bedeutung

„ Blitz* aufgezeichnet. Noch enger sdiliesst sich lautlich an die oben

gegebenen Bezeichnuugen des neunzehnten Tageszeichens das Tzental-

Wort chauc an, das ebenfalls fur „Gewitter, Donner, Blitz" gebraucht wird.

Die oben schon einmal erwahnte mexikauische Liste des Franziskaner-

klosters von Guatemala hat fur quiauitl „Regen u das Wort ayotl rSchild-

krota", das ist eine interessante Variante. Sie erinnert an die Rolle. die

wir die Schildkroto in den Maya-Handschrifteu spielen sehen. wo z. B. im

Codex Cortes, das Thier nebeu dem Frosch iin Wasserstrahl von oben

herabkommt. Da aac bei den Maya, coc oder cole bei den Guatemala-

Stammen die „Schildkr6te u
heisst, ist man versucht, cah-ok in .Hiiumols-

.sehildkrote" aufzulosen. Die Vermittlung zwisehen den Begriffen

^Gewitter" und „Schildkrote u kanu darin gesucht werden, dass der Schild-

krotenpanzer die naturliche Pauke ist. Das Gotftse des Gewitters und

der Donner sind eben die himmlische Pauke. In dor Dresdener Hand-

sehrift kommt, wie Schollhas zuerst festgestellt hat, die Sohildkrote auch

einmal mit der Fackel in den 1 louden, also als Blitzthier, vor.

Das Zeichen ist im Landa durch die Abb. 785 gegeben. Der Codex

'Pro hat die Formen Abb. 78G—703 und einmal (Codex Tro 28 *d) die

nierkwurdige Form Abb. 794. Die Formen des Codex Cortes stimmen

mit den gewohnlichen Formen des Codex Tro flberein. Nur kommt ge-

legeutlich einmal (Codex Cortes 10a, 14 b, 17 b) eine umgekehrte Form

vor. Die Dresdener Handschrift hat die Formen Abb. 706—801. Der

Codex Perez hat die Form Abb. 795. Die Bucher des Chilan Balam ent-

halten die Abb. 802—803.

Ehe ich auf die weitere bildliche und hieroglvphische Yerwendung dieses

Zeichons eingehe, erw&hne ich, dass es als Attribut eines eigeuthilmliclien

Wesens erscheint, dessen Kopf in der Hieroglyphe des Monatsnamens Moan.

(Muan) vorliegt (vgl. die Abb. 51, 52, oben S. 414 und die eigenthflmliche

Variante Abb. 54). Der Kopf dieses Thieres (Abb. 53, oben S. 414 und

Abb. 804) zeigt einen eulenartiggekriimmten, an der Basis mitstarken Schnurr-

haaren oder Bartfedern eingefassten Schnabel, grosse behaarte (befiederte)

und gefleckte Ohren und ein grosses Auge. Der Leib, der bald Mensclien-

gestalt hat (Dresden 10a, 7 c), bald vogelartig und mit Flugeln versehen

ist (Dresden 16 c, 18 b, Tro 18 *c), zeigt regelmiissig einen mit grossen

schwarzen Flecken besetzten Ruckentheil und lfiuft in einen langeren oder

kurzeren, in der Regel stumpf abgerundet endigenden, gleichfalls gefleckten

Schwanz aus. Hieroglyphisch ist das Wesen im Codex Dresden 10a dureh

<lie Abb. 805—808, d. h. durch das Symbol dor 13 Himmel, das Zeichen
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cauac, das Zeichen der Eule und den Kopf des Blitzthieres bezeichnet.

Dresden 7 c fehlt die letzte Hieroglyphe, und die beiden ersten sind etwai

yariirt (Abb. 810, 811). An anderen Stellen stent als Haupthieroglyphe

die Abb. 809, d. h. die Zahl 13 (an Stelle der 13 Hiramel) und der Kopf

des .Mban-Tbieres selbst. Dahinter folgt gewBhnlich die Hieroglyphe der

Eule (Abb. 807). Dresden 12a scheint an erster Stelle die Abb. 813 zu

stehen, darnach die Abb. 805 und an Stelle der Eule der Kopf des Todten

(Abb. 812).

Muyal heisst im Maya die „Wolke u und moankin ein trilber, reg-

nerischer Tag" (dia nublado y lloviznoso). Es scheint also, dass dieses

Wesen die mythische Konzeption der Wolkenbedeckung des Rimmels
darstellt. Andererseits scheint es keinera Zweifel zu unterliegen, dass

eines der wesentlichsten Eleniente des Zeichens cauac — namlich das,

was in den sorgfaltiger ausgefflhrten Zeichnungen der Dresdener Hand-

schrift und des Codex Tro in Gestalt der Abl>. 814 und 815 sich dar-

stellt — nichts anderes ist, als der am Orunde von Bartfedern eingefasste

Schnabel des iVoa/i-Vogels. Als besondere Elemente enthalt das Zeichen

Seler, Gesammelte Abhandlungtm 1. ;12
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cauac noch das Kreuz (Windkreuz?) und dio traubigen Massen, die am
riehtigsten wolil als die schweren, vom Himmel herunterhangenden Wolken-

ballen gedeutet werden.

Findct aber in der That dieser Zusammenhang zwischen der niythischen

Konzeption der Wolkenbedeckung des Himmcls uud dem Zeichen cauac

statt, so werden wir uus nicht weiter wundern dOrfen, dass wir dieses

Zeicben, ebenso wie andere Symbole des Himmels, gelegentlich (z. B.

im Codex Tro 14*, 13*a, Codex Cortes 25) den Gdttern al* Sitz oder

Fussgestell dienen sehen. Wir sehen dabei das Zeichen cauac enrweder

einfach sitzartig verbreitert (Abb. 81t>), oder es hut die Gestalt eines an

der. Aussenseite eigenthumlich ausgebuchteton Wassergefasses (Abb. 817),

oder es ist ein Kopf, mit den Elementeu des Zeichens cauac bedeckt

(Abb. 818 und 819). Die Kopfe sind dieselben, wie sie an dem "NVurzel-

ende von Baumen zu sohen sind (vgl. Codex Dresden 41b, Oodex Tro 17*a

und a. a. O.). Dass diese Kopfe nur als Abbreviaturen von Baumen anzu-

sehen sind, geht aus der Abb. 820 und aim der Thatsache, dass wir auch

die Baume (z. B. Codex Tro 15 *a, Dresden 25—28c) mit den Elementeu

des Zoichens cauac bedeckt sehen, hervor. Dass diese Baume und die

Abbreviaturen derselben, dio cottac-Kopfe, nur den Wolkenbaum, den

Himmel, bedeuten k5nnen, erscheint mir klar.

Ein merkwttrdigos Yorkommniss ist, dass wir auf den Blattern 10*

bis 1* des Codex Tro die oben erwahnten ea&m-Bretter nicht selten mit

ahulichen cauac-Brettom kombinirt, und zwar als Unterlage far Opfer-

gaben, finden. Uud ebenso auffallig ist es, dass wir die Basis von Tempeln

nicht selten mit den Elementeu des Zeichens cauac oder mit diesen und

daneben mit einer cafom-Hieroglyphe bedeckt sehen.

Merkwurdig sind auch die Bilder im Codex Tro 32 *b. Wir sehen eioe

Anzahl Gotter, die oin mit den Elementen des Zeichens cauac be-

decktes Brett in der Hand halten. Im Text steht die Hieroglyphe Abb. 822,

begleitet von der Hieroglyphe Abb. 573. Ein ahuliches Brett, nur mit einer

Art von geflochtenem Handgriff versehen (Abb. 821), treffen wir Blatt 12*c

des Codex Tro vor den Gotterfiguren an. Im Text steht die fihnliche

Hieroglyphe Abb. 823. — Eine den eben gezeichneten ahnliche Hiero-

glyphe kommt auch auf Blatt 2 (45) be der Dresdener Handschrift vor

(Abb. 457 bis 460). Hier halten aber die Gatter, statt der Bretter, wie

8cheint, Netze und Stricke in der Hand.

Von den hieroglyphischen Vorkommnissen des Zeichens sind die Ab-

bildungen 824 und 825 bemerkenswerth. Die erste sieht man im Codex

Dresden 4b in der Reihe der Hieroglyphen der (6 bezw. 7) Gatter, die

— ohne Zweifel wohl die sechs Iiimmelsrichtungen bezeichnend — dort

das grunboachuppte, mit den Hieroglyphen des Todesgottes gezeichnete

Ungeheuer urageben. Und sie erscheint im Codex Dresden 12 c aU

Haupthieroglyphe eines alten kahlkdpfigen Gottes (Abb. 831), der in
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derselben Reihe etwas spater (Dresden 21 c) noch einmal, aber durch eine

andere Haupthieroglyphe (Abb. 826) bezeichnet, vorkommt. Die zweite

Hieroglyphe, Abb. 825, tritt ira Codex Dresden 4a als zweite, bezw.

dritte Hieroglyphe eines Gottes auf, der wahrscheinlich mit dem vorigen

identisch ist. Wenigsten9 zeigt er dieselben markanten Zfige und, wie es

scheint, auch die Linio um den ausseren Augenwinkol, die in dem Gesicht

(Abb. 831) und der Hieroglyphe (Abb. 826) des eben genannten Gottes

charakteristisch hervortritt Der Gott selbst ist — mit dem Kopfputz der

Hieroglyphe (Abb. 830) — noch einmal im Codex Dresden 37 a in einer

Keihe von C'AaoDarstellungen zu sehen. Hier ist er aber hieroglyphisch nicht

durch die Abb. 824, sondern durch die Abb. 828 bezeichnet, die das Element

cauac durch ein anderes Element (Abb. 832), auf das ich unten noch zu

sprechen kommen werde, fur das ich den Lautwerth tun „Stein* an-

nehmen zu infissen glaube, ersetzt. Die zweite Hieroglyphe (Abb. 825)

finden wir auch in der Reihe der Hieroglyphon der zwanzig Gottheiten, die

rait einmaliger Wiederholung auf der linken Hftlfte der Tafelu 46—50 und

im Auszug auf der Tafel 24 der Dresdener Handschrift zu sehen sind. Und

hier tritt neben der ursprttnglichen Form (Abb. 827) die Variante Abb. 829

auf, die also ebenfalls das Element cauac durch das Element tun „Stein"

ersetzt zeigt.

Was die Natur dieses Gottes anlangt, so hebe ich hervor, dass er im

Codex Dresden 37 a in einer Reihe von Darstellungen Chacs erscheint

und, wie der Chac, mit dem Beil in der Hand unter dem Wasserstrdme

herabsendenden Himmelsschild zu sehen ist; dass er auch im Codex

Dresden 4 a unmittelbar dem Chac folgt; dass aber im Codex Dresden 21c,

wo der Gott zweimal vorkommt, es sich augenscheinlich um geschlecht-

liche Vereinigung handelt, — wie auch durch das Zeichen der Vereinigung

(Abb. 77—79, oben S. 414) angezeigt, — und dass gerade unser Gott hie.-

in sehr eiudeutiger Position, mit geradozu geilen Alluren, gezeichnet ist.

Als Attribut ist ihm ira Codex Dresden 12c der Kopf des Gottes des

Gedeihens (des Gottes mit dem fom-Zeichen (Abb. 31) beigegeben.

Ein zweites interessantes Vorkommen ist die Hieroglyphe Abb. 833,

834, die gelegentlich auch (Codex Tro 19 b) in der Variante Abb. 835

auftritt, und die eines der Hauptattribute des Sonnen- und Kriegsgottes

Kinchahau, aber auch des Chac und seiner Diener, der Blitzthiere, bildet

(vgl. Codex Dresden 37a, 36a, 39a, 45b). — Was die Elemente dieser

Hieroglyphe angeht, so haben wir in ihr das Zeichen cauac, das Symbol

des wolkenbedeckten Himmels und des Gewitters, ferner das Element,

das ich oben, 8. 398, als die Hieroglyphe des Wurfbretts gedeutet habe,

und das wir vielfach zum Ausdrucke des Werfens, des Schlagens, Treffens

verwendet finden; endlich die herausschiessenden Strahlen, die auch an der

Hieroglyphe des Blitzes (Abb. 548, oben S. 476) zu sehen sind. Dieselbe

Abb. 548 sehen wir Qbrigens, begleitet von unserer Hieroglyphe Abb. 833,

32*

Digitized by Google



500 Drirtar Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entzifferung.

im Codex Dresden 19 c, wo durch sie ohne Zweifel der Blitz, das Feuer

oder ein den Blitz oder das Feuer fuhrender Gott bezeichnet ist.

Merkwflrdig ist, dass gelegentlich das Element cauac dem Elements kin.

homolog auftritt. Das geschieht in der Hieroglyphe Abb. 836, 837, die im

Codex Tro 13*b vorkomrat und wohl den Seite 456 beim Zeichen ik er-

wahnten Hieroglypben, Abb. 235—239 (oben S. 454), verwandt ist. — Diese

Beziehung erklart uns yielleicht auch das Vorkommen des Elements cauac in

den drei Monatsnamen yax, zac und ceh (Abb. 7—9, oben S. 410).

Endlich ist noch das Vorkommen des Elements cauac in der Hiero-

glyphe Abb. 838, 839 zu erw&hnen, wodurch im Codex Dresden 16— 17 a,

16— 17 b, 17— 20c, 25—28 a das Tragen in einer Ruckentrage bezeichnet

wird, das wir an den entsprechenden Stellen des Codex Tro (20*—19*d)

durch die Abb. 621, oben S. 481, ausgedrflckt finden. Ich habe schon in

einer fruheren Abhandlung hervorgehoben, dass dieser Unterschied augen-

scheinlich darin seinen Grund hat, dass im Codex Tro das Tragen in einer

Matte geschieht, — die Abb. 621 enthalt das Element der Matte, —
wahrend in der Dresdener Handschrift eine Ruckentrage von der Gestalt

der Abb. 840—842 zu sehen ist, die, wie es scheint, aus gebogenem Leder

oder Uolz besteht.

20. aghual, hunahpu, ahau. Das Wort ahau heisst „Konigu
,

„Herr"

und wird in dieser Bedeutung nicht nur in dem eigentlichen Maya von

Yucatan, sondern auch in den verwandten Sprachen Guatemala s gebraucht.

Das Wort ist in verschiedener Weise interpretirt worden. Dass es mit

dem Masculinprafix (bezw. dem Prafix des Besitzers) ah zusammenhangt,

unterliegt wohl keinem Zweifel. Brasseur erklart „Herr des Halsbands"

(om). Stoll (Sprache der Ixil-Indianer S. 155) „Herr des kultivirteu

Landes" (vgl. Ixil avuan, „saen tt

). Auf richtigerer Fahrte scheint mir

der letztere zu sein, wenn er das Ixil-Wort vital = Pokonche haual,

re-haual, „viel", „sehrw heranzieht (ibid. S. 53). Ich glaube, dass man ein

Radikal hau annehmen muss, von dem im Mam die Worte hauem „H5he",

haui „steigen", hauizam „in die Hdhe heben" abgeleitet sind, dass man

also eigentlich ah-hau zu lesen und „Herr der Ho*heB
,
„der hoheu zu flber-

setzen hat, ein Begriff, aus dem sich gauz naturlich die gewdhnliche Be-

deutung des Wortes, namlich „Herru entwickelu musste. In pragnantera

Sinno aber, und als Name dieses zwanzigsten Tageszeichens, bedeutet ahau

(eigentlich ah-hau) die Sonne, wie im Mam ix-hau „die Herrin" oder

ix-hau keya Bdie alte Horrin u
fflr den Mond gesagt wird.

Hunahpu ist der Name des bekannten Heros der Qu'iche-Mythen, der

mit seinem Genossen Xbalanque Ball auf der Erde spielt, von dem Fureten

der Unterwelt zum Wottkarnpf herausgefordert, in die Unterwelt hinab-

steigt, dort verschiedene Proben siegreich besteht, zum Schluss aber doch

den Machten der Unterwelt uuterliegt, — allein nicht fttr immer. Die unter-

weltlichen Machte betrflgend, erwacht er zu neuem Leben wieder and
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steigt als Sonne zum Himmel erapor. Ein durchsichtiger Mythus, der das

tagliche Verechwinden der Sonne und Wiederaufgehen symbolisirt.

Der Name Hunahpu ist aus dera Zahlwort hun „einsa und dem Worte

ahpu zusammengesetzt, das gewohnlich als „Herr des Blasrohrs" (pu) oder

„Blasrohr8chiesserM ubersetzt wird. Der Name ist genau so gebildet, wie

andere Personennamen der Qu'iche-Cakchiquel, die in der flberwiegenden

Mehrheit der Falle dem Kalender entnommen sind, ohne Zweifel den Tag

bezeichnend, an welchem die Oeburt erfolgte. Nun existirt allerdings

ahpu untor den Namen der Tageszeichen nicht. Es ist aber sehr wohl

moglioh, dass dieses ahpu, als ah-hpu zu lesen, auf eine alte Form aJi-hapu

zuriickgeht, von dem sowohl dieses ahpu, wie die Tzental-Form ah vu-al,

wie das Maya-Wort ah a-u abgeleitet snin konnten, und dass nur die go-

wdhnliche Yerbindung hun-ahpu in dem Namen des bekannten Ileros das Wort

hun „oinsu als Bostandtheil des Namens des Tageszeichens hat erschoinen

la^sen 1
). — Wie dem aueh sei, der That uach entspricht hun-ahpu dem

mt'xikanischen ce xochitl, das im Wiener Codex 23 unzweifelhaft als Symbol

des Sonnengottes, oder riehtiger wohl als Name des Son nengottes an-

getroffen wird. Dio Sonne ist der Kouig nnter den Gottern, und so stimmeu

ahau und hunahpu und das mexikanische xochitl vortrefflich zusammon.

Das Zeichen ist im Landa dureh die Abb. 843 gegeben. Damit

Btimmen die Fonnen des Codex Tro (Abb. 844) und Cortes nahezu voll-

1) Vgl. in der Liste von Meztitlan, oben S. 418: tiaui olin „vier Bewegungu
,

fttr ohn ^Bewegung"; und otne xoch itonal „das Zeichen zwei Blumc* ftir .roohitl

„Blumeu
.
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stflndig ttberein. Nur kommt gelegentlich eine umgekehrte Form vor

(Abb. 845). Aueh in der Dresdener Handschrift trifft man ganz ahnliche

Forraen (Abb. 846, 847). Gewohnlieh aber sind in dieser Handschrift die

Formen zeichnerisch etwas variirt (Abb. 848—852), und auf Blatt 24

treffen wir eine ganze Reihe von merkwflrdigen verSnderten Zeichnungen

(Abb. 854—859), welchen sich in gewisser Weise auch die Formen

Abb. 860 (55b) und 861 (Codex Dresden 47, 50) anschliessen. Im Codex

Perez findet sich neben den gewdhnlichen Formen die Abb. 853. Das

Zeichen hat eine weite Verbreitung, da der Name ahau auch der Anfangs-

tag und der Name der grosseren Zeitperioden, der Katun, der Perioden

von 20x360 Tagen ist. Es ist daher nicht wunderbar, dass wir dieses

Zeichen auch auf den Monumenten vielfach vorfinden, und ich bemerke,

dass es besonders haufig als Anfangshieroglyphe erscheint. Interessant

ist vor Allcm die Cedernholzplatte von Tikal (Abb. 866). Bemerkens-

werth auch wegen der vollstandigen Uebereinstimraung der Schreibung mit

der gewdhnlichen Form der Dresdener Handschrift, die Anfangshiero-

glyphe der Altarplatte von Lorillard City (Nr. 24 der Charnay 'sehen

Sammlung) (Abb. 867). Auf den Altarplatten von Palenque kommt das

Zeichen ebenfalls vielfach vor, gewohnlieh in zieinlich gleichmassiger

Gestalt. Vgl. die Abb. 868, die der linken Seite der Altarplatte des

Kreuztempels Nr. 1 entnommen ist. — Die Formen der Bucher des

ChUam Ralam (Abb. 862—865) sind nur Variationen der Form cler Hand-

schriften.

Die ganze Reihe der Figureu scheiut es ziemlich zweifellos zu machen,

dass ein Gesicht en face dargestellt werden sollte, bezw. dessen pronii-

nenteste Theile, Augen, Nase, Mund, - oder auch ein en face gezeichnetes

Vogelgesicht, mit Augen und Schnabel. Und ich glaube, wir werden an

das Sonnengcsicht oder don Sounenvogcl denken mussen, wie solches

z. B. auf der Cedernholzplatte von Tikal, uber der Gottheit schwebend

zu sehen ist. Den mittleren Theil, der das Vogelgesicht en face und die

Yogelkrallen zeigt, habe ich in der Abb. 870 wiedergegeben.

An die Sonne und den Vogel erinnert auch die merkwflrdige Abb. 8611,

die in der Dresdeuer Handschrift 9b an einer Stelle zu sehen ist, wo

eigentlich das Zahlzeichen drei erwartet werden mttsste. Wir sehen das

Zeichen ahau von Strahlen oder Tropfen umgeben, ganz an die Art er-

innernd, wie in mexikanischen Handschriften (z. B. im Codex Yiennensis)

das Bild der Sonne von bluthrotheu Tropfen umgeben ist; und dariiber

sehen wir eine Feder.

Von den sonstigen Beziehungen. dio das Zeichen ahau erkonnen lftsst,

erwahne ich, dass es entschiedeu Aehnlichkeit mit einem Elemente hat,

dessen handschriftliche Formen ich in den Abb. 871, 872 (im Codex Dresden)

und 873 (Codices Perez, Tro) wiedergegeben habe, und das auch uuter

den Hieroglyphen der Monumonte flberaus haufig angetroffen wird. Das
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Element weist in den Handschriften zwei bemerkenswertho Vorkommnisse

auf. Einmal nfimlich sehen wir es in dem Stirnschmnck des oben er-

wahnten kahlk6ptigen Gottes (Abb. 831), und hier ist es in dem einfacher

gezeichneten Kopf, Abb. 830, ferner in den Hieroglyphen Abb. 824—829

<lurch die einfacbe Figur des Auges vertreten. Und dann sehen wir das

Element vielfach als Sitz oder Fussgestell far Gutter fungiren, in der-

selben Weise, wie das Zeichen caban (im Codex Tro 32 d sogar mit dem

letzteren abwechselnd), wie das Zeichen cauac and andere Symbole des

Himmels. Es ware nicht unmSglich, dass dem Element als GrundbegrifF

die Bedeutung ^Edelstein" oder „Smaragd a
, also der Lautwerth tun, zu-

kame. Aus diesem k5nnte sowohl die Beziehung zura Ange, wie zur

Sonne und zum Himmel sich ableiten. Wir haben oben (Abb. 824 und 828,

827 und 829) gesehen, dass in Hieroglyphen das Element synonym dem

Zeichen cauac auftritt, und da ist jedonfalls zu notiren, dass wir in den

beiden Hieroglyphen Abb. 874 (Codex Tro 35 d) auch das Element ahau

dem Element cauac synonym verwendet finden. Vgl. auch oben S. 497

Abb. 836, 837.

Von den Hieroglyphen, in denen das Zeichen ahau vorkoramt, ist die

bemerkenswertheste die Abb. 876, wo mit dem Elemente ahau die Elemente

tier Sch&rfe, der Schneide, des Steinmessers, vereinigt sind. Die Hiero-

glyphe ist das gewfthnlichste Attribut des Licht- und ][immelsgottes Itzamna,

kommt aber auch bei einer ganzen Reihe anderer, doch ausschliesslich

bei Licht, Leben, Gedeihen verbargenden Gottheiton vor, bei den feind-

licheu Gewalten, den Todesgottheiten, vollkommen fehlend.

Die in dem Vorstehenden vorgenommene Prflfung des Yorkoramens

und der Bedeutung der Maya-Tageszeichen und die daran sich schliessen-

den Ausfahrungen werden — das verhehle ich mir nicht — IrrthOmer

genug enthalten. Es war ein erstes Eindringen in einen Urwald, wo

auch der, der das Auge fest auf die Bussole gerichtet hftlt, schwer-

lich jederzeit die richtige Richtung einzuhaltcn im Stande sein wird.

JVIoge ich nachsichtigo Leser findeu. Ein Hauptresultat wird mir, davon

bin ich Oberzeugt, nicht streitig gemacht werden kftnnen, dass — so ver-

8< hieden auch die Ausgestaltuug im Einzelnen war — es ein Grundzug

war, der die Wissenschaft der Mexikaner und der Maya-Volker be-

herrschte, dass es ein patrimonium communo war, au dem die einen,

wie die anderen zehrten.
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7.

Die Chronologic der Cakchiquel-Annalen.

Verhandlongen der Anthropologischen Gesellschaft. 22. Jani 1869. Zeitschrift

fur Ethnologie. XXI. S. (475) -(47G).

In der Vorrede zu der von ihm veranstalteten Ausgabe von Xahila's

Cakchiquel Annalen — des sogenannten ^Memorial de Tecpan Atitlan**

Brasaeur de Bourbourg's — filhrt Brinton an, dass bei den Cakchiquel

Guatemalas zwei Arten von Zeitrcchnung im Gebrauch gewesen seien.

Die eine chtol-ltih, s. v. a. „the valuer or appraiser of days", genannt, sei

nur fur astrologische und augurische Zwecke, zur Bestinimung der glflck-

lichen und unglflcklichen Tage benutzt worden. Die andere, may-lcih,

8. v. a. „the revolution or recurrence of days", genannt, habe der wirkliehen

Chrouologie gedient.

Die erste Rechnung ist das eigenthumliche System, das die Zahl 20,

die Grundlage aller zentral-amerikanischen Zahlimgen, mit der Zahl 13

koinbinirt, und so einen Turnus von 261) Tagen schafft, nach dessen Ablauf

dann die Tage wieder die gleiche Benennung erhalten. Dieses System ist das

mexikanischo tonal-amatl, das in vollstandig ubereinstimmender Weise bei

alien Kulturnationen Mexico's und Mittclamerikas in Gebrauch war.

Die andere Rechnung dagegeu ist eine besondere und eigenthumliche,

die bisher nur aus den Cakchiquel-Annalen bekannt geworden ist. Das

AVesen derselben aber ist bis in die neueste Zeit in eigenthamlicher Weise

raissverstanden worden. Die Rechnung geht von einem in der Ge-

schichte des Stammes hervorragenden Ereigniss aus, der Vernichtung des

aufrQhrerischen Stammes der Tukuckee. Dieses Ereigniss fand an einem

Tage statt. der nach dem System des ch'ol-Vih oder tonal-amatl mit der

Ziti'er 11, und dem Zeichen ah, das dem mexikanischen acatl „Rohr**

entspricht, bezcichnet wird. Darnach heisst es dann (S. KJO): chi vahxalri

ah xel kuna yuhuh „in 8 ah gieng aus das httna des Aufstandes"; chi voo

ah xel ru caba ru bank yuhuh „in 5 ah gieng aus das zweite des Er-

eiguisses des Aufstandes"; chi cay ah .eel oxi huna ru banic yuhuh „in 2 ah

giengen aus drei huna des Ereignisses des Aufstandes"; cabluhuli ah j*el

ru cah huna yuhuh „in 12 ah gieng aus das vierte huna des Aufstandes":
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chi belehe ah xel voo huna ru banic yuhuh „in 9 ah giengen aus fflnf huna

des Ereignissea des Aufstandes" u. 8. f., bis ea dann auf 8. 168 heisst: chi

ojri ah c'a xel hun-may ru camic Tukuchee ru banic yuhuh „in 3 ah da gieng

aus ein may des Todes der Tukuchee des Ereignisses des Aufstandes" —
und weitor chi vuku ah xel-r-oxa ru co-may yuhuh „in 7 ah gieng aus das

dritte des zweiten may der Revolte".

Es ergiebt sich so:

1. dass die dieser Zahlung zu Grunde liegende chronologische Einheit

den Namen huna fuhrt.

2. 20 huna ergeben eine groasere Periode, die den Namen may fuhrt.

3. Die Endtage der aufeinanderfolgenden huna sind folgende: 11 ah,

8 ah, 5 ah, 2 ah, 12 ah, 9 ah, 6 all, 3 ah, 13 ah, 10 ah, 7 ah, 4 ah,

1 ah, 11 ah, 8 ah, 5 ah, 2 ah, 12 aA, 9 aA, G aA, 3 aA; — 13 aA, 10 aA,

7 ah u. s. f. D. h. die Endtage der aufeinanderfolgenden huna tragen alle

das Zeichen ah, das dem mexikanischen acatl „Rohr* entspricht, aber

die Ziffern, die ihnen zukomnien, ergeben folgende Periode: 11. 8. 5. 2.

12. 9. fi. 3. 13. 10. 7. 4. 1.

Brinton flbersetzt nun das Wort huna einfach mit „Jahr u
. Ieh weiss

nicht, ob er dabei an das astronomische Jahr oder an das astrologische

von 260 Tagen denkt. Keines von beiden kann aber mit huna gemeint

sein. Denn ware huna das astrologische Jahr, so mtissten die Endtage

dasselbe Zeichen und dieselbe Ziffer haben. Ware aber huna das astro-

nomische Jahr, so konnten die Endtage, wie ein Blick auf den mexikani-

schen Kalender lehrt, weder dieselbe Ziffer noch dasselbe Zeichen haben.

Endet z. B. ein Jahr mit „ehis Schlange", so endet das folgende mit

„zwei Hund". Brinton sieht dieso Schwierigkeit, aber schiebt die

Liteung auf. Stoll konimt in seiner letzten Arbeit fiber die Ethnologie

der Indianorstamme von Guatemala obenfalls auf diese eigonthiimliche

Chronologie zu sprechen. Er denkt sich als die chronologische Einheit

das astrologische Jahr. Sein Versuch aber, eine Erklarung fflr die Ver-

schiebung der Ziffern zu finden, muss als missglfiekt betrachtet werden.

Und doch liegt die Sache sehr einfach. Die Kombination der Ziffern

mit dem Zeichen ah soil nicht bedeuten, dass die betreffenden Tage, wie

Htoll sich denkt, bezw. der eilfte, achte, fflnfto u. s. w. dor mit dem

Zeichen ah beginnenden Woche sind, sondern die Tage fflhreu als Be-

nennung einerseits das Zeichen ah, und zwoitens die Ziffern 11, 8, f) u. s. w.

Das ist das Wesen des tonal-amatl oder ch'ol-k'ih, der central-amerikauischen

Tageszfihlung. Nimmt man nun das Schema eines nach mexikanischer

Art benannten Kalenders zur Hand, so sieht man, dass, vom Tage 11 ah

ausgehend, es gerade der 20 X 20. oder 400. Tag ist, dem das Zeichen ah

und die Ziffer 8 zukommt. Ebenso folgt auf den Tag 8 ah genau nach

400 Tagen der Tag 5 ah u. s. f. Und es ist ja klar, da der Zeichen 20
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sind, so muss nach 20x20=400 Tagen dassolbe Zeichen wiederkehren.

Da aber von den Ziffern nur 1—13 verweudet werdeu, und 30 X 13 erst

390 gibt, so muss die Ziffer des 400. Tages um dio Zahl 3 hinter der des

Anfangstages zurQckstehen.

Die in don Cakchiquol-Annalen vorliegende Chronologie iat also ein-

fach eino konsequente Weiterentwickelung des vigesimalen Zahl-

systems. Die erste Einheit sind die 20 Tage, die auch die Basis des

tonal-amutl bilden, und deren jeder mit dem Naraen eines besonderen

Zeichens benannt wird. 20 X 20 oder 400 Tage sind ein huna, und

20 x 400 oder 8000 Tage sind ein may.
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8.

Zur mexikanischen Chronologic, mit besonderer

Berucksichtigung des zapotekischen Kalenders.

Zeitschrift fflr Ethnologie. XXIII. (1891). Seite 89-133.

Die Eigenthumlichkeiten des Zeitreehnungasystems, das bei deii ver-

schiedenen Kulturnationen des alten Mexico und bis herunter nach Nicaragua

im Gebrauch war, sind bekannt. Wir wissen, dass seine Grundlage ein

Zeitraum von 20 Tagen bildete, die mit den Namon verschiedenor sinnlich

greifbarer Objekte, zumeist Tliiernamen, benaunt, und durch die Bilder

dieser Gegenstftnde hieroglyphisch bezeichnet wurden. Dass 20 Zeichen ge-

nommen wurden, wird durch das vigesimale Zahlsystem bedingt, dessen sich

all diese Vdlker bedienten. Die Zahlung der Tage wurde aber — wenigstens

bei der vorwiegeud gangbaren Chronologie — uicht einfach vigesimal

fortgesetzt, sondern mit diesen 20 Zeichen wurden die Ziffern 1— 13 in

der Weise kombintrt, dass jeder der aufeinanderfolgenden Tage mit einem

Zeichen und einer Ziffer bezeichnet wurde, dergestalt, dass, wenn zur Be-

zeichnung des ersten Tages die Ziffer 1, koiubinirt mit dem ersten Zeichen,

diente, der 14. Tag das 14. Zeichon, aber wieder die Ziffer 1 erhielt, So

gewann man als hohere chronologische Einheit einen Zeitraum von 13 X 20

oder 260 Tagen. Denn erst nacli Ablauf dieses Zeitraums traf es wieder

ein, dass ein Tag dieselbe Ziffer und dasselbe Zeichen erhielt.

Vergleiche die auf Seite 508 und 50(J stehende Tabelle, in der die

20 Zeichen durch die romischen, die 13 Ziffern durch die arabischen Ziffern

bezeichnet sind.

Dieser Zeitraum von 260 Tagen, der von den Mexikanern tonalamatly

„Buch der (guten und der bosen) Tage% in Guatemala cliol lcili, ..Tages-

zfthlung", oder k'am uuh, „Buch der Lose", bei den Maya dagegen, wie

es scheint, — die gewohnlichen Angaben lauten anders, — kin katun,

„Tagesordnungu
,

genannt ward, wurde nun in verschiedener Weise mit

dem fibrigen Zeitrechnungssystem in Zusammenhang gebracht.

Die Nationen des alten Mexico zahlten ihr Jahr zu 365 Tagen. Das

ergibt sich aus der Art ihrer Jahrbezeichnung und aus der Anzahl
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1 I 8 I 2 I 9 I 8 I 10 I 4 I

2 II 9 II 3 II 10 II 4 II 11 11 6 II

3 III 10 III 4 III 11 III 5 III 12 III 6 III

4 IV 11 IV 5 IV 12 IV G IV 18 IV 7 IV

6 V 12 V 6 V 18 V i V 1 V 8 V

6 VI 18 VI 7 VI 1 VI 8 VI 2 VI 9 VI

7 VII VII 8 VII 2 VII 9 VII 3 VII 10 VII

8 vm 2 VIII 9 VIII 3 VIII 10 VIII 4 VIII 11 VIII

IX 3 IX 10 IX 4 IX 11 IX 5 IX 12 IX

10 X 4

5

X 11 X 5 X 12 X 6 X 18 X

11 XI XI 12 XI 6 XI 13 XI 7 XI 1 XI

12 XII G XII 13 XII 7 XII 1 XII 8 XII 2 XII

13 XIII 7 XIII 1 XIII 8 XIII 2 XIII 9 XIII 3 XIII

1 XIV 8 XIV 2 XIV 9 XIV 3 XIV 10 XIV 4 XIV

2 XV 9 XV 3 XV 10 XV 4 XV XV 5 XV
8 XVI 10 XVI 4 XVI 11 XVI ft XVI 12 XVI 6 XVI

1 XVII 11 XVII 5 XVII 12 XVII G XVII 13 XVII 7 XVII

ft XVIII 12 XVIII G XVIII 13 XVIII 7 XVIII 1 XVIII 8 XVIII

6 XIX 13 XIX 7 XIX 1 XIX 8 XIX 2 XIX 9 XIX

T XX 1 XX 8 XX 2

I

XX 9

1

XX 3 XX 10 XX

der Jahre, die sie zu einer grdsseren Periode zusammenfassten. Da

365 = 28 X 13 + 1 und — 18 x 20 -f 5 ist. so folgt, dass, weun beispielsweise

ein Jahr mit einem Tage Legitime, der die Ziffer 1 und da8 I. Zeichen

truge, so mfisste der Anfangstag des folgenden Jahres die Ziffer 2 und das

VI. Zeichen, der des dritten Jahres die Ziffer 3 und das XI. Zeichen, der

des vierten Jahres die Ziffer 4 und das XVI. Zeichon erhalten; der An-

fangstag des funften Jahres dagegen wurde mit der Ziffer 5 und wiederum

mit dem I. Zeichen benannt werden mflssen. Wir erhalten also folgende

Reihe der Jahresanfauge:

1 I 1 VI 1 XI 1 XVI 1

2 VI 2 XI 2 XVI 2 1 und so

3 XI 3 XVI 3 I 3 VI fort, wie

4 XVI 4 I 4 VI 4 XI am An-

:> I :> VI 5 XI 5 XVI fang.

G VI 6 XI 6 XVI G I

7 XI 7 XVI 7 I 7 VI

8 XVI 8 I 8 VI 8 XI

9 I 9 VI 9 XI 9 XVI

10 VI 10 XI 10 XVI 10 I

11 XI 11 XVI 11 I 11 VI

12 XVI 12 I 12 VI 12 XI

13 I 13 VI 13 XI 13 XVI
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11 I 5 I 12 I 6 I 18 I 7• I 1 I

12 II 6 II 13 II 7 II 1 II 8 II nnd so

18 III 7 III 1 III 8 III 2 III* • * 9** III fort wie

1 IV 8 IV 2 IV 9 IV 8 IV 10 IV vorher

2 V 9 V 3 V 10 v 4 V 11 V

3 VI 10 VI 4 VI 11 VI 5 VI 12 VI

4 VII 11 VII 5 VII 12 VII 6 VII 13 VII

5 VIII 12 VIII 6 VIII 18 VIII 7 VIII 1 vm
6 IX 13 IX 7 IX 1 IX 8 IX 2 IX

7 X 1 X 8 X 2 X 9 X 3 x
8 XI 2 XI 9 XI 8 XI 10 XI 4 XI

9 XII 8 XII 10 XII 4 XII 11 XII 5 XII

10 XIII 4 XIII 11 XIII 6 XIII 12* *• XIII 6 XIII

U XIV 5 XIV 12 XIV 6 XIV 18 XIV 7 XIV

12 XV 6 XV 13 XV 7 XV 1 XV 8 XV
13 XVI 7 XVI 1 XVI 8 XVI 2 XVI 9 XVI

1 XVII 8 XVII 2 XVII 9 XVII 3 XVII 10 XVII

2 XVIII 9 XVIII 3 XVIII 10 XVIII 4 XVIII 11 XVIII

3 XIX 10 XIX 4 XIX 11 XIX 5 XIX 12 XIX

4 XX U XX 6 XX 12 XX 6 XX 13 XX
|

Man sieht, dass, unter der Voraussetzung eines Jahres von 365 Tagen,

auf die Anfangstage der Jahre nur vier von den 20 Tageszeichen fallen, nnd

zwar vier Zeichen, die je urn ffinf Zeicben von einander tbstehen. Und
man sieht, dass aus der Annahme eines Jahres von 365 Tagen sich mit

Nothwendigkeit eine Periode von 52 Jahren ergiebt. Denn da 365 = 5 x 73

und 73 eine Primzahl ist, so kann es erst nach 260/5 oder 52 Jahren

eintreffen, dass anf den Anfangstag des Jahres dieselbe Ziffer und dasselbe

Zeichen des Tonalamatl fallt. Nun wissen wir, durch die ubereinstimraen-

den Angaben der Chronisten und der Dokumente, dass die mexikanischen

Nationen ihre Jahre in der Weise bezeichneten, me es die obige Tabelle

der Jahresanf&nge darstellt, und es wird bei einigen Stammen mit Be-

stimmtheit angegeben, dass diese Namen der Jahre von den Namen ihrer

Anfangstage hergenommen worden seien. Andererseits wissen wir, dass

die s&mmtlichen alten Nationen Moxicos eine Periode von 52 Jahren kannten

und nach ihr rechneten. Wir massen daher schliessen, dass in der That,

wie oben angegeben, in Mexico das Jahr zu 365 Tagen angenommen wurde,

die Zeitrechnung. also in jedem Jahr um 5 St. 48 Min. 47 V, Sek. hinter

der wirklichen Jahreslange zuriickbliob.

Dieser einfache und klare und — zieht man die Kulturhohe der alten

Mexikaner in Betracht — gar nicht so wunderbare Thatbestand ist bis in

die jflngste Zeit von den Autoren, die sich mit mexikanischer Chronologie

beschaftigt haben, hartnftckig verkannt worden. Es sind haiipts&chlich

Digitized by Google



510 Dritter Abschnitt: Kslender und Hieroglypnen-Entiifferang.

drei Umstande, die cine richtige Auffassung der Sachlage nicht recht

aufkommen liessen: das sind erstens gewisse Annahmen, die in Bezug auf

dio filnf letzten Tage des Jahres gemacht wurden, godann die Angaben

der Chronisten Clber Einschaltungen, die in gewissen, regelmassig wioder-

kehrenden Perioden vorgenommen worden seien, endlich die Variabilitat

des Jahresanfangs bei den verschiedenen St&mmen — und auch, wie es

scheint, in den verschiedenen Zeiten, — die eine authentische Konkordanz

bestimmter, historisch bezeugter Daten des mexikanischeu Kalenders mit

unserer Ohronologie bisher unmdglich gemacht haben.

Die chronologische Einheit, die Zahl von 20 Tagen, ist in 365 Tagen

18 Mai enthalten. Jeder dieser 18 Zwanziger — von den Spaniern felsch-

lich Monate genannt — war bestimmten Gottboiten geweiht und gab Ver-

anlassung zu eineni bestimmten Feste, das mit der Jahreszeit, den in der

Jahreszeit vorzunehmenden Arbeiten und dem, was man vou der Jahres-

zeit erwartete, in Zusammenhang stand. Fflnf Tage blieben flbrig, denen

als Qberschussigen oine gewisse unheimliche Bedeutung zugeschrieben wurde.

Die Mexikaner nannten sie nemontemi oder nen-ontemi, d. h. „die fiber-

schussigen, die Erganzungstage", mit der Nebenbedeutung: „die unbrauch-

baren, die keiner Gottheit geweiht, zu keinem burgerlichen Geschaft

brauchbar waren", — acam pouhgui, „die keinem zugezahlt oder zu-

geschrieben wurden", „die in keiner Werthschatzung standen", — wie es

im aztekischen Text von Buch II. Kap. 37 des Geschichtewerkes des

P. S aha gun heisst, was der Pater mit den Worten erl&utert: — „estos cinco

dias a ningun dios ostan dedicados, y por oso les llaraavau nemontemi,

que quiere decir por demas*. — Sie galten als unheilvolle Tage (baldios y

aci'agos). Denn mit dem Worte nen, „das Ueberschiessende", verband

sich auch der Begriff des ^Ueberflussigen", Untauglichen", „Unbrauch-

baren\ Keine Handlung von irgend welcher Bedeutung, oder die fiber

den Kreis der allernothweudigsten Lebensverrichtangen hinausgienge, ward

vorgeuommen. Nicht das Haus ward gefegt, kein Gericht gehalten, und

dem UnglQcklichen, der an einem dieser Tage geboren ward, „deni ist

kein Heil beschieden, eleud und kumiuerlich und arm wird er leben auf

der Erde" (quihiotinemiz ompa onquiztinemiz yn tialticpac). Insbesondere

aber batten diese Tage oine vorbedeutende Kraft fur das ganze Jahr:

ayac teauaya, ayac manaya, auh yn aca oncan teaua, quilmach cenquicui,

rNiemand zankte, Niemand liess sich in einen Streit ein; denn wer an

diesen Tagen zankte, von dem glaubte man, dass er es immer fortsetzen

wurde", — heisst es im aztekischen Text des Sahagun. Und noch aus-

fuhrlicher an einer anderen Stelle, die Sahagun mit folgenden Worten

wiedergibt: — „guardabanse en estos dias fatales, de dormir entre dia, ni de

renir unos con otros, ni de tropezar, ni de caer, porque decian que si

alguna cosa de estas les acoutecia que siempre les habia de acontecer

adelante".
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Derselben Vorstellung begegnen wir in Yucatan. Man gieng an diesen

Tagen so wenig wie m6glich aus dem Hause, wusch und k&mmte sich

nicht, und nahm sich ganz besonders in Acht, irgend welche niedrige oder

mit Beschwerden verbundene Arbeit vorzunehmen, ohne Zweifel, weil man

der Ueberzeugung lebte, dass das dann das ganze folgende Jahr so fort-

gehen wflrde. Verhielten sich aber die Mexikaner diesen Tagen gegenflber

mehr passiv, indem sie sich hflteten, Unheil fflr das folgende Jahr herauf-

zubeschwdren, bo machten es die Maya griindlicher, sie schafften in diesen

Tagen, vorbedeutend fflr das ganze Jahr, das Unheil, was etwa drohen

konnte, heraus. Sie fertigten aus Thon ein Bild des Unheildamons an,

uuayayab, d. i. u-uayab-haab, „durch den das Jahr vergiftet wird", stellten

es der Gottheit gegenflber, die in dem betreffenden Jahre das Regiment

fflhrte, und brachten es dann in der Himmelsrichtung, der das neue

Jahr angehSrte, aus dem Dorf heraus.

Von diesen fflnf Tagen heisst es nun in den Autoren gewohnlich, „sio

wurden nicht gezfthlt". Und man stellt sich dabei vor, dass die flbliche

Bezeichnung der Tage mit Ziffern und Zeichen auf diese Tage nicht an-

gewendet worden sei. Richtig ist, dass schon der aztekische Text des

Sahagun zu dieser Auffassung Veranlassung gibt. Denn dort heisst

es von den nemontemi: — yn aoctle yntoca tonalli, yn aocmo ompoui/i, yn

aocmo ompouhque, „die Tage haben keine Nameu mehr, sie werden nicht

mehr gezahlt". — Und weiter unten: — ca atle ytonal, ca atle ytoca . . .

ca nel amo ampouhque atle ypouallo, „sie haben kein Zeichen, keinen

Namen . . . denn sie wurden in Wahrheit nicht gezahlt*. — Noch deut-

licher spricht sich Duran aus: — „los cinco dias quo sobraban, tenianlos

eeta nacion por dias aciagos, sin cuentn ni proyecho; asi los dejaban en

bianco, sin ponerles figura ni cuenta, y asi los Uamaban nemontemi, que

quiere decir dias demasiados y sin provecho". — In Yncatan wurden diese

Tage auch direkt als xma kaba kin, „Tage ohne Namen" bezeichnet.

Und was Duran angibt, sehen wir im Landa dargestellt; in dem von ihm

aufgezeichneten Kalender sind die fflnf flberschflssigen Tage in bianco

aufgefQhrt, ohne ZiflFer und ohne Zeichen. Soil man daher in der That

meinen, dass diese Tage die fortlaufende Tonalafnatl-Tlechmxng unter-

brachen? Ich glaube nicht. Das acam jxnUiqui und aocmo ompouhque

besagen nicht, dass diese Tage aus der Rechnung herausfielen, sondern,

wie auch Sahagun ganz richtig erlftutert, dass keine Feste an ihnen

gefeiert wurden, dass sie als zu bflrgerlichen Handlungen unbrauchbar

und werthlos galten. Vgl. acan ompoui: „cosa insufficente y falta, 6 per-

sona de quien no se hace caso" (Molina). Denselben Sinn werden wir

auch der Phrase atle ytoca und der Maya-Bezeichnung xma kaba kin unter-

legen mflssen. Und wenn nach Duran und Landa dieso Tage weiss

gelassen wurden, so bedeutete das wohl nur, dass man sich scheute, diese

UnglOckstage irgendwie zu nennen. Stillschweigend wurden sie weiter
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gez&hlt. Soust kdnnte z. B. Land a nicht angeben, dass die auf einander

folgenden Jahre mit der „letra dominical", kany muluc, ir, cauac, d. h. dem

IV. IX. XIV. XIX. Zeichen, bogSnnen, sondern man mflsste annehmen,

wie es der alte Gam a allerdings, aber zweifellos irrthflmlich, thut, dass

alle Jahre mit derselben Ziffer und demselben Zeichen begannen.

Ebenso unrichtig ist es, was Gama (Dos piedras p. 75) angibt, dass

die fttnf Tage nemontemi der „Acompanado8" entbehrten, d. h. dass die

immer wioderholten Reiben der neun sogenannten „Seuores de la noche",

die neben den Zeichen der Tage fortlaufend weiter gezahlt wurden,

nur bis zu dem 360. Tage des Jahres gefQhrt wurden. Die Hauptquelle

Gama' s fttr seine Angaben bezuglich der alten Chronologie sind die in

raexikanischer Sprache geschriebonen Aufzeichnungen des D. Cristoval

del Castillo, eines Indianers aus vornehmem tetzkokanischem Geschlecht,

der im Jahre 1606 als alter, 80jahriger Mann das Zoitliche segnete.

Seinen Aufzeichnungen ist ohne Zweifel auch der Kalender entnommen,

den Gama auf S. 62—75 seines Buches abdruckt, der also eigentlich die

Autoritat noch ungebrochener Tradition fur sich haben sollte. Dieser

Kalender l&sst das Jahr mit ce cipactU, d. i. I I, beginnen und zfthlt die

nemontemi mit Ziffer und Zeichen weiter (10 I, 11 II, 12 III, 13 IV, 1 V).

Aber die Reihe der 9 „Senores de la noche" bricht mit dem 360. Tage des

Jahres ab. Orozco y Berra hat die Vermuthung aufgestellt, dass der

Sinn dieser doppelten Zahlung der gewesen sei, die Tage des Jahres,

denen nach der Tonalamatl-Rechnnng die gleiche Benennung mit Ziffer

und Zeichen zukommen wflrde, durch den beigesetzten „Acompaiiado" zu

unterscheiden. In der That, wenn der erste Tag des Jahres, als den

Gama den 9. Januar nimmt, mit 1 I bezeichnet wflrde, so wflrde dem
261. Tage des Jahres, d. h. dem 26. September, dieselbe Benennung zu-

kommen. Von den „Acompanados", den neun Herren der Nacht, aber

wflrde, wenn der erstere Tag (1 1 = 9. Januar) den ersten (Xiuhtecutli Tletl)

als Begleiter erhielte, dem letzteren Tage (11 = 26. September) als Begleiter

der neunte (Qwauitl-TlaAoc) zukommen, denn 260 : 9 = 28 -f- 8. Ware die

Gama'sche Angabe richtig, dass die nemontemi der „Acompanadosu ent-

behren, so wflrden die auf einander folgenden Jahre immer mit demselben

„Acompanado" anfangen. Das ist aber thatsachlich nicht der Fall. Es gibt

in einer der Handschriften, und zwar in dem schdnen Codex Borbonicus,

zwei Blatter (21 und 22), auf denen die 52 Jahre des mexikanischen Zyklus

abgebildet sind; und neben jedem sehen wir einen der neun „Senores de la

noche", der also doch wohl derjenige sein muss, der auf den Anfangstag

dos betreffenden Jahres fiel. Diese bei den Anfangstagen der Jahre

stebenden neun Herren sind aber in den aufeinander folgenden Jahren

nicht die gleichen. Allerdings sind es merkwflrdiger Weise, wie sowohl

der Herausgeber wie der Kommentator dieser Handschrift schon gesehen

haben, nicht diejenigen, die bei einer fortlaufenden Weiterzahlung der
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neun Herren auf die Anfangstage der Jahre fallen wfirden, sondern ein

ffir alle Mai die, die in dem (mit 1 cipactli beginnenden) Normal-

Tonalamatl mit den Namen der betreffenden Tage verbunden sind.

Diese Bilder der neun Herren standen also zu den Tagen des TonalamatCs

in festem Verhaltniss, wnrden aber mit diesem Tage selbst, sowohl in den

360 ersten, wie in den unglucklichen funf letzten Tagen des Jahrea, auf-

gefflhrt.

An die nemontemi kniipfen sich nun aucb die altesteu Angaben fiber

Einschaltuugen, die angeblich von den Mexikanern in bestimmten Perioden

vorgenommen worden seien, um ibr Jahr von 365 Tagen mit der wirk-

lichen L&nge des Sonnenjahres in Uebereinstimmung zu bringen. In der

Ueberschrift zu dem 19. Kapitel seines zweiten Buches sagt P. Sahagun:
— „Hay conjetura que cuando ahujeraban las orejas a los ninos y ninas,

que era de cuatro en cuatro anos, echaban seis dias de nemontemi, y es lo

mismo del bisiesto, que nosotros hacemos de cuatro en cuatro anos." —
Und ahnlich an einer anderen Stelle: — „Otra fiesta hacian de cuatro en

cuatro anos a honra del fuego, en la qual ahujeraban las orejas a todos

los ninos, y la Uamaban pillauanaliztii, y en esta fiesta es veroeimil y hay

conjeturas que hacian su bisiesto, contando seis dias de nemontemi." —
Wohl gemerkt, der Pater sagt: — „es verosimil y hay conjeturas".

Er sagt nicht, dass er das gehdrt hat, und in dor That findet sich in dem

aztekischen Text an den betreffenden Stellen auch kein Wort davon. Die

Verrauthung des P. Sahagun wird von spateren Autoren als Gewissheit

ausgesprochen. So gibt es der gelehrte Dominikaner P. Burgoa fur die

Mixteca und die Bewohner von Tehuantepec an (Oeografiea Deseriptio, cit.

bei Orozco y Berra, II. p. 136), ohne indes irgend einen Beleg fur

seine Behauptung zu erbringen. Von anderen alten Autoren dagegen wird

dieser Vormuthung geradezu widersprochen. P. Motolinia, der zu den

ersten Missionaren gehOrte, die ins Land kamen, sagt: — „Los indios

naturales de esta Nueva Espana, al tiempo que esta tierra se gano y

eutraron en ella los Espaiioles, comenzaban su ano en principios de Marzo;

mas por no alcanzar bisiesto, van variando su ano por todos los

meses." — Derselben Ansicht ist P. Torqueinada. Und der Autor der

Chronica de la S. Provincia del Santissimo Nombre de Jesus de Guatemala

vom Jahre 1683 bemerkt: — „porque como ni los Mexicanos ni estos (los

Guatimaltecas) alcanzaron el bisiesto . . . se apartaban y diferenciaban de

nuestro calendario, y asi ni estos ni los Mexicanos comenzaban siempre

su ano a primero de nuestro Febrero, sino que cada cuatro anos se abra-

saban un dia ..." — In der That, ware thatsachlich eine solche Ein-

schaltung vorgenommen worden, so ware die Periode von 52 Jahren und

die konsequente Weiterbezeichnung der Tage innerhalb derselben ein Un-

ding. Oder wonigstens diese Einschaltung hfttte als wichtiger Faktor in

jeder, fiber den Zeitraum von vier Jahren hinausgehenden Aufzahlung

Seler, GeMminelte Abhandlangen I. 33
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notirt werden mussen. Davon babe ich aber weder in den aztekischen,

noch in den Maya-Handschriften bisher eine Spur entdecken kdnnen.

Der Schwierigkeit sieh bewusst, in dieser Weise eine Uebereinstim-

inung der alten indianischen Chronologie mit der richtigeren europaischen

Zeitrechuung herzustellen, haben Spatere gemeint, dass am Ende des

xiuhmolptU^ der Periode von 52 Jahren, oine ganze Woche von 13 Tagen

eingeschoben worden sei. Es ist der gelebrte Jesuit D. Carlos Sigflenza

y G6ngora, dor in der zweiten Hftlfte des 17. Jahrhunderts lebte, auf

den ohne Zweifel diese Theorie zurfickzuffihren ist. Das Werk dieses

Autors, „Ciclografia Moxicana\ ist, wie es scheint, verloren gegangen.

Aber Gemelli Cnrreri und Clavigero berufen sich auf ihn. Sigflenza

hatte wichtige Dokumente zur Disposition, Papiere und Bilderschriften.

die D. Juan de Alva fctliLcochitl, einem Abkdmmling der tetzkokanischen

Kftnigsfaniilie, gehdrt batten, und er war eiu geschulter Astronom. Seine

Verrauthung ware auch um deshalb annehmbarer, weil sie die Ordnung

der Tage innerhalb der 52jahrigen Periode unangetastet lasst. Trotzdem

meine ich, dass audi seine Angaben auf unbegrflndeteu Vermuthungen

beruhen. An keiner Stelle der alten Autoren ist zu ersehen, dass am

Ende der 52jahrigen Periode ein 13 Tage wahrendes Fest gefeiert worden

sei. Es handelt sich immer nur um die eine Nacht, die Wende des Jahr-

hunderts, in der das Yolk unter Zittern und Zagen das Aufflammen des

neuen Feuers auf dem Vixachtepec erwartete. Und in den Bilderschriften

finden wir Zeitraume aufgezeichnet, die fiber die Periode von 52 Jahren

hinausgehen und wo die Ordnung der Tage ohne Sprung aus der einen

in die andere Periode flbergefuhrt ist. Vgl. z. B. die Blatter 46—50 der

Dresdener Handschrift, die bekannten Blatter, auf denen E. Ffirstemann

die Reihe der um 236, 00, 250 und 8 Tage von einander abstehenden

Daten nachgewieseu hat. Auf ihnen sind, von dem Tage 1 ahau,

dem 13. des Monats Mac, beginnend, 13x2020 Tage, oder 13x8, d. h.

2 X 52 oder 104 Jahre durch in regelm&ssigen Distanzen von einander ab-

stehende Daten verzeichnet, ohne Sprung irgeud welcher Art zwischen

dem einen und dem auderen der beiden 52jahrigen Zykleu. Noch weit

grossere Zeitrflume sind auf den hinteren Blattern der Dresdener Hand-

schrift durch ohne Sprung fortlaufende und von Kontrolzahlen begleitete

Daten belegt.

Doch auch die Vertheidiger der Einschaltung berufen sich auf Hand-

schriften. Clavigero (II. 62) sagt: „Questi tredici giomi erano glinter-

calari, segnati nelle lor dipinture con punti turchini: non gli con-

tarano nel secolo gia compito, neppur nel seguente, ne continuavano in

essi i periodi di giorni, che andavano sempre numerando dal primo sino

alio ultimo giorno del secolo". — Clavigero selbst hat solche Hand-

8chriften nicht gesehen. Er beruft sich auf D. Carlos Sigflenza. Die

Materialien, die Sigflenza besass, sind, wie es scheint, zura grdssten Theil
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iii den Besitz Boturiui's flbergegangen. Iu Folge der Beschlagnahme

durch die vizekdnigliche Verwaltung verschwanden sie voni Schauplatz.

Ein Theil befindet sich in der Aubin'schen Samnilung, deren gegen-

wartiger Besitzer Herr Eugene Goupil in Paris ist. Ich glaube nicht,

dass darunter sich Papiere befinden, die die obigen Angaben Clavi-

gero's rechtfertigen. Doch habe ich in einer Maya-Handschrift blaue

Zahlzeichen gesehen, die im Sinne einer Korrektur, also auch vielleicht

einer Einschaltung, gedeutet werden kftnnten. Auf den Seiten 23 und 24

des Codex Perez, des Manuskript Mexicain Nr. 2 der Bibliotheque natio-

nale in Paris, finden sich 13 Kohimnen von je fttnf Tagesdaten, die von

hinten nach vorn und von oben nach unten gelesen werden mussen, wie

die Rechnnng und wie die Stellung der Hieroglyphen ergibt, die hier —
abweichend von der sonst in den Maya-Handschriften befolgten Schreib-

weise, — ihre Stirnseite nach hinten (nach rechta) kehren. Die einzelnen

Daten in der Reihe differireu um je 28 Tage und das letzte Datum der

ersten (obersten) Reihe von dem erston Datum der zweiten Reihe oben-

falls um 28 Tage. Es sind also im Ganzen 5x13x28 oder 7x260 Tage,

d. h. der Zeitraum von 7 Tonalamatl Die zu den Tagesdaten gehdrigen

Ziffern sind, wie ablich, mit rother Farbe geschrieben, aber ttber oder

unter jeder Zifferkolumne ist mit blauer Farbe oiuo andere Ziffer ge-

schrieben, die ein um 20 Tage weiter liegendes Datum bezeichnen

wurde Eine Korrektur liegt augenscheinlich vor, abor es ist zweifelhaft,

ob man das als eine Art Einschaltung aufzufassen hat. Es ist eine Kor-

rektur, die augibt, was fttr Ziffern den Daten zukommon, wonn der An-

faug der ganzen Reihe um eine Einheit von 20 Tagen weiter hinaus-

geschoben wird.

Eine Variation hat Leon y Gama in der Sigtteuza' sehen Ein-

sohaltungstheorie angebracht, indem er angibt (Dos Piedras p. 52, 53),

dass die alten Mexikaner am Schlusse eines Doppelzyklus von 104 Jahren

25 Tage, oder am Schlusse des 52jahrigen Zyklus 12*/
f
Tage eingeschaltet

und demgemass die Tage des einen Zyklus am Morgen, die des anderen

am Abend angefangen batten. Doch das ist eitel Spekulation. Die An-

nahme endlich des Jesuiten Fabrega, der sich auch A. v. Humboldt
(Vue des Cordilleres, 11. p. 81) anschliesst, dass die Mexikaner am Schlusse

einer Grossen Periode von 20 Zyklen oder 1040 Jahren sieben Tage

unterdrflckt und dadurch ihr Jahr auf nahezu die genaue LSnge des tro-

pischen Jahres gebracht batten, beruht auf einem thatsachlichen Irrthum.

An der betreffenden Stelle des Codex Borgia 49—53 (= Kingsborough 66

bis 62) handelt es sich keineswegs um eiuen so langen Zeitraum. Die

einfache Reihe der 20 Tageszeichen ist dargestellt von malinalli — XII

auf Blatt 49 ausgehend uud mit ofomatli = XI auf Blatt 53 endend. Die

Zeichen sind ohne Zweifel urspriluglich auf vier Seiten eines Vierecks

vertheilt gedacht, mit dem letzteu {ofomatti) in der Mitte.

33'
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1st nun eine Einschaltung in keiner Weise als sicher zu erweisen, so

erhebt sich urn so dr&ngender die Frage: wie fanden sich die Mexikaner

mit ihrem Zeitrechnungssystem in der wirklichen Zeit zurecht? Mussten

sie nicht gar bald merkeu, dass ihre Jahresfeate, die doch in bestimmte,

durcb den Lauf der Sonne, den Wechsel von trockener und nasser Zeit,

von Winterschlaf und Vegetationsffille bedingte Jahresabschnitte fielen,

sich ira Laufe der aufeinander folgenden Jahre gar merklich verschoben?

Ohne Zweifel haben sie es gemerkt, es ist aber sehr fraglich, ob roan

flberall gewusst hat, wie dem abzuhelfen sei. Und jedenfalls beruhen auf

dieser Uusicherheit, auf dem Fehlen von Einschaltungen, die konfusen

und widersprechenden Angaben, die von den Indianern selbst flber die

Zeit ihres Jahresanfanges und die wirkliche Zeit ihrer verschiedenen Feste

zu erlangen waren. „Es de notar", — sagt Sahagun am Schlusse des

7. Buehes, — „que discrepan mucho en diversos lugares del principio del

ano: en unas partes me dijeron que comenzaba a tantos de Enero: en

otras que a primero de Febrero: en otras que a principios de Marzo. En

el Tlaltelolco junto muchos viejos, los mas diestros que yo pude aver, y

juntamente con los mas habiles de los colegiales se altered esta materia

por muchos dias, y todos ellos concluyeron, diciendo, que comenzaba el

ano el segundo dia de Febrero."

Die an den Lauf der Jahreszeiten geknflpften Feste mit ihrem ent-

wickelten Zarimoniell sind ohne Zweifel uralte Uebung und wurden ahn-

lich ttber weite Theile des Landes gefeiert. Die Fixirung des Jahres-

anfangs steht mit dieBen Festen in enger Verbindung und war ebenfalls,

wie mit Bestimmtheit anzunehmen ist, fiber weite Theile des Landes ur-

sprflnglich dieselbe. Je friiher aber ein Stamm die vage Feststellung

derselben nach dem Lauf der Soune und dem Stand der Feldarbeiten auf-

gab, und die Priester an der Hand der fortlaufenden Tonalamatl-Reohuung

flber die Feste Buch zu fflhren begannen, desto mehr mussten sich fur

diesen Stamin der Jahresanfang und die Feste oder das Yerhaltniss der-

selben zum Jahresanfang verschieben.

Es ist Grund vorhanden, anzunehmen, dass dasjenige, was die von

Sahagun in Tlaltelolco zusamuienberufene Indianerkonferenz schliesslich

feststellte, namlich dass das Jahr mit dem QuauitUua, dem Fest der

Regengotter (Tlafoqufy und am '2. Februar der christlichen Zeitrechnung

begonnen babe, dem ursprunglichen Brauch uogefahr entsprochen habe

Denn in dem weit entfernten und von einer anderen Kulturnation be-

wohnten Yucatan finden wir die Ankl&nge daran in der Angabe Landa's,

dass die Maya in einem der beiden sogenannten Monate (eigentlich Ein-

heiten von 20 Tagen) Chen und Ycuc, d. h. ungefahr im Monat Januar, an

einem Tage, den die Priester, ohne Zweifel nach der von ihnen gefuhrten

Chronologie, besonders bestimmten, den Kegengdttern (Choc) daa Fest

Ocruiy d. h. „Eintritt in das Haus" oder, wie Landa ubersetzt, „Er-
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nouerung des Tempels", gefeiert hatten. — „Miraban los pronosticos

de los Bacabea", — d. h. sie stellten fest, nach der Gottheit, die fflr das

Jahr entscheidend war, ob das Jahr gut oder bose sein warde, — „y demas

desto renovavan los idolos de barro y sue braseros, y si era menester,

hacian de nuevo la casa 6 renovabanla, y ponian eir la pared la memoria

destas cosas con sus caracteres". — Also Feststellung des Charakters, den

das Jahr haben wird, und Erneuerung der Kultusgegenst&nde und des

Hausger&thes, — Zarimonien, deren ursprilnglicher Sinn nur der sein kann,

dass man in diese Zeit den Anfaug des Jahres setzte. In der That

scheinen auch die den Maya nahe verwandten Zbtzil von Chiapas das Jahr

mit dem Monat chen, der bei ihnen tzun, d. h. „Anfang", lautet, begonnen

zu haben (vgl. Pineda, zitirt bei Orozco y Berra, II. p. 142). Bei-

laufig bemerke ich, dass, wie wir hier das Neujahrsfest der Mexikaner bei

den Maya wiederfinden. so hat auch die Art und Weise, wie ein halbes

Jalir spater, im Monat Juli, die Maya ihr eigentliches Neujahr feierten,

indein sie in solenner Weise das Unheil aus dem Dorfo herausbrachten,

ein Analogon bei den Mexikanern in dem im August gefeierten Besenfest

(Ochpaniztli).

Die Feststellung der Indianerkonferenz von Tlaltelolco, dass der erste

Tag Quauitl eua auf Anfang Februar gefallon sei, muss auch deshalb als

dem wirklichen Brauch ungeffthr entsprechend angesehen werden, weil bei

dieser Annahme die verschiedenon Feste den Jahreszeiten, in die sie

fallen, angepasst sind: das 6. Fest, Etzalqualitztli, das dem Einsetzen der

Kegenzeit gilt, auf den 13. Mai. Der aus tetzkokanischen Quellen

schopfende D. Cristobal de Castillo, welchem Gam a folgt, lasst das

Jahr mit dem um zwei Zwanziger zuruckliegenden Feste Tititl beginnen,

setzt aber dafflr den Anfang des Jahres um voile 24 Tage friiher an, so

dass das dem Einsetzen der Regenzeit geltende Fest Etzalqualiztli bei ihm

auf den 29. Mai fiillt. Der Interpret des Codex Vaticanus A nimmt an

einer Stelle den 15., an einer anderen den 24. Februar als Anfang des

Jahres an. Darnach wiirde Etzalqualiztli auf den 26. Mai, bezw. den

4. Juni fallen. Clavigero mit dem 26. Februar, Duran mit dem 1. Mftrz

als Jahresanfang wurden sich auch noch nicht allzuweit von dem, durch

die Natur der Jahreszeiten Angezeigten entfernen, Etzalquuliztliy das Ein-

setzen der Regenzeit, wiirde auf den 6., bezw. 9. Juni fallen. Wir hatten

fGr das letztere, in dem Leben der Kulturvblker Mexiko's besonders

wichtige Ereigniss einen Spielraum von der ungofahren Dauer einos

uuserer Mouate, — einen Spielraum, der dem natQrliclien Verhalten durch-

aus entspricht. Wenn endlich tlaxkaltekische Quellen das Jahr mit Ate-

moztli, also einom drei Zwanziger vor Quauitl eua fallenden Feste, be-

ginnen lassen, so ergibt das, den spfitesten Termin, den wir eben fanden,

fur Quauitl eua angesetzt, als Jahresanfang den letzten Dezember, — eine

Angabe, die also den eigentlichen Jahresanfang wieder auf die sowohl
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den Mexikanern, wie den Maya bedeutunggvolle Zeit, die Mitte der

trockenen Jahreszeit, verlegt. Die Thatsache selbst aber, dass die

nemontemi, die Schluss- und Erganzungstage des Jahres, bald vor Quauitl

eua, bald vor Tititl, bald vor Atemoztli, oder andererseits, wie nach der

guatemaltekischen Cronica Franciscana von 1683 bei den Cakchiquel

flblich war, vor Tlacajcipeualiztli gesetzt wurden, beweist, dass bei den

Mexikanern sich die Feste verschoben, dass ihre Jahrc thatsachlich zu

kurz waren und sie in bestandiger Unordnung mit ihrem Festkalender

lebten.

Wenn aber die Feste sich bei den Mexikanern, in Folge ihrer Un-

fahigkeit, die wirkliche Lange des Jahres in dem System ihrer Chronologie

zum Ausdruck zu bringen, bestandig verschoben, so bot andererseits die

Tonalamatl-'Rechuarig eiu festes Gerfist dar, das, von kuudiger Priester-

hand weiter geffihrt, fiber den Zeitraum, der einen bestimmten Tag von

einem anderen treunte, keinen Augenblick in Zweifel liess. Nur an einer

Stelle kommt auch hier die Unsicherheit der mexikanischen Chronologie

zum Ausdruck, das ist in dem Anfangstage ihrer Jahre und in der Be-

nennung, die, diesem Anfangstage entsprechend, den verschiedenen Jahren

ztikam.

Wenn, wie ich oben anfflhrte, aus dem System des Tonalamatl und

der Annahme eines Jahres von 3G5 Tagen mit Nothwendigkeit folgt, dass

von den 20 Zeichen der Tage auf die Anfangstage der Jahre nur vier,

und zwar vier urn je ffinf Zeichen von einander abstehende Zeichen fallen,

und wir weiter finden, dass allgemein die Jahre nach vier um je funf

Zeichen von einander abstehenden Tageszeichen benannt wurden, so ist es

zunachst das Natiirlichste, anzunehmen, dass es oben die Anfangstage der

Jahre waren, nach denen diese Jahre selbst beuannt worden siud. Das

scheint nun aber nicht, oder wenigstens durchaus nicht durchgangig, der

Fall gewesen zu sein.

Bei den Mexikanern wurden die Jahre mit den Zeichen acatl (Rohr),

teepatl (Feuerstein), calli (Haus), tochtli (Kaninchen), d. h. dem XIII.,

XVIII., III. und VIII. der 20 Tageszeicheu bezeichnet. Denen entsprechen

genau die chiapanikischen been, chinax, votan, lambat, wahrend in Yucatan

fur die aufeinander folgenden Jahre die Zeichen kan, muluc, uc cauac, d. h.

das IV., IX., XIV. und XIX. Tageszeicheu gebraucht wurden. Die vier

Zeichen acatl, teepatl, calli, tochtli wurden auf den vier Armen eines Hakon-

kreuzes in der Weise eingetragen, wie es die auf Seite 519 stehende

Figur zeigt. Indem man nun die Spirale im entgegengesetzten Sinne der

Drehung des Uhrzeigers verfolgte, gelangte man von 1. acatl fiber 2. teepatl,

3. calli, 4. tochtli nach 5. acatl u. s. f. bis 13. tochtli. Wie das schon diese

Kiutragung an die Hand gab, wurden jedesmal die auf einem Arm des

Hakenkreuzes eingotragenen Jahre einer bestimmten Himraelsrichtung zu-

gewiesen. die acatf-Jahre dem Osten, teepatl dem Iforden, calli dem Westeu,
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tochtli dem Sflden. Die Zahlang innerhalb des Zyklus begann im Osten

rait den acatl-Jnhren, aber nicht mit 1. acatl, sondern merkwurdi^erweise

rait 2. acatl, so dass also der Zyklus mit 1. tochtli schloss. Die gegen-

wartige Weltperiode begann, so glaubten die Mcxikaner, ira Jahre 1 tochtli.

In diesem wurde die Erde geschaffen, oder vielmehr der am Schlusse der

letzten prahistorisohen Weltperiode eingestfirzte Himmel wieder empor-

gehoben. Aber erst nachdem das vollzogen, konnte das Feuer neu er-

rieben und damit der erste 52jahrige Zyklus begonnen werden. So ist es

ausdrucklich in dem Codex Fuenleal, der „Historia de los Mexicanos por

sus pinturas", gesagt. Daruin ist 2. acatl das Anfangsjahr des ersten und

aller folgenden Zyklen. Als solches ist es auch in samnitlichen Bilder-

schriften historischen Inhalts durch den daneben gesetzten Feuerbohrer

bezeichnet. Die Angabe des Interpreten zu Codex Telleriano-Remensis,

IV. 24, auf welche Orozco y Berra so viel Gewicht legt, dass erst im

Jahre 1506 unter Motecuhcoma der Beginn des Zyklus von 1. tochtli auf

2. acatl verlegt worden sei, wegen der Hungersnothe, die in den ersteren

Jahren regelmassig eingetreten seien, ist nur ein Versuch, den merk-

wttrdigen Umstand, dass der Zyklus mit der Ziffer 2 begin nt, in euheme-
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ristischer Weise zu erklaren. Die Angabe des Clavigero aber, dass der

Zyklus mit 1. tochtli begonnen habe, ist einfach irrig. Sie widerspricht

den Berichten der alten Autorit&ten und deni, was die Dokumente

tins lehren.

Mit welchem Tage begannen nun die Jahre? Duran und Cristobal

del Castillo lassen das Jahr mit cipactli, dem ersten der 20 Tageszeichen,

beginnen. Und ist dieses als der Anfangstag der einen Jahre anzusetzen,

so wurden die anderen mit miquiztli, ocomatli, cozcaquauhtli, dem VI, XI.

und XVI. Tageszeichen, beginnen. So uimmt es auch Clavigero an, der

die tochtli-, acatl-, tecpatl-, caWt-Jahre entsprechend mit cipactli, miquiztli,

ocomatli, cozcaquauhtli beginnen lasst. Ich selbst habe frflher in gleicher

Weise gemeint, dass die Jahre acatl, tecpatl, calli, tochtli mit den Tagen

cipactli, miquiztli, ocomatli, cozcaquauhtli als Anfangstagen zu verbiuden

seien, auf das Blatt 27 (= Kingsborough 12) des Codex Borgia mich

stutzend, dem Codex Vaticanus B (= Kingsborough 28) entepricht. Hier

sieht man die fQnf Himmelsrichtungen durch funf Figuren Tlaloc's, des

mexikanischen Regengottes, reprasentirt, von denen die eine die Mitte

des Blattes einnimmt, die anderen an die vier Ecken vertheilt sind. Unter

den letzten Figuren sind die Zeichen der vier Jahre angegeben, und zwar

in der That in derselben Woise, wie ich das oben angenommen habe, den

Zeichen der genannten vier Tage koordinirt. Es ist mir aber neuerdings

doch zweifelhaft geworden, ob das wirklich als Beweis dafGr auzusehen

ist, dass die Mexikaner die acatl-, tecpatl-, colli-, tochtli-Jahre mit den

Tagen cipactli, miquiztli, ocomatli, cozcaquauhtli begannen. Denn die ge-

nannten Blatter der beiden Handschriften lassen sehr wohl eine andere

Erklarung zu. Nieht nur die Jahre des Zyklus nftmlich wurden in die vier

Himmelsrichtungen vertheilt, sondern auch die vier Abschnitte des mit

1. cipactli beginnendon TonalamatVs. Die Anfangstage diescr vier Viertel

wurden in dem zapotekischen Kalender, — der, wie wir sehen werden,

vielleicht eine der urwuchsigsten Formeu dieses chronologischen Systems

darstellt, — geradezu als die cocijo oder pitdo, d. h. „die Halter der Zeit",

„die Regengotter" oder „die Grossen", „die Gutter", bezeichnet. In diesem

Namen ist also direkt Bezug genommen auf dio TYa/oc-Figuren, die wir iu

Codex Borgia 27 (= Kingsborough 12) und Codex Vaticanus B 69 (= Kings-

borough 28) als Reprasentanten der Himmelsrichtungen dargestellt sehen.

Und die unter letztere gesetzten Tageszeichen bedeuten eben die Anfangs-

tage der 2ona/ama</-Abschnitte und die Anfangsjahre der Zyklenabschnitte,

die den Himmelsrichtungen koordinirt gedacbt wurden.

Die Weisheit der mexikanischen Priester-Chronisten erschopfte sich

in dem Ausbau des Tonalamatl nach seiner zahlentheoretischen und seiner

augurischen Seite. Wir haben, — abgesehen von einer Stelle der Maya-

Handschrifton, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, — in

der ganzen Masse der vorspanischer Zeit angehdrenden Bilderschriften
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keine einzige, wo die auf einander folgenden Jahre mit ihren Anfangs-

tagen aufgezahlt waren. Dieser Umstand allein muss uns schon miss-

trauisch machen gegeniiber den Feststellungen Duran's und Christobals

del Castillo. Denn cipactli, der Anfangstag des TonalamatVs, und die

folgenden Zeichen werden in den Handschriften allgemein etwa wie unsere

Ziffern 1—20 verwendet. Fur den Maya-Kalender gibt ja Bischof Landa
auch geradezu an, dass der Anfangstag der Jahre und der Anfangstag des

TonalamatCs absolut nichts mit einander zu thun gehabt hatten. Zieht

man die Verwirrung in Betracht, die, wie ich oben auseinandersetzte. in

Mexico beztiglich des Jahresanfangs herrschte, so kann man sich der Vor-

stellung nicht erwehren, dass auch die Anfangstage der Jaiire im Laufe

der Zeiten sich verschoben, also nicht immer die gleiche Benennung be-

halten haben konnen. Wird aber dies einmal zugegeben, so gewinnt die

Thatsache, dass man sich bemussigt gefunden hat, die auf einander

folgenden Jahre gerade mit den Namen der Tage acatl, tecpatl, calli,

tocktli zu benennen, verstarkte Bedeutung. Man kann es nicht gut ab-

lehnen, anzunehmen, dass zu der Zeit, als — und an dem Orte, wo — es

den Gelehrten zum ersten Mai aufgieng, dass auf die Anfangstage der Jahre

n ur vier yon den zwanzig Tageszeichen fallen, es gerade die Tage acatl,

tecpatl, calli, tochtli waren, mit denen die Jahre damals und an dem Orte

begannen, odor wenigstens, dass diese Tage, aus irgend welchon Griindon,

damals und an dem Orte zu Anfangstagen der Jahro gewahlt wurden.

Dass das in der That der Fall war, dafQr sehe ich einen indirekten Bo-

weis in dem Umstande, dass alte Berichte aus zwei abgelegenen und weit

von einander entfernten Ortschaften, aus Meztitlan an den Grenzen der

Huaxteca, und aus Nicaragua, die Reihe der zwanzig Tageszeichen mit

acatl beginnen lassen. Und ein direkter Beweis liegt in den Maya-Hand-

schriften vor. In der Dresdener Handschrift beginnen die Jahre nicht mit

ban. muluc, iv, cauac, dem IV., IX., XIV., XIX. Tageszeichen, mit denen

in spaterer Zeit — nach Landa und den Bflchern des ChUam Balam zu

urtheilen, — die Maya ihre Jahre anfangen liessen. sondorn mit been,

e'tznab, akbal, lamat, d. i. dem XIII., XVIII., III., VIII. Zeichen, die den

mexikanischen acatl, tecpatl, calli, tochtli entaprechen.

In einer dem internationalen Amerikanisten-Kongress zu Berlin vor-

gelegten Abhandlung hat E. Fdrstemann, dem wir schon so viele schbne

Entdeckungen , insbesondere bezuglich der Mathematik der Dresdener

Handschrift. verdanken, den Nachweis gefflhrt, dass die vielen hohen Zahlen,

die namentlich im zweiten Theile der Dresdener Handschrift nachweisbar

sind, den Tag 4 ahau (= 4 XX), den achten des Monats cumku (<les letzten

der achtzehn Jahresfeste), als Nullpunkt voraussetzen, dergestalt dass,

wenu man von diesem Tage urn die Anzahl der Tage, die die darflber

stehende ZifTer angibt, weiter zahlt, man zu einem anderen Datum gelangt,

das, — wiederum genau durch Ziffer und Zeichen und Angabe des
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wievielten welches Monats bezeichnet, — daneben hingeschrieben ist

Forstemann hat nun sehr wohl gesehen, dans dieser Nullpunkt, 4 ahau,

8. cumhiy zu dera flbrigens alle flbrigen Daten der Handschrift, —
ausser einigen wenigen Fallon, wo offenbare Verderbniss vorliegt, —
stimraen, mit dor Landa'schen Angabe des Jahresanfangs nicht in Ueber-

einstimmung zu bringen ist. Er meint daher, dass 8. cumku wie ein

„heiliger Abend*4 zu verstehen soi, der Tag, auf den der achte Tag des

Monats cumku folge. Das Kflnstliche dieser Krklarung hat FSrstemann
gewiss am wenigsteu befriedigt. Ich meine, 8. cumku kaun doch wirklich

nicht gut etwas anderes, als der achte Tag des Monats cumku, sein. Und

soil nun ein Tag 4 ahau (4 XX) der achte Tag des Monats cumku sein,

so muss der erste Tag dieses Monats ein Tag 10 been (10 XIII) sein, und

daun muss auch das .Jam* mit been, dem XIII. Tageszeichen, dem mexika-

nischen Zeichen acatL, anfangen. Die Anfangstage der Jahre waren dar-

nach also nicht das IV., IX., XIV., XIX. Tageszeichen (lean, muluc, *>,

cauac), sondern das XIII., XVIII., Ill , VIII. Tageszeichen, d. i. been,

e'iznab, akbal
y

lamat, oder mexikanisch acatL tecpatl, colli, tochtli. Dass

dieses sich in der Dresdener Handschrift in der That so verhalt, bestatigt

sich auch anderweit.

Auch die Maya theilten, ahnlich wie ich es oben von den Mexikanern

angegeben habe, die aufeinander folgenden Jahre des Zyklus den vier

Himmelsrichtungen zu. Die Biicher des Chilam Balam, von denen ich eine

von dem verstorbenen Dr. Berendt angefertigte Kopio in der Bibliothek

Prof. Brinton's einzusehen Gelegenheit hatte, weisen flbereinstimmend

dio fam-Jahre dem Osten, die mu/uc-Jahre dem Norden, die ur-Jahre dem
Westen, die cauac-Jahre dem Silden zu. Landa widerapricht dem zwar.

Doch geht aus seinen Angaben die gleiche Beziehung hervor. Denn die

Aun-Jahre, die er dem Silden zuweist, waren die Jahre, wo, nach Landa.
man in den Tag en zuvor den fflr die Aan-Jahre bezeichnenden Unheil-

dainon von der Stldseite her in's Dorf holte und ihn dann nach der Ost-

seite, — d. h. doch wold nach der fflr das neue Jahr bezeichnenden

Richtung, — zum Dorfe hinausbrachto. Und ahnlich in den flbrigen

Jahren: der Chac-uuayayab wird vor Beginn der mtt/uc-Jahre nach Norden,

der Zac-uuayayab vor Beginn der t>-Jahre nach Westen, der Ek-uuayayab

vor Beginn der ctii/ac-Jahre nach Sflden hinausgebracht. Welche Jahre

und welche Himmelsrichtungen werden nun in den Handschriften zu-

sammengebracht?

An Hieroglyphen fflr die vier, bezw. fflnf Himmelsrichtungen mangelt

es in den Handschriften nicht. Wir wissen genau, dass mit den Abb. 1

bis 4 die vier Kardinalpunkte und mit den Abb. 5—7, die augenscheinlich

Varianten einer Hieroglyphe sind, die fflnfte Himmelsrichtung, die Richtunjr

von unten nach oben, bezw. von oben nach unten, bezeichnet ward. Es

war aber bisher immer noch streitig, wie die Abb. 1—4 auf die vier
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Himmelsrichtniigen za beziehen sind. Schultz-Sellack (Zeitechrift far

Ethnol., XI. [1879] S. 221) and Leon de Rosny waren der MeinuDg, dass

die Abb. 1—4 bezugaweise den Osten, Norden, Westen, Sflden bezeichnen.

Cyrus Thomas in seinem Study of the Manuscript Troano vertauscht 1

unci 3 und nimmt an, dass die erstere den Westen, die letztore den Osten

bezeichne. In seiner neueren, in dem Third Annual Report of the Bureau
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of Ethnology verdffentlichten Arboit kehrt er die ganze Ordnung urn und

nimmt an, dass die Abb. 1—4 bezw. dera Westen, Suden, Oaten, Norden

entsprechen. Die Argumentation aber, die ihn zu dieser Aufstellung fflhrt,

ist augenscheinlich eine verfehlte. Richtig ist es, dass die Mexikaner all-

gemein die Himmelsrichtungen in dem umgekehrten Sinne der Drehung

des Uhrzeigers einander folgen liessen, wie dies ja auch in der auf S. 519

stehenden Figur angegeben ist. Aber was das Doppelblatt 41 und 42 des

Codex Cortes betrifft, auf das Cyrus Thomas sich stfltzt (vgl. die bei-

gehefteto Tafel), so haben die dort den Quadranten eingeschriebenen

Hieroglyphen der Himmelsrichtungen, die Abb. 1— 4, nicht, wie Professor

Thomas annimmt, Beziehung auf die in der linken Ecke der Quadranten

gezeichneten Daten 1. w*, 1. cauac, 1. kan, 1. muluc, sondem auf die gauze

Reihe der Tago, die in den betreffenden Quadranten theils durch ihre

Hieroglyphen, theils durch die die Hieroglyphen verbindenden Punkte be-

zeichnet sind. In dem Quadranten (unten), dem die Himmelsrichtung der

Abb. 1 eingeschrieben ist, sind, an der inneren linken Ecke beginnend

und uber die fiussere linke Ecke, die ausserc rechte Ecke bis zur inneren

rechten Ecke einander folgend, die Tage vom 1. imix (1 I) bis 13. chicchan

(13 V) verzeichnet, d. h. das ganze erste Yiertel des Tonalamatl. Und so

in dem im entgegengesetzten Sinne der Drehung des Uhrzeigers folgenden

Quadranten (rechte), dem die Himmelsrichtung der Abb. 2 eingeschrieben ist,

die Tage, welche das zweite Yiertel des Tonalamatl bildeu. Und weiter in

dem dritten Quadranten (oben), dem die Hieroglyphe der Abb. 3 einge-

schrieben ist, das dritte Yiertel, und in dem letzteu Quadranten (links) mit

der Hieroglyphe der Abb. 4 das letzte Yiertel des Tonalamatl. Da wir

nun wissen, dass die vier mit 1 I, 1 VI, 1 XI, 1 XVI beginnenden Yiertel

des Tonalamatl& dem Osten, Norden, Westen, Sflden zugeschrieben wurden,

so ist gerado dieses Doppelblatt des Codex Cortes der stftrkste Bewois

dafur, dass Schultz-Sellack und Leon de Rosny im Recht waren, die

Hieroglyphen der Abb. 1—4 bezw. auf den Osten, Norden, Westen,

Siid en zu beziehen.

Abb. 1 und 3 onthalten in ihrer unteren Halfte ein Element, das in

dem Monatsnamen yajckin (Abb. 10 und 11) enthalten ist und das zweifel-

los die Sonne (kin), die nach den vier Himmelsrichtungen Strahlen ent-

sendende Scheibe, bezeichnet. In Abb. 10 und 11 ist dieses Element mit

einem anderen verbunden, das auch in der Hieroglyphe des Monatsnaraens

yaj; (Abb. 9) vorkommt und das, wie ein Vergleich mit anderen Hiero-

glyphen vermuthen lasst, den Baum, den griinen (y<w:), bezeichnet. In

Abb. 1 ist das Element kin mit dor Hieroglyphe des zwanzigsten Tages-

zeichens verbunden, das im Maya ahau lautet. Ahau oder abgekfirzt ah

bedeutet „der Herru
,

„der Kdnig". Das Wort erinnert lautlich an das

Zeitwort ah, das „sich erheben*, „aufwachen u
,
„aufstehen" bedeutet; ahal-ik,

„der Wind erhebt sich"; ahal cab, ndie Welt erwacht" (es wird Tag); ahircab.
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„seit dera Beginn der Welt". Die Hieroglyphe Abb. 1 wflrde also akal-kin

zu le8en sein, „die Sonne erhebt sich", und das ist soviel wie lukin, der

eigentliche Maya-Ausdruck far die Himmelsrichtung des Ostens. In Abb. 3

dagegen ist das Element kin mit einem anderen verbunden, das als Hiero-

glyphe des siebenten Tageszeichens dient, im Maya manik lautet und dem
mexikanischen mapatL, „Hirsch u

,
entspricht. Das Element stellt eine Hand

dar mit den vier gegen den Daumen eingekrflmmten Fingern. Ich habe

das so schon in meiner Abhandlung fiber die Tageszeichen der aztekischen

und der Maya- Handschriften oben S. 470 erlautert. Die eigentliche Be-

deutung war mir aber zur Zeit, als ich jene Abhandlung schrieb, unklar

geblieben. Es ist Zeichensprache fflr „essen u
. Als wir in der Huaxteca

reisten, einem Gebiet, das in alter Zeit und noch heute yon einer Nation

bewohnt ist, deren Sprache sie als nahe Verwandte der Maya von Yucatan

erweist, wurde die Aufforderung zum essen, „vamos a comer", regelm&ssig

begleitet durch eine Geberde, bei der die in der Art der Hieroglyphe

manik eingekrQmmte Hand zu wiederholten Malen an den Mund geffihrt

ward. Dass dieses Symbol als Hieroglyphe fflr manik, „der Hirsch", ge-

nommen wurde, hat seinen Grund wohl darin, dass der Hirsch als das

„Fleischw xax
1

Ifrxrjv, als „der, der gegessen wird", gedacht wurde. Im

Maya heisst „beissen", „essen", bezw. „gebissen, gegessen werden" chi.

Die Hieroglyphe Abb. 3 wflrde demnach ckikin zu lesen sein, „wo die

Sonne gegessen wird", und das ist bekanntlich das Maya-Wort fflr die

Himmelsrichtung des Westens.

Die beiden anderen Hieroglyphen der Himmelsrichtungen, Abb. 2 und 4,

aind nicht phonetisch konstruirt. In Abb. 4 haben wir dasselbe Element,

das wir schon in den Abb. 9—11, den Hieroglyphen yax und yaxkin
y

sahen, und das vielleicht den Baum, vielleicht aber auch das Produkt eines

bestimmten Baumes, den Kautschuk, bezeichnet. Wir seheu das Element in

Abb. 4 von Figuren umgeben, die als Rauch oder Feuer zu deuten sind.

Die Abb. 4 ware also die Region des Feuers, der Sftden. Die Abb. 2 zeigt uns

einen Kopf und einen Rachen, beide nicht selten in der Weise vereint, als ob

der Kopf in den Rachen gezogen wflrde (Abb. 31, 32, siehe folgende Seite).

Gelegentlich kommt als Yariante des Rachens auch das entgegenblickendo

Auge vor. Ygl Abb. 33 aus Tro 24* a. Endlich kommt noch Tro 20 *c

fflr die Hieroglyphe Abb. 2 die Hieroglyphe Abb. 34 vor: statt des in den

Rachen gezogenen Kopfes ein von einer ofifenen Hand gehaltenor oder

aufgenommener Kopf. Die Symbolik ist klar. Es ist der die Lebendigen

verschlingende Erdrachen, die Unterwelt, die, wie wir wissen, von den

Mexikanern nach Norden verlegt ward. Im Aztekischen wird der Norden

geradezu mictlampa, „Richtung des Todtenreichs", genannt. Noch rich-

tiger werden wir vielleicht, — da der in den Rachen gezogoue Kopf

nicht ein gewdhnlicher Menschenkopf, sondern der Kopf einer Gottheit ist,

deren Gesichtszuge aus den Windungen einer Schlange gebildet sind, der

Digitized by Google



526 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen- Entzifferung.

ein gewohnlicher Begleitor des Regengottes Chac ist und daher als Wasser-

gottheit betrachtet werden muss — diese Hieroglyphe als die der Region

wo das Wasser verschwindet, d. h. des Nordens als der Region

der Dilrre aufzufassen haben.

Die Analyse der Hieroglyphen fflhrt also zu demselben Ergebniss, wie

das, das uns die Betrachtung von Codex Cortes 41, 4*2 an die Hand

gab, dass in der That die Hieroglyphen Abb. 1—4 in der alten, schon von

Schultz-Sellack angezeigten Weise auf die Himmelsrichtungen zu be-

ziehen seien, d. h. dass die Abb. 1—4 den Osten, Norden, Westen, Sflden

bezeichnen.

Hier tritt indes zunachst noch eine Schwierigkeit auf, die zuvor zu be-

seitigen ist, ehe wir mit Vertrauen die bisher gewonnene Erkenntniss weiter

verwerthen. Schon Schellhas hat (Zeitschr. f. Ethnol., XVIII. S. 77) auf

die hieroglyphischen Elemente der Abb. 19-22 (oben S. 523) aufmerksam

gemacht, die den Himmelsrichtungen in der Weise gesellt sind, dass sie,

je nach der Himmelsrichtung, den wechselnden Bestandtheil einer im

Uebrigen gleich zusammengesetzten Hieroglyphe bilden. So sind in der
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Dresdener Handschrift Blatt 30 und 31 b und Blatt 29 und 30c die Hiero-

glypheu 13—16 je mit einer der Hieroglyphen der vier Himmels-

richtungen zusammengestellt. Und ahnlich sehen wir Blatt 30 und 31 c

dieselben Elemente der Abb. 19—22, je nach der Himmelsrichtung wechselnd,

den Bestandtheil einer anderen, ira Uebrigen nicht ganz so klaren Hiero-

glyphe bilden. Endlich sind dieselben Elemente Dresden 32—34b der

Haupthieroglyphe Chafa selbst angofilgt und mit denselben Himmels-

richtungen zusamraengestellt. Ich habe nun schon in meinem Aufsatze

uber den Charakter ,der aztekischen und der Maya- Handschriften (oben

8. 411) die Vermuthung aufgestellt, dass diese, nach den Uimmelsrichtungen

wechselnden hieroglyphiscben Elemente die Bezeichnungen derFarben
seieii. Wir wissen ja, dass die Mexikaner, wie die Maya und wie viele

andere ainerikanische Vfllker. den Himmelsrichtungen bestimmte Farben

zuschrieben, und dass die Gogenstande oder Wesen, deren vorschiedene

Formen in den verschiedenen Himmelsrichtungen residirend gedacht wurden,

durch die der betreffenden Himmelsrichtung zukommende Farben unter-

schieden wurden. So wird im Landa, bei den Xma kaba fo'n-Zarimonien,

je nach dem Jahre, bezw. je nach der Himmelsrichtung, ein gelber, rother,

weisser, schwarzer Bacab, ein gelber, rother, weisser, schwarzer Uuayayab,

eiu gelber, rother, weisser, schwarzer Acantun genannt. 1st aber dies der

Fall, so muss das Element der Abb. 22 die Farbe ek, „schwarz M
, bezeichnen.

Denn an beiden, oben angefQhrten Stellen der Dresdener Handschrift ist unter

der mit diesem Element versehenen Hieroglyphe der Regengott {Chac) in

schwarzer Farbe dargestellt (wahrend er sonst weiss gelassen ist). Das

Element der Abb. 21 dagegen ist mit grosser Wahrscheinlichkeit als Ausdruck

der Farbe zac, „weissa , zu bezeichnen, denn os bildet das eharakteristische

Element in der Hieroglyphe des Monatsnamens Zac (Abb. 8, oben S. 523).

Das Element der Abb. 20 dflrfte als Ausdruck fur ckac, ^roth", anzusprechen

sein, denn es bildet das eharakteristische Element in der Hieroglyphe einer

Gfittin (Abb. 12), einer Begleiterin des Chac, die im Codex Dresden 67a

und 74 mit rother Farbe und mit Jaguartatzen dargestellt wird. Die Abb. 19

endlich scheint als /ran, „gelb u
,

angesprochen werden zu milssen. Das

beweist schon die Aehnlichkeit, die das Element mit den Eiguren auf-

weist, durch die in mexikanischen Hieroglyphen das Gold, das „gelbe

Metalla , bezeichnet wird; ferner der Umstand, dass es im Verein mit dem

Elemente yax, das vielleicht den Kautschuk bezeichnet, in einem Feuer-

opfer vorkomrat (Abb. 35 und 36 a), also wohl den Kopal, den gelben,

darstellen soli und dass es stellvertretend fiir kin, „Sonne", eintritt und

umgekehrt durch den hieroglyphischen Ausdruck der letzteren ersetzt wird.

Demnach hatten wir in der That in den Abb. 19—22 die vier Farben

gelb, roth, weiss, schwarz, und zwar in dersolben Reihenfolge, wie

sie von Landa fur die vier Himmelsrichtungen angegebeu wird. Und es

sind diese Elemente, die ich als kan, chac, zac, ek anspreche, an den oben
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angefQhrten Stellen in derselben Weise, wie Landa die verachieden-

farbigen Bacab und ihre Jahre auf die Himmelsrichtungen bezieht, dem

SQden, Oaten, Norden, Weaten zugeschrieben.

Die Schwierigkeit, von der ich aprach, und der ea mir eigentlich erst

in jttngster Zeit gelungen ist, wirklich Herr zu werden, ist nun folgende:

Die gelbe, rothe, weisee, schwarze Farbe, und die ihnen entaprechenden

Bacab^ namlich

1. Hobnil oder Kanal Bacab, Kan-pauah-tun^ Kan-xibchac:

2. Canzimal oder Chacal Bacab, Chac-pauah-tun, Choc xibckac;

3. Zac ziui oder Zacal Bacab, Zac-pauah-tun, Zac-xibchac;

4. Hozan ek oder Elcel Bacab, Ek-pauah-tun, Ek-xibchac,

die nach ihm dem SQden, Osten, Norden, Westeu gebdren, und die.

wie aus den genannton Stellen der Handschriften hervorzugehen acheint,

in der That mit diesen Himmelsrichtungen zu verbinden aind, bezieht

Landa auf die kan-muluc-ix-cauac-Jahre. Von den kanwuluc-ix-cattac-

Jahren wiaaen wir aber, dass aie in den BQchern dea L'hilam Balam all-

gemein dem Oaten, Norden, Weaten, SQden zugeachrieben wurden, und

ich habe oben schon angegeben, daaa — implicite — Landa auch das

Gleiche aagt. Denn die &an-Jahre, die er dem SQden zuweist, daa waren

nach ihm die Jahre, wo man in den vorhergehenden fQnf letzten Tagen
dea alten Jahres den kan uuayayab, den gelben Unheildamon, von

der SQdseite her ina Dorf holte, um ihn dann zum Schluaa, d. h. am
Beginn dea neuen Jahres, nach der Oataeite, der fur daa neue Jahr

bezeichnenden Richtung, zum Dorfe hinauszubringen. Daa ist also ein

Widerapruch, der, meiner Anaicht nur dadurch zu losen ist, — aber, wie

ich meine, auch dadurch wirklich gehoben wird — , daas man annimmt,

daBB Landa die verschiedenfarbigen Bacab und die verachieden-

farbigen Un heildamonen (U uayayab) und ihre Himmelsrich-

tungen den folgendeu Jahren zurechnete, weil mit den Bildern der

genannten Unheild&monen in den letzten fQnf Tagen dea alten Jahres be-

aondcre Zarimonien vorgenommen wurden, aie von der ihnen zukommenden

Himmelsrichtung nach der Mitte dea Dorfea, dem Hauae des Kaziken,

gebracht wurden, um dann — selbst, oder der neuen Himmelsrichtung

entprechend verandert — am Beginn des neuen Jahres an der dem neuen

Jahre und aeiner Himmelsrichtung entaprechenden Auagangspforte des

Dorfes ihre Stellung zu erhalten oder dort hinauabefordert zu werden

(„para ir alii otro ano por ella [der neuen Himmelarichtung], y ecbavanla

por ay"). Dass aber in der That die verachiedenen Bacab und ihre

Farben in der Weise, wie es Landa angibt, mit den Himmelsrichtungen

zu verbinden aind, dafur glaube ich einen beatimmten Beweia beibringen

zu kimnen. Den vierten der oben angefQhrten Bacab, den achwarzen,

der nach Landa der Bacab dea Weatens ist, nennt Landa Hozan ek.
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Hozan ek aber ist nach dem vom Grafen Charencey herausgegebenen

Vokabular der Name des Abendsterns.

Eine ahnliche Schwierigkeit, die aber vielleicht auch in ahnlicher

"Weise zu lSsen ist, tritt uns bei Betrachtung der Blatter der Dresdener

Handschrift (25—28) entgegen, die den verschiedenen Jahren unci den vor

Beginn der neuen Jahre in den xma kaba kin vorgenommenen Zarimonien

gewidmet sind. Hier ist zunachst festzustellen, dass die zweimal dreizehn

Tageszeicheu, die man an dem Hnken Rand der Blatter iibereinander auf-

gefilhrt sieht, nicht, wie Cyrus Thomas annalnn, die letzten beiden

Tage der kan-muluc-ic-cauac-Jahre bezeichnen konnen. Denn crstens

wurden, wie ich oben nachgewiesen habe, in der Dresdener Handschrift

die Jahre garnicht mit don Tagen kan
y
muluc, ir, cauac, die in Yucatan

zur Zeit Landa's die Anfange der .lahre bildeten, sondem mit den Tagen

imi, etznab, akbal, larnat, die den mexikanischen acatl, tecjmtL callt,

tochtli entsprechen, begonnou. Und zweitens waren auf diesen Blattern

_'.*>—28 der Dresdener Handschrift wirklich die beiden dem Anfang von

kan-mi/luc-Li-cauaC'f]i\hrcn vorhergehendon Tage dargestellt wordon, so

waren diese Jahre hier in der Ordnung ir, cauac, kan, muluc aufgefflhrt

worden, was nicht gerade wahrscheinlioh ist.

Sind dagogcn aber, wie es zweifello9 ist, auf den Blattern 25— 28 der

Dresdener Handschrift die Anftinge von been, e'tznab, akbal, lamat- Jahren

und dio Endtage der ihnen vorhergehenden Jahre angegeben, so mfissten

wir, da es doch wahrscheinlich ist, dass diese Tageszeichen in der&elben

Weise, wie die ihnen entsprechenden mexikanischen auf die Himmels-

richtungen bezogen wurden, folgern, dass diese vier Bliitter den Himmels-

riehtungen in der Ordnung Osten, Norden, Westen, Stiden entsprechen,

und wir miissten deshalb erwarten, die Hioroglyphen dieser Himmels-

richtungen in derselben Ordnung auf den genannten Blftttern verzeichnet

zu finden. Nun sind in der That die Hieroglyphen Abb. 1—4 (oben S. 523) in

der Schriftroihe. die den oberen Absehiuss des unteren Drittels dieser Blatter

bildet, vorhanden. Aber die Ordnung ist eine verkehrte. Es sind auf

den Blattern 25—28 nicht die Hieroglyphen Abb. 1, 2, 3, 4, die, wie ich

oben nunahm, den Himmelsrichtungen in der Ordnung Osten, Norden.

Westen, Sudon entsprechen, sondem die Hieroglyphen Abb. 1, 4, 3, 2

angegeben. Es scheinen also die Abb. 2 und 4, der Norden und der

Sflden, ihre Stelle getauscht zu haben. Dass hior ein Fehler vorlicgt, ist

klar. Denn nirgend sonst werden in dieser Handschrift die genannten

Hieroglyphen, so oft sie vorkommen, in dieser verkehrten Orduuiig auf-

gefflhrt. Und sie widerspricht ja audi der Ordnung, die wir auf den

Blattern 41/42 des Codex Cortes kennen gelernt haben. Ich habe frtiher

eine einfache Vertauschung der beiden Zeicheu angenoinmen, bin aber

jetzt zu der Erkenntniss gelangt, dass nicht die in der Schriftreihe fiber

den unteren Dritteln der Blatter 2« und 28 stehenden Zeichen der

Seler. Gesammelto AbhanillunRen I. :VI
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Himmelsrichtungen, sondern dass die ganzen unteren Drittel der Blatter 215

und 28 ihre Stelle zu vertauschen haben. Erst dann kommt Logik in die

Darstellung, erst daiin entsprechen diese Blatter dem, was uns Lainla

ilber diese Jahresschluss-Ziirimonieu erzahlt.

In der That, wir sehen in dem oberen Drittel dieser vier Blatter von

dem thierkttpfigen Priester die Gottheit des neuen Jahres, oder vielniehr

eino ihr Terwandte, sie repr&sentierende Geslalt herangebracht. Wir sehen

in dem mittleren Drittel die Gottheit des Jahres selbst unter dem

schGtzenden Dache des Sakrariums sitzend, mit Opfergaben vor ihr. Und

wir sehen in dem unteren Drittel aufdem Stein das Bild des Cuayayab

— in den moisten Fallen eine Schlango — aufgerichtet und ihm gegen-

iiber, wo die Zeichen der Himmelsrichtungen richtig angegeben

sind, die Gottheit des folgcndeu Jahres dem Uuaya>/ab Opfer bringen.

Es folgt also, dass diese unteren Drittel der Blatter die Zaritnonien, die

in den letzten Tagen der auf den Blattern dargestellten Jahre selbst statt-

fanden, nicht die der ihneu vorhergehendeu Schlusstago des alten Jahres.

zur Anschauung bringen.

Tauscht man die unteren Drittel der Blatter 2ft und 28, so dass auf

diesen Blattern uunmehr die richtigen Himmelsrichtungen Abb. 2 und 4

zu stehen kommen, so sind dann auch auf diesen Blattern 2ft und 28 dem

Uuayayab gegeniiber die richtigen Gottheiten, die Gottheiteu der fol-

gendeu Jahre, zur Anschauung gebracht. Ich habe in dem obeu S. 367— 38V>

abgedruekten Aufsatze ausgefuhrt, dass die in den mittleren Abtheilungen

der Blatter 25—28 abgebildeten Gotter, deren Haupthieroglyphen (von

zweien auch die Begleithieroglyphe) in den Abb. 23 und 27, 24 und 28.

25 und 2i>, 2ft und 30 (oben S. 52ft) wiedergegeben sind, deu von Landa

fQr die /•««-, inuluc-, i.r-, cauac-Jahre genannten Gdttern Ah bafon tzucab.

Kinch ahau, Itzamnd und Uac mitun ahau entsprechen. Die unteren

Drittel der korrigirten Blatter zeigen uns uunmehr entsprechend in der-

selben Ordnung die Gutter Kinch ahau, Itzamnd, Uac mitun ahau und Ah

bolon tz'acab. Ich meine, damit ist unwiderleglich nachgewiesen. dass

die von mir vorgeschlagene Operation die einzig richtige und mogliehe

Korrektur ist.

Damit wurde nun auch die Schultz-Sellack-de Rosny'sche Lesung

der Hieroglyphen der Himmelsrichtungen, die ich aufnehmen zu mussen .

^laubte, bestiitigt sein. Eine letzte Schwierigkeit bleibt aber noch zu

iiberwinden. Es kommen auf diesen Blattern auch zusammengcsetzte

Hieroglyphen vor, die, den Himmelsrichtungen entsprechend, als wecliselnden

Bestandtheil die Elemente Abb. II)-22 (vgl. obeu S. 523), die Hiero-

glyphen der Farben, enthalten. Leider nicht auf alien Blattern. Auf

Blatt 25 und 27 ist die entsprechende Hieroglyphe zerstdrt. Auf Blatt 2ft

und 28 aber sind in dem oberen Drittel, am Anfaug tier zweiten Schriftreihe

die beiden Hieroglyphen zu sehen, die ich oben S. 523 in Abb. 17 und 18
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wkdergegebon habe, die bei sonst gleicher Zusammensetzuug sich iu der

Weise unterscheiden, dass die erste an der Vordersoite das Element chac

^roth", die letztere das Element ek „sehwarzu
enthalt. Es ist mit Sicher-

heit anzunehmen, dass am Anfang der zweiten Schriftreihe von Blatt 25 eine

iihnliche Hieroglyphe stand, die an der Vorderseite das Element kan „gelb M

enthielt. Und ebenso am Anfang der zweiten Schriftreihe von Blatt 27 eine

andere, die an der Yorderseite da9 Element zac nweiss
tt

enthielt. Sind in

der That die been-, e'tenab-, akbal-, lainat-Jahre dem Osten, Norden, We9ten

und Suden zuzurechnen, und sind entspreehend auf den Blattern 25-28

der Dresdener Handschrift die Hieroglyphen lakin, .taman, chikin, nohol

dargestellt, so batten wir hier also, scheiut es, eine Beziehung der Farben

zu den Himmelsriehtungen, die von dem, was Land a angibt, und dem,

was wir an anderen Stellen der Handschrift gesehen haben, abweicht.

Ich glaube indes, auch dieser Widerspruch lasst sich heben, und zwar

auf Grund fihnlicher Erwiigungen, wie die, die uns fiber die in den An-

gaben Landa's vorliegende Schwierigkoit hinweghalfen. Die die Farben

enthaltenden Hieroglyphen gehoren den obersten Reihen der oberen Drittol

der Blatter 25—28 an. Es ist wahrscheinlich, dass in diesen Schriftreihen

das, was in den Tagen vor Beginn des neuen Jahres vorgenommen wurde,

zur Anschauung gebracht wurde. d. h. das Aufpflanzen des dem alten Jahre

entsprechenden, in der Farbe des alten Jahres erscheinenden Unheil-

damons an der dem alten Jahre gehSrenden Seite des Dorfes. Demnach wiirde

das Koth der Hieroglyphe des Blattes 26 (Abb. 17) als Farbe dem vorher-

gehenden Blatte 25, das Schwarz der Hieroglyphe des Blattes 28 (Abb. 18)

als Farbe dem vorhergehenden Blatt 27 zukonnnen, und es bliebe bei dor

oben festgesetztou Beziehung, dass die Farben roth, weiss, schwarz,

gelb mit den Himmelsriehtungen in der Ordnung Osten, Norden,

Westen, Suden zu verbinden sind.

Wenn endlieh in dem jflngeren und vermuthlieh aus Yucatan selbst

stammenden Codex Tro, der, wie Landa, die Jahre nach den Zeichen

kan. mulut, tr, cauac benennt, odor mit diesen Tagen beginnen lasst,

auf den Blattern 23—20, die augenscheinlich dieselben xma kaba kin-

Zariinonien sehildern, wit* die Blatter 25—2H der Dresdener Handschrift,

in den cauac- kan-, muluc-, t>-Jahren in der vierten Schriftreihe von oben

die Hieroglyphen der Himmelsriehtungen chikin (Westen). nohol (Suden),

lakin (Osten), xaman (Norden) zu sehen sind, so kdnnte man das ja dahin

deuten, dass hier in der That, wie es Lauda angibt, die Jahre kan, muluc,

ir, cauac auf die Himmelsriehtungen SiSden, Osten, Norden, Westen be-

zogen seien. Wahrscheinlicher ist mir aber auch hier wieder, dass eben

in diesen oberen Schriftzeiehen die in den letzten funf Tagen des vor-

hergehenden Jahres vorgenommenen Zarimonien veranschaulicht sind, dass

diese Hieroglyphen der Hiininelsriehtungen Westen, Suden, Osten, Norden,

den den cauac-, kan-, muluc-, ?>-Jahren vorhergehenden ir-, cauac-,
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kan-y witt/uc-Jahren eigentlich zugohorig zu betrachten sind. Ich bin in

der That bei dor Untersuehung dieser Blfttter (vgl. meinen Aufsatz fiber

die Xamen der in der Dresdener Handschrift dargestellten Gatter, oben

S. 367—389) zu dem Jtesultat gelangt, dass die ganzen oberen Halften

dieser Blatter, wenigstens was die bildliclien Darstellungen betrifft, der Yer-

anschaulichung der in den lotzten ffinf Tagen der alten, der vorhergeheiiden

Jahre vorgenominenen Zftrimonien gewidmer sind. dass diese ganzen obern

Hfilften den vorhergohendon, den cauac-, lean-, muluc-.Jahren zu-

zurechnen sind.

Ich kehre zu unserm oigentliehen Thoma zuriick. Ich babe den Nach-

weis gefnhrt, dass man bei den Maya in Bezug auf die Tage, mit donen

die Jahre begonnen wurden, ein iilteres System unterseheiden muss, <las

mit dem bei den Moxikanern ilblichen fiberoinstimmt, und das auf den

Monumenten und in der Dresdener Handschrift vorliegt, und ein jiingeres

System, das wir in dem Codex Tro -Cortes befolgt sehen, und das noch

zur Zeit Laud as in Yucatan im Gebrauch war. Diese Yersehiebung <lee

Jahresaufangs, der, wie es sclieint, auch eine Yersehiebung des sonstigen

Kalenders entspricht, hat fur uns dio bedauerliche Folge, dass uns iimi-

mehr jeglicho Handhabe fehlt, die Chronologic der Dresdener Handschrift

und die der Monumente an die allgemeine Chronologic anzukmlpfen. T.)«miii

fiber eine Konkordanz der Maya- und der ouropaischen Chronologie lie.ucn

nur aus Yucatan bei Land a und semen Zeitgeuossen und Xachfolgeni

Nachrichten vor.

Die Benennung der Jahre, wie sie sich aus dem TonalamatlSynU'm

ergab, hatte den Xaehtheil, dass dem .'»3. Jahre wieder dieselbe Benennung.

dasselbe Zeichen und dieselbe Ziffer, zukam, wie dem ersten. Wollte man

also innerhalb eines grosseren Zeitraums bestimmte Zeiten genau und 1111-

zweideutig bestimmeu, so hiitte man noch die aufeinander folgendeu

.VJjahrigen Zyklen irgendwie unterscheiden musson. Das haben nun <lie

Maya, soweit man das nach den vorliegenden Nachrichten beurtheilen

kann, nicht gethan; und ebensowenig die Mexikaner. NYfihrend abor in

den Annalen der Mexikaner in Folge der ununterschiedenen Zyklen eine

grosse Yerwirrung horrseht, wurde bei den Maya-Yolkern eine feste Chro-

nologie dadurch erreicht, dass man, von einem Nullpunkte aus, nicht Hie

Jahre, sondern die Tago weiterzahlte. So bot die Tonolamatl-Rechnunx

ein testes Gerfist, das jede Irrung ausschloss.

Bei den Cakchi(|uel gab den Nullpunkt ein bestimmtes historisches

Kreigniss ab, die Yernichtung des aufruhrerischen Stammes der Tukuchee,

die auf einen Tag 11. ah (11 XIII) fie I. lndem man nun von dieseni

Nullpunkt aus vigesimal urn 20 < JO Tage weiter zahlte, erhielt man

Perioden, die alio mit einem Tage ah (XIII = mexikanisch acatl) be-

gannen, der aber der Keihe nach die Ziffern 11, 8, 5, 2, 12, \), (>, 3, 13,

10, 7, 4, 1 und dann wieder 11 erhielt. Fine solclie Periode wurde ein
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huna genannt und 20 solcher Perioden ein may. (Vgl. meine Mittheilung

iu dor Zeitschr. fur Ethnol. XXI , Verhandl. S. 475, obeii S. 504—506.)

Bei den Maya bildete den Ausgangspunkt ohne Zweifel der von

Forstoraann in der Dresdener Handschrift nachgewieseue Nullpunkt

4 ahau, 8. cum/cu, d. h. oin Tag, der die Ziffer 4 und das Zeichen ahau

(XX = mexikauisch xochitl) trug und der der achte des uinats oder so-

genannten Mounts cumku, des letzteu der 18 Monate des Jahres, war. Von

diesem Nullpunkt wurde aber nicht konsequent vigesimal, sondern, wie

ebenfalls aus der durch FOrstemanu klargelegten Rechnung der Dresdener

Handschrift hervorgeht, uin Perioden von 20 x 360 Tagen weitergezahlt.

Diese Perioden mussten, da ihre Zahl dureh 20 theilbar ist, stets dasselbe

Zfichen ahau (XX = mexikanisch xochitl) erhalten. Aber da die Ziffer 13

in 7200 nur mit einem Rest von 11 aufgeht, so niusste die Ziffer des

Anfangstage8 der Periode gegenflber dein Anfangstag der vorhergehenden

Periode, urn 2 vermindert erscheinen. Mit einem Worte, die Anfangstage

der aut'einander folgenden Perioden von 7200 Tagen sind 4 ahau, 2 ahau,

18 ahau, 11 ahau, \) ahau, 7 ahau, 5 ahau, 3 ahau, 1 ahau, 12 ahau,

10 ahau, S ahau, 6 ahau und dann wieder 4 ahau. Eine solche Periode

wurde katun genannt. Auf welchen Uinstanden es beruhte, dass man

gerade eine solehe Periode von 20 x360 Tagen erwiihlte, das ist noch

eine offene Frage. Yielleieht hat man eine der Lange des Jahres nahe

kommende Periode wahlen wollen. Jedenfalls aber ist dies die wahre

(irosse der sogenannten ahau katun Perioden, deren Rechnung in der

Dresdener Handschrift klar vorliegt, deren Bedeutung aber bis in die

jnngste Zeit noch arg verkannt worden ist. Die spatero Zeit namlich,

der der Zusainmeuhang mit der alten Tradition, wenn nicht ganz ge-

schwunden, so doch vielfach durchldchert war, nahm den katun nicht als

20 : 360 Tage, sondeni als 20 Jahre. Und da stellte sich alsbald heraus,

dass dani^ <iie Perioden nicht in der angezeigten Weise mit 4 ahau, 2 ahau,

13 ahau u. s. w. beginnen konnten, donn in 7300 geht die Ziffer 13 mit

einem Rest von 7 auf. Es mussen daher die Anfangstage der auf-

einnnder folgenden Perioden von 20 Jahren (das Jahr zu 365 Tagen ge-

rechnet) dor Reihe nach mit 4 ahau, 11 ahau, 5 ahau u. s. f. beginnen.

Urn dieser Schwierigkeit zu begegnen, wurde die Theorie aufgebracht,

dass der katun nicht aus 20 .Jahren, sondern aus 24 Jahren gebildet sei,

denn 24 x3(55 oder 8760 ist ebenfalls durch 20 theilbar, und die Ziffer 13

geht darin mit einem Rest von 11 auf, ebenso wie in dem wahren katun,

in der Periode von 20 X 360 Tagen. Und daher der Streit, fiber den viel

unniitzes Papier verschrieben worden ist, ob der katun mit 20 oder mit

24 Jahren anzusetzen sei. In Wahrheit bestand or weder aus 20, noch

aus 24 Jahren, — die Jahre nahmen die alten Chronisten direkt garnicht

in ihre Rechnung auf, — sondern aus 20 < 360 Tagen.
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Nachdem nun das Yerh&ltnisB des TonalamatCs zu der ubrigen Zeit-

rechuung klar gelegt ist, kehre ich noch einmal zu dem Tonalamatl

selbst zunlck. Ich habe seiner Zeit in meiuer Arbeit uber die Tages-

zeichen der aztekischen und der Maya-Handachriften und ihre Gottheiten

(oben S. 448—503) den NachweiB zu fuhren gesucht, dass auch die an-

scheinend ganz abweichenden und anders benannteu 20 Tageszeiehen der

Maya mit den sprachlich und hieroglyphisch klaren Zeichen der Mexikaner

in Uebereinstimmung zu bringen sind. Ich habe aber damals eineu Kalender

ausser Acht gelassen, weil er mir noch nicht zug&nglich oder wenigsteus

nicht verst&ndlich war, das ist der zapotekische, dor in der Grainmatik

des P. Juan de Cordoba aufgezeichnet ist, die vor einigen Jahren von

Dr. Leon, — leider, wie es scheint, etwas ungenau und fohlerbaft, —
neu herausgegeben worden i*t.

Ich erw&hnte oben schon, dass dor zapotekische Kalender einen bo-

souders alterthflmlichen Charakter aufweist. Das zeigt sich einorseits in

der alterthumlichon Form der Worte, die aus der gegenwartig gesprochenen

oder der bald nach der Conquista aufgezeichneteu Sprache schwer erklar-

bar sind; danu aber auch dadurch, dass die Beziehung der Zeichen zu den

13 Zifferu sich in der Form der als Tagesbeneunung dienenden Worte ge-

wissermassen inkrustirt hat. Man kann deshalb bei alien von dem Xamen

des Wortes eine Vorsilbo loslosen, die fflr alle mit der gleichen Ziffer

verbundeuen Zeichen annahernd die gleiche ist. Einige Ausnahmeu

kommen vor, die vielloicht schon Versehen oder irrthQtnliche Auffassuuj*

des verdienten Monches waren, der diesen Kalender uns erhalten hat,

vielleicht aber auch einfach auf den unsorgfaltigon Abdrnek zurflekzu-

fuhren sind. Man erhalt bei den mit der Ziffer

1 (chaga, s. tobi) verbundenen Worten die Vorsilbe quia, quie,

2 (eato, s. topa „ „ „ „ pe, pi, pela,

3 (cayo, s. chona) ^ „ peo, peola,

4 (tea, s. tapa) „ „ „ , cala,

5 (caayo, s. gaayo) r

(.copa) „ „ qua, quala,

7 (caache) n „ „ n pilla,

>> (.rona) ,. „ ne, ni, nela,

<) (caa, 6. gaa) „ „ pe, pi, pela,

10 (chij) „ „ pilla,

11 (chijbitobi) r ,. ne, ni, neh,

(das ist wenigstens die haufigste Vorsilbe, doch sind hier die AusDahmen

zahlreicher, die Konfusion besonders gross),

12 (chijbilopa) verbundenen Worten die Vorsilbe piha, piiio, pinij.

13 (chijno) - r r „ pece, pici, quiet

Von diesen verschiedenen Vorsilben scheint jedoch nur einigen weniiren

eine bestimmtere Bedeutung inne zu wohnon. In erster Lime der Vor-
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silbe quia, quie, die den mit der Ziffer 1 verbundenen Zeichen zukommt,

die, wie wir wissen, eine besondere Stellung eiunahmen, als Regenten der

ganzen folgeudeii Dreizehnheit galten. Juan de Cordoba sagt, dass

diese Dreizehnheiteu oder die Anfangstage derselben cocij, tabi cocij ge-

nannt worden seien, „como decimos nosotros, un mes, nn tiempo". Dio

vier Zeichen aber, welcho der 1., 6., 11., 16. Dreizehnheit, d. h. den vier

Abschnitten des Tonalamatl prtisidiren, seien cocijo oder pitao, d. h.

..Grosse", genannt worden. Man hfttte sie als Gdtter angesehen und sie

dnroh Opfer und Blutentziehungen geehrt. Im Lexikon finden wir in der

That z. B. „tiompo encogido, en que no ho puede trabajar* — cocij cogaa;

„tiempo de mieses, frutas o de siego 6 de algo* — cocij collapa, cocij

layha, cocij: „tierapo enfernio o de pestilencia" — coo yoocho, piye yoocho,

cocij ydoc/io. Die urspriingliche Bedeutung von cocij kann aber schwerlich

„Zeit tt gewesen sein. Die Vorsilbe co bezeichnot ein Nomen agentis und

entspricht in gewisser Weise der mexikanischen Vorsilbe tla. Cocii be-

deutet: „wenn man genoinmen hat", also etwa gleich dem mexikanischen

Uapoualli, und gleich diesem bezeichnet es eine Einheit von 20 Tageu:

cocii, .,20 Tage in der Vergangenheit", d. h. heute vor 20 Tagen; huecii

oder cacii. „20 Tage in der Zukunft* oder „in 20 Tagen u
, cacii-cacii,

,immer in 20 Tagen". 1st daher die Angabe des Paters richtig, so kann

die Anwendung des Wortes cocii auf eine Dreizehnhoit von Tagen nur

eine ilbertragene oder ungenaue gewesen seiu. Cocijo dagegen ist im

Lexikon mit „Dios de las lluvias
a und „rayo* iibersetzt; idtia pmi quij

cocijo, ..saerificar hombre por la pluvia b nino u
; Uice cocijo, „eaer rayo del

cielo". Mit anderen Worten, cocijo ist der Regeugott Tlaloc, der hier in

dem Tonalamatl seine Stelle hat, weil die vier Abschnitte des Tonalamatl

den vier Himmelsrichtungen zugehbren, und der Regengott in den vier

Himmelsrichtungen zu Hause ist, bezw. nach den vier Himmelsrichtungen

verschieden ist, wie das die oben erwahnten Blatter der Codices Borgia 27

(= Kingsborough 12) und Vaticanus B 69 (= Kingsborough 28) bildlich

vor Augen ftthren. Sehen wir nun nach, was dio Vorsilbe quia, quie in

der Sprache bedeuten kbnnte, so tinden wir „schlagen u
,
„Stein*% .Regen",

^Yerbrechen oder Strafe", „farben*, „Blumea
, wobei sich aber die ersten

vier (lurch besondere Aussprache des i von den zwei letzten untorscheiden

sollen. Hotzt man fur „Regen u
: „Gewitter", was ja in jenen Gegenden

meisten8 gleichbedeutend ist, so lassen sich die vier ersten Bedeutungen

recht gut eine aus der anderen entwickeln, und nehmen wir dies dann

auch als die Bedeutung der Vorsilbe quia, quie an, so hatten wir z. B.

quia-chilla mit „der Krokodil- Tlaloc* zu Qbersetzen, der Tlaloc, der das

Krokodil als Zeichen fflhrt, oder ce cipactli (1 I).

Von den anderen Vorsilben scheinen nur nodi die letzten beideu

eine besondere Bedeutung zu haben, die vielleicht aus dem besonderen

augurischen Werth der Ziffem 12 und 13 hervorgeht. Piici heisst „das
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Vorzeichen", allerdmgs gewohnlich das uble. Pino k6nnte eine Neben-

form von chiho sein, denn p und ch vertreten in zapotekischen Wort-

formeu vielfach einander. Chino, chynno heisst „volP, ^Glflck", „Segenu
,

„Reichthum% ^dreizehn 4
*, „fflnfzehnu . Das sind aber alles Bedeutungen,

die init der Zitter 12, — auf welche die Vorsilbe pino hinweist, — kaum

in Beziehung zu bringeu sind. Die anderon Vorsilben scheinen nur Vari-

anten der bekannten Prafixe pe, pi, co, hiui zu sein, wodurch handelnde

Personen und lebende Wesen bezeichnet werden. Die Silbe la ist demon-

strati v.

Lassen wir nun diese. nach der beigesetzten Ziffer wechselnden Vor-

silbou bei Seite, so erhalten wir fflr das erste Tageszeichen das Wort

fhiila oder chijlla. Hierfur finde ich im Lexikon drei Hauptbedeutungen:

» iumal heisst es die Wflrfelbohne (ptchijlla, frisolillos 6 havas con que

••Chan las suertes los sortilegos), dann der (hat (pichijlla, lechijUa, chijlla-

tani, Joma 6 Cordillera de sierra"), ferner da« Krokodil (p<'ho pichijlla,

pichijlla- pedo* peydo, „cocodrillo, lagarto grande de agua") und Schwert-

tisch (pella-pichijlla-tao, „espadarto peseado*). Endlich ist chtila-tao, -der

grosse Chilla", noch als einer der Xainon des hOchsten Weseus angegebeu.

liier scheint mir die Bedeutung „Krokodil* die ursprungliche und hierher

passende zu sein. Denn die Art, wie das erste Tageszeicheu iu mexi-

kanischen und zapotekischen Bilderschriften gezeichnet ist (Abb. 37),

liUst zweifellos den Kopf des Krokodils erkennen. mit dem selbstaudig

beweglichen, nach oben klappenden Oberkiefer, der diesem Thiere ein so

charakteristisches Ausohen gibt. Die von Sahagun und Duran fiir

cipactli gegebenen Erklarungen r Schwertfisch
tt und „Schlangenkopf~,

obwohl die erste ja audi in dem zapotekischen Wort vorliegt, sind

darnach wohl auszuscheiden. Den Indianern des Hoehthals von Mexico,

den Gewahrsmannern dicser beiden llistoriker, war eben das Urbild des

cchten cipactli weder aus eigener Anschauung, noch durch sichere Ueber-

lieferung bekaunt. Aus der Bedeutung „Krokodil* ist die andere „Berg-

reihe", „Spitzenreiheu und weiter „Schwertfisch u leicht ableitbar. Schwieriger

ist es, einen Uebergang zu der Bedeutung „Wurfelbohneu zu finden. Doch

ist auch der, meine ich, vorhanden. Das mit cipactli beginnende Tonal-

aniatl war der Inbegriff aller augurischen Kunst. Es ist durchaus nicht

gewagt, anzunehnien, dass sich deshalb der Name auch auf das Hand-

werkszeug der Auguren, die Bohnen, doren sich die Wahrsager neben

dem Tonalamatl bedienteu, ubertrug. Bei den Maya wurde die Wurfel-

bohne am genannt. Bei dem Post im Monat Zip liessen die Zauberer

und die Aerzte dies ihr Handwerkszeug blau anstreichen, d. h. weihen.

Es erscheint mir nun nicht unwahrscheinlich, dass die Worte imut. imox,

mit denen die Maya und die Tzental-Zo'tzil das erste Tageszeichen be-

nannten, mit diesem Worte am zusammenhangen. Ja, ich indchte noch

dns etymologisch sonst schwer erklarbare mexikanische Wort amoxtli,
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„Buch% auf diose Mayawurzeln zurflckf'uhren. Die Maya-Hieroglyphe imuc

(Abb. 38) findet sich iiboraus haufig mit der Hieroglyphe kan vergesell-

sehaftet, und gar nicht selten sehen wir diese Gruppe unter den den Gottern

dargebrachten Gaben (Abb. 39). Sie bedeutet vielleicht „Bohnon und Mais u
.

Bei dem zweiten Tageszeichen ist es nicht ein Wort, sondern es Bind

zwei verschiedeno Worte, die nach Ablosung der Yorsilben ilbrig bleiben:

die beiden Worte quij und laa, die aber beide dasselbe bedeuten, und

zwar nicht aWind*, wie man nach dem mexikanischen zweiten Tages-
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zeichen eecatl verrauthon sollte, sondeni „Gluth w oder „Feuor tt
. Das ist

eine ausnehmend merkwttrdige Thatsache. Denn es gibt in der That in

den Maya-Handschriften ein Element, das dem Zeichen ik ausserordentlich

ahnlich ist, das von den meisten Antorcn auch anstandslos als eine Form

des Zeichens ik angesehen worden ist, — ich selbst habe es allerdings in

meiner Arbeit flber die Tageszeichen der aztekischen und der Maya-Hand-

schriften (vgl. oben S. 485, 486) von dem Zeichen ik getrennt gehalten, -

und das zweifellos Feuer oder Flamme bedeutet. So in der Abb. 40 aus

Codex Dresden 25, wo wir es im Centrum der ana dem Feuergeffiss auf-

lodernden Flamme sehen und an zahlreichen auderen Stellen. Ferner in der

Hieroglyphe des Sonnengottes (Abb. 24, oben S. 526), die aus dem Bilde der

Sonne, einem Elomente, das vielleicht „geflQgelt* bedeutet, dem Zeichen

been, das die geflochtene Matte und das geflochtene Strohdach bezeichnet,

und eben jenem dem Zeichen ik ahnliche Elomente zusammengesetzt ist,

das in dieser Kombination nur das an das Dach gelegte Feuer bedeuten

kaun. Diese aus dem Zeichen been und dem Elemente des Feuers zu-

sammengesetzte Gruppe, die ich als Hieroglyphe fur Eroberung deute,

ist daher auch ohne Weiteres immer als ta?n-t*-Gruppe von den Autoren

bezeichnet worden. Aber nicht nur dieses dem Zeichen ik ahnliche

Element, auch das Zeichen ik selbst, in seiner richtigen Form, finden wir

an ver8chiedenen Stellen verwendet, wo die Idee von Feuer oder Flamme

nahe zu liegen scheint. Ira Cogolludo ist als Name eines Kriegs-

und Schlachtengottes das Wort Kakupacat, „Feuerblicku
T
gegeben und

von ihm gesagt: „fingian que traia en las batallas una rodela de fuego.

con que se abroquelaba -
*. Fur Kak u pacat ist vielleicht Kak u pocob

„Feuerschild - zu setzen, rait dem mir allerdings nur aus den Guatemala-

Sprachen bekannten AVorte pocob „Schild*. Xun, im Codex Tro 24 und

Codex Dresden 69 ist der schwarze Chac abgebildet mit Speer und Sehild,

und letzterer (Abb. 42) hat auf seiner Fl&che das Zeichen ik. Mir ist es

eigentlich nicht zweifelhaft, dass dies der Feuerschild ist, und dass eben

der schwarze Chac der Kakupacat oder Kak u pocob ist, vielleicht ver-

wandt dera Cit-chac- coh, dem die Krieger im Monat Pa.c den Kriegertanz

(holcan-okot) tanzten. In dem sogenannten Kalender fur Bienenzflchter

auf den (der angeuommenen Ziihlung nach) ersten Bl&ttern der rait einem

Stem * bezeichneten Seite, sieht man von verschiedenen Figuren auf

einem Stabe eine Hieroglyphe getragen (Abb. 41), die ich in einer

frilheren Abhandlung (vgl. oben S. 456) allerdings als Herz gedeatet

habe, den ganzen Stab dem yollotopilli des mexikanischen Gottes MacuU-

wochitl vergleichend. Aber es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, da$s

diese Hieroglyphe, die in ihrem Kern das unzweifelhalte Zeichen ik

enthalt, vielleicht — oder gleichzeitig auch — eine Fackel bedeutet, wie

vermuthlich auch der eben erwahnte yollotopiUi des genannten mexikanischen

Gottes.
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Beim dritten Tageszeichen erhalten wir, uaeh Abliisung der nach den

Ziftern wochselnden Vorsilben die Formen gnela, ela und ala oder laala.

Hier aind guela und ela bokannte, viel gebrauchte Wflrter fur Nacht:

queila s. gueHa, „Nachtu
; te-ela, „bei Nacht"; te-chij te-Ha, „bei Tag und

bei Nacht"; xilo-ela cblo-Ha, „Mitternachtu . Die Form ala oder laala

scheint zu der Zeit, wo Juan de Cordoba die Sprache aufnahm, nicht

mehr im Gebrauch gewesen zu sein. Wir werden auch weiterhin finden,

dass bei den Natnen der Tageszeichen der Vokal a gegenuber spaterem e

bevorzugt ist. In der Bezeichnung dea dritten Tageszeichens mit dera

Namen der Nacht, dem „dunklen Haus der Erde", anstatt dea azteki-

schen colli, „Haua u
, stimmt der zapotekische Kalender mit denen der ver-

schiedenen Zweige der Maya-Familie flberein.

Bei dem vierten Tageszeichen erhalten wir nach Entfernung der Vor-

silben die Formen gueche, quichi, ache, achi, ichi. Daa Zeichen entspricht

dem mexikanischen cuetzpalm, Eidechse. Die Bilderschriften zeigen oin

in der Kegel blau gemaltes, geschwfinztes, eidechsenartiges Thier, und die

Jnterpreten geben an, dass das Zeichen „Reichthum an Wasser" bedeute.

Nun ist es wirklich schwer verstftndlich, wie so die Eidechse. die man ja

am haufigsten auf den von der Sonne erhitzten Steinen und Mauern findet,

als Symbol des Wasserreichthuma genommen sein kann. Die zapotekisclien

VVortformen scheinen dieae Schwierigkeit zu ISsen, denn dieae siud mit

wFro8ch" oder „KrOte" zu iibersetzen. Da8 Lexikon gibt piche, peeche,

beiche, „todo genero de rana 6 sapo*. Hier ist pe nur Yorsilbe, die wir

in der Form pe oder pi bei fast alien Thiernamen vorfindeu. Und dass

das eche mit dem ache, achi, ichi des Kalendera gleich zu setzen ist, beweist

der Vergleich mit dem 14. Tageszeichen, wo wir dieselben Formen, guiche,

ache, eche, fur den Jaguar gebraucht finden, der in dem Lexikon mit

prche-tao, „der groaso peche", bezeichnet ist. Der Deutung des Zeichens

als ,Fro8ch K widerspricht ja nun allerdings, dasa das Thier immer mit

lan gem Schwanz dargestellt wird. Das hat beaonders Brinton in

seiuem „Native Calendar" mir gegenilber hervorgehoben. Vielleicht hat

man wirklich, wie Brinton will, an zapotekiach cotache (guracfie), die

Iguana, zu denken. Richtig iat, dass sich bei Landa (Relacion de las

cosas de Yucatan) gelegentlich die Angabe findet, dass zu einem be-

stimmten Opfer Lcguane von der blauen Art genommen werden aollen.

Blau wird das Thier dea vierten Tageszeichen8 in der Regel gemalt.

Wio nun aber bei dem ersten Tageszeichen das zapotekische Wort

uns eiue Mfiglichkeit an die Hand gab, die anscheinend so inkongruenten

mexikanischen und Maya-Hieroglyphen und dereu Bezeichnuugen mit ein-

ander zu vereinen, so scheint das auch hier bei dem vierten Tageszeichen

der Fall zu sein. Piche bezeichnet im Zapotekisclien namlich auch das

Maiakoru, allerdings nicht das eiufache reife Korn, aondem das gerfistete

und in Folge dea Rostens geplatzte. Wir wissen, dass diese Korner,
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die die Mexikaner momochtli nannten, bei den Darbringungen an die

Ubtter eine grosse llolle spielten. In Yucatan wird bei den xma kaba

fo'n-Zarimonien sogar jedes Mai angegeben, wie viel soldier Maiskdrner

zu deni Getrank verwendet wurden, das den an der Prozession theil-

nehmenden Priestern und H&uptlingen entgegenbracht wurde. Die Maya-

Bezeichnung fur das vierte Tagoszeichcn ist kan, was wohl auf kan, kanan.

„cosa abundante 6 preciosa", zurttckgeht Von der Hieroglyphe habe ich

in den Abb. 39, 43, 44 (oben S. 537) die charakteristischsten Formen ge-

geben. Sie zeigen iu dera oberen Theil entweder die Zahne (wie an der

Uefassraundung der Abb. 39 und in den Hieroglyphen der Abb. 26, 30 und

31. 32, oben S. 526) odor das Auge, die beide, — wie ich oben schon

bei der Hieroglyphe der Abb. 31 — 33 auseinandersetzte, — die Idee der

Oeffnung des Spaltes geben. In dem unteren Theile der Hieroglyphe, unter-

halb der goschwungenen Querlinie, haben wir ebeufalls ein paar Zahne.

die, gleich den Zahnen des oberen Theiles, wenn die Hieroglyphe farbig

geniacht ist, weiss gelassen werdon. Sie sind ani natiirlichsteu ebenfalls

als Andeutung eines Spaltes aufzufassen. Ninmit man dazu, dass die Hiero-

glyphe, wenn sie farbig gemacht ist, regelmfissig gelb, d. h. in der Farbe

der Ausseurinde des Maiskorns, gemalt ist. so wird man einraunien mussen.

dass die Hieroglyphe kan in der That den Vorstellungen, die das

geplatzte Maiskorn an die Hand giebt, entspricht. Und wirklich ist

ja audi die Rolle, dio diese Hieroglyphe in den bildlichen Darstellungen

der Maya-Handschriften spielt, eine derartige, dass bisher alle Autoren

von selbst darauf gekommen sind, die Hieroglyphe kan fur das Maiskorn

zu erklaren. Ich selbst habe frtlher, weil ich nicht an das geplatzte Korn

dachte, fiir kan den Maiskolben gesetzt, den man mitunter mit Auge

u ml Zahnen abgebildet sieht, kann aber jetzt diese Erklarung fallen lasseu,

weil das Wort puhe und die damit sich verbindenden Vorstellungen einen

gemigenden Aufsehlnss fiber die besonderen Merkmale der Hieroglyphe

geben.

Fiir das ffuifte Tageszeichen gibt der zapotekische Kaleuder die Stanim-

worte zee, zij, die wiederum nicht, wie man nach dem aztekischen Nanien

des fiinften Tageszeichens (coail) vormuthen sollte, etwa mit ^Schlange"

zu fibersetzen waren, — «lie Schlange heisst im Zapotekischen pelh

oder bela, — sondern die zunachst etwas Abstraktes. namlich ^Ungluck",

„Unheil u
. „Beschwerde u

, „Eleud*, zu bedeuten scheinen. An einer Stelle

des Kalenders, und zwar gleich in der ersten Dreizehnheit, ist statt zee*

zii das Wort ciguij angegeben. Und das bodeutet „BetrQgerM , r Fallen-

steller, der einen ins Unglflck bringt tt
. Zieht man diese Variance in

Betracht, so, meine ich, werdeu wir dem zii eine pragnantere Bedeutung

zuschreiben konnen. diejenige, welche in dem unzweifelhaft von dieser

Wurzel abgeleiteten Worte pijci (ptjze, peezi) vorliegt, n&mlich „unheil-

volles Vorzeiehen*. So kominen wir auf Umwegen auf denselbou
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Begritt", den uns der aztekische Name des ffinften Tageszeichens an die

Hand gibt, auf das Wort „Schlange". Denn diese war es, die den

Zapoteken ah das erste und bedenklichste aller unheilvollen Vorzeichen

gait. „Tenian estos Zapotecas muchas cosas por agueros, a las quales si

encontraban 6 veuian a sus casas 6 junto a ellas, se tenian, por agorados

dellas" (,,das8 ihnen dadurch Unheil gebracht sei"). „E1 primero y mas
principal era la culebra, que se llama pella. y como ay muchas

maneras dellas, de la manera que era ella, a»9i era el aguero; esto des-

lindava el sortilcgio" (Juan de Cordoba, Arte edid. Leon, p. '214). In

meiner Arbeit fiber die Tageszeichen der aztekischen und der Maya-IIand-

schriften (oben S. 467) babe ich den Naehweis gefiihrt, dass die Maya-

Hieroglyphe des ffinfteu Tageszoicheus (Abb. 45, oben 8. 537) von be-

stimmten Eigenthfimliehkeiten der Schlange hergenommon ist und zweifel-

los die Schlange bezeicbnen soil. Die Bedeutung des Wortes aber, mit

dem die Maya dieson Tag bezeichneten, namlich chiechan, war mir nicht

ganz klar geworden. Ich mOchte jetzt annehmen, dass es chic-chaan,

d. h. „tomado senal", „tomado aguero", bedeuten soil.

Fiir das sechste Tageszeichen ergibt der zapotekische Kalender die

Wortfornr lana s. laana. Von den verschiedenen Bedeutungen, die das

Lexikon fur diesen Stamm an die Hand gibt, wfirdo mir, wenn keine

anderen Vergleichsmoniente in Betracht gezogen werden mflssen, als natiir-

licbste die Bedeutung „Hase** erscheinen, — pela-pillaana, liebre animal;

too-quiue-pillaana, s. piila pillaana, rred para liebres", — um so mehr, als

wir vorausgehend Frosch (Iguana) und Schlange haben, und in der Reihe

der Tageszeichen folgend Hirsch und Kaninchen antreffen werden, und

als Juan de Cordoba in semen Bemerkungen zu dem Kalender geradezu

sagt: „y para cada treze dias destos tenian aplicada una figura de animal,

s aguila, mono, culebra, lagarto, uenado, liebre" etc. Dem stent nun aber

allerdings gegen fiber, dasB wir sowohl in dem mexikanischen Kalender.

wie in denen der Maya-Stamme, an dieser Stelle das Bild des Todes

fiuden, und dass, — mit einziger Ausnahme des Tzental-Zotzil, — dieses

Tageszeichen audi mit dem Namen des Todes bezeichnet wird. Da wir

bei den fibrigen Zeichen jederzeit eine direkte oder indirekte Ueberein-

stimmung zwischen diesen drei Kalendern finden, so werden wir uns uin-

sehen mfissen, ob nicht auch bei diesem Zeichen von dem in dem zapo-

tekischen Kalender gegobenen Wort ein Uebergang zu der Bedeutung der

ubrigen Kalender sich finden lasst. Ilier konnte man nun zunachst in

Betracht ziehen, dass pilliiana, „Hase*% im Lexikon regelmilssig vergesell-

schaftet ist mit pi-la, „Fleisch a
, wie etwa, wenn wir sagen wiirden: „Hasen-

wildpret*, und dass lima audi das „frische, rohe Fleisch" ist: hualiinu

nalitna, .cosa que hiede a carne o carnaza"; tillna nalana, „heder algo ii

oarnaza". Man konnte also etwa an das frisch gettfdtete, das erlegte Wild

denketi. Lima heisst aber auch rverhflllf% „ver>teckt -
, dunk el", ,,heim-
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lich". Und ich glaube, dass man die letztere Bedeutung vor allem zur

Erklfirung des Namens, den das seehste Tageszeichen im Zapotekischen

hat, heranziehen mussen wird.

So schwierig, wie das seehste Tageszeichen zu entzifferu war, so ein-

fach ist das sicbente. Wir erhalten nach Entfernung der Vorsilben den

Nanien china, und das ist genau das mexikanische macatl, ,.Hirsch", da*

iu den mexikanischen, und das queh, quieh, das in den guatenialtekischen

Kaloudern fttr das siebente Tageszoichen angegeben wird. Dass auch die

Maya-Hieroglyphe fur das siebente Tageszeichen damit fibereinstimmt,

habe ich niich in nieiner frttheren Arbeit bemiiht nachzuweisen. Die

eigentliche Bedeutung derselben ist, wie ich oben S. 472 auseinandersetzte,

,,esseuu
,
„Speise", ,,Fleisch".

Fin* das achte Tageszeichen, das deni mexikanischen tochtli, „Kanin-

chenu
,
entsprieht, erhalten wir, nach Entfernung der Vorsilben, das Wort

lapa. Ein Wort lapa, „Kaninchen',

\ gibt es nun allerdings nicht. Aber

die Bezeichnungeu, die fiir „Kaninchen ik gebraucht werden, fflhren auf

denselben Bogriff, der in lapa vorliegt. Lapa heisst „zertheilen", „zer-

brechen", und das Kaniuchen heisst pida oder piteeza, zwei Worte die beide

,,das Zertheilte", „das Zerlegte' ; bedeuten. Dass der Begriff des Zertheilten,

Zerlegten der Bezeichnung dieses Tageszeichens zu Grunde liegt, das

scheint auch ilie Maya-Hieroglyphe zu beweisen (vgl. Abb. 49, oben S. 537),

in der das Zertheilte, Zerlegte deutlich angegeben ist. Vielleicht fflhren

auch die Ausdriicke lambat und lamat, die im Tzental-Zo'tzil und im Maya

fur dieses Tageszeichen gebraucht werden, und die aus den bekannten

Maya-Wurzeln kaum erklarbar sind, auf das hier vorliogendo zapotekische

lapa zuriick. Da das Kauinchen den Mexikanern das Zeicheu der Erde

war, so habe ich oben (S. 473) die Vermuthung ausgesprochen, dass die

Maya-Hieroglyphe dieses Tageszeichens vielleicht die nach den vier

Kichtungen ausgedehnte Erde veranschaulichen solle.

Das neunte Tageszeicheu ist im Mexikanischen atl, „Wa8sera . Der

zapotekische Kalender ergibt die Worte m'za und queza. Das erstere ist

das bekannte und allgemein gebrauchte zapotekische Wort fur „Wa88er*\

Dass queza nur eine Variante von niza ist, beweiseu verschiedene Ab-

leitungen: pequeea, penica^ 8. pinica, ,,milano ave'*; quie-cachenica, quie--qui ca,

marmor, piedra marmoleua. Beides sind vermuthlich Ableitungen von

isaa, ,,hernieder kominen".

Fur das zehute Tageszeicheu ergibt der zapotekische Kaleuder das Wort

tella, der mexikanische hat itzcuintli, „Hund". Die Maya- Ausdrflcke fiir

dieses Tageszeicheu sind dunkel, aber dass die Hioroglyphe (Abb. 50, 52,

oben S. 537) den Hund bezoichnet, habe ich in meiner fruheren Arbeit

uachgewiesen. Der Hund spielt in den Maya-Handschriften eine bedeut-

same Kolle. Er ist das Blitzthier, das mit der Fackel in den Handen

vom Himmel heruutorsturzt. (vgl. Codex Dresden 40 b). Und die tod-
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bringende Bedeutuug des Huudes ist audi iu seiner Hieroglyphe (Abb. 51)

ausgesprochen, iu der man die Wirbelsaule eines Skeletts dargestellt

findet, ahnlich wie in der Abb. 53, der Hieroglyphe des Monats /tan-kin,

der gelben, d. h. der sengenden, im Zenith steheuden Sonne. Dor Hund

theilt diese Rolle als Blitzthier in den Handscbriften mit zwei anderen

Wesen: das eine stellt ein Baubthier dar, mit langein Schwanz, ungefleckt,

etwas langlichein Kopf und dem Zeichen akbal flber dem Auge, das in

Codex Dresden 36 a mit der Haupt-Hieroglyphe des Jaguars und daneben

mit der Abb. 54 bezeichnet ist, einer Hieroglyphe. die aus dem Tages-

zeichen kan und der Hieroglyphe kan, „gelbu
,

zusammengesetzt ist, die

also vielloicht das gelbe Thier bezeichnen soil. Ich glaube, dass der

Puma (coh) gemeint ist, der ja audi z. B. im Zapotekischen als „da8 gelbe

Raubthier" (piche-yache) bezeichnet ist. Das andere Wesen hat einen Kopf

mit rOsselartig verlangerter Sehuauze (Abb. 55) und Hufe an den Fussen.

Es ist hieroglyphisch durch eben diesen Kopf und daneben durch die

Abb. 56 bezeichnet, die aus einem Beil. einer Feder und der Abbre-

viatur eines Kopfes oder des Zeichens uinal [ein ganzer Mann 1

)] zu-

sammengesetzt ist. Dieses Wesen nehme ich als tzimin, ,,Tapir 4
. Wir

wissen, dass der Tapir von den zentralamerikanischen Vftlkern in enge

Verbindung mit den Gottheiten der vior Himmelsrichtungen gebracht

wurde. Von den ltzae.r iu Peten wird berichtet, dass sie ein Idol ,,dc

tigura de cavahV' verehrten, welches den Namen Tzimin-Chac, ,.Caballo

del Trueno 6 Rayo", gefiihrt babe, und von ilinen als Gottheit des Blitzes

und Donners angesehen worden soi. Von dem grossen Gott Votan in

Chiapas berichtet Nunez de la Vega: ,.que en Huehueta, quo es pueblo

de Soconuseo estuvo, y que alii puso dantas (Tapire), y un tesoro grande

en una casa lobrega, que fabrico a soplos." Ja, bis nach Mexico ist das

Wort und die Vorstellung der himmelstutzenden Tapire gedrungen. Die

seehs tzitzimime ilhuicatzitzquiqitf, „angeles de aire sostenedores del eielo",

die Tezozomoc uns neunt, — ,,quc erao, segtin decian, dioses de los

aires que traian las lluvias, aguas, truenos, rolampagos y rayos,

y habiau, de estar a la redonda de Uitzilopovhtli" , - sind nichts anderes,

als die nach den Regeln der mexikanisehen Sprache gebildete Mehrheits-

form von teimin, .,Tapir", aus der freilich dann umgekehrt eine Singular-

form, tzitzimitl, abgeleitot worden ist. Die Tzitzimime, ursprunglich jeden-

falls Sterngottheiten, die Trager de9 Himmels an den vier Enden der

Welt, wurden spater iu der Vorstellung der Mexikaner zu Damonen der

Finsterniss — die namlieh am hollen Page sichtbar werden, wenn die

Sonne sich vertinstert, wenn Sonnentinsterniss eintritt — und tzitzimitl,

die Singularfonu. wurde als Bezeichuung einer bestimmten, mit einer

Sehadelmaske verbundenen Kriegerriistung gebraucht. Wenn endlich in den

1) Vgl. oben S. 400-40<i.
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Maya-Handschriften der Regengott Chac sich durch oine besonders lango,

itber den Mund herabgekriimmte Nase auszeichnet (vgl. die Hieroglyphe

Abb. 27, oben S. 5lH>), und bei der anderen Form des Regeugottes,

dor, wie es scheint, der Name Ah bolon tzacab zukommt, die Nase

sich geradezu ausbreitet und Auslaufer treibt, so meine ich, hat auch dafur

der Tapir, der mit dem Chac, dem Regengott, identisch gesetzt wurde.

das Vorbild geliefert

Der Tapir heisst im Zapotekischen p<che-xblo, und der einheiniiache

haarloso Ilund }»'co-ablo. Hund und Tapir, die beiden vom Himmel

herabstttrzenden Thiere, die den Blitz und Donuerschlag in den Handen

tragen, sind also hier durch die gemeinsame Bezeichnung jcoIo zusammen-

gehracht. Und dieses Wort uolo selbst ist der bekannte Name eines

Damons, dos Damons Xolotl. der dio sechszehnte Wocho (ce cozcaquauhtli)

und das siebzehnte Tageszeichen (olin) regiert, und der haufig direkt als

Hund (Codex Vaticanus B 93 = Kiugsborough 4 uud 2i) = Kiugsborough 77)

odor doch wenigstens mit den abgestutzton Ohren des Hundes dargestellt

wird (Codex Borgia 65 = Kiugsborough 50 und Vaticanus B 64 = Kings-

borough 33). Der Dftinon Xolotl, von den Interpreten in der Regel als

,.Gott dor Missgeburten" bezeichnet, ist eigentlich der Gott der Zwillinge.

oder, noeh ursprQnglicher, eigentlich der Gott des Ballspiels, das inimer

zu zweien gespielt wird. Da aber die Zwillinge als etwas Widernatilrliches

galten, so wurdo dor Gott der Zwillinge zum Gotte der Missgeburten.

Thatsiichlich ist er auch im Codex Borgia 10 (= Kiugsborough 27) mit

gekrtimmten Gliedmassen und auslaufenden Augen gezeichnet. Und mit

dem Worte Xolotl wurden in Mexico allerhand Zwitterbildungen, die als

Missgeburten angesehen wurden, bezeichnet.

Kehren wir nun zuriick zu dem Worte tila, womit im zapotekischen

Kalender das zehnte Tageszeichen bezeichnet ist, so zeigt sich, dass fiir

dasselbe kein Sinn sich herausfinden lasst, wollen wir hiertur einfach

,.Hund*\ entsprechend dem mexikanischen itzcuintli, setzen, dass aber das

Wort sofort verstiindlich wird, wenn wir an den vom Himmel herah-

stiirzenden Hund denken, den uns die Maya-Handschriften vor Augen

fuhron. Tela ist namlich tee-lao, „boca abajo kt
, mit dem Kopf nach unten,

also entsprechend dem mexikanischen Tzontemoc. Die zusammengezogene

Form tela liogt im Zapotekischen in verschiedenen Ableitungen vor, wie

titela-nii, was von dem nach hinten Ausschlagen der Thiere gebraucht

wird; tinhij-natPla, „verkehrte Reden filhren"; totela, „die Wurfel aus

dem (mit der Mundung nach unten gekehrten) Becher schtttten"; quela-

natela-lachi, ,,Verwirrung kk (wenn im Geiste Alles kopfflber und kopf-

unter geht).

Fflr das elfte Tageszeichen gibt der zapotekische Kalender nach Ent-

fernung der Vorsilben die Form loo oder (bei 1 XI) goloo. Das entspricht

dem mexikanischen ofomatli, .,AhV\ denn in dem Vokabular finden wir
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pillao, pilUo, jtilloo gonna, „mona animal" (gbnnd ist nur Feminin-Be-

zeichnung). Dass auch die flbrigen Kalender, sowie die Maya-Hieroglyphe

dieses Tageszeichens mit dieser Bedeutung in Einklang zu bringen sind,

habe ich in meiner frflheren Arbeit nachgewiesen.

Fflr das zwolfte Tageszeichen hat der zapotekische Kalender die

Form pija. Nur bei dem mit der Ziffer 1 verbundenen, wo wir quia pija

oder quiepija zu erwarten hatten, ist qui cuija angegeben. Es scheint,

dass hier eine Verderbniss vorliegt, und dass wir quie pija oder qui

chija zu lesen hatten. Pii, chii heisst „gedreht werden". Es entsprieht

also pija genau dem Namen (malinalli), den das Tageszeichen in dom

mexikanischen Kalender fahrt- Abweichend ist die Benennung und die

Darstellung dieses Zeichens in den Maya-Kalendern. Der Name lautet ee

oder eb, d. h. „Zahnreihe", „Spitzenreihe". Er wird in der guatemalte-

kischen Chronik, ebenso wie das mexikanische malinalli, mit „eseobilla k '-

ubersetzt. Die „escobilla" ist ein aus Pflanzenfasern zusammengebundenes,

besen- oder pinselartiges Werkzeug, das noch heutigen Tags allgemein

zum Reinigen der Kleider und zum Kammen der Haare von den Indiane-

rinnen gebraucht wird (zapotekisch: pefigo).

Bei dem dreizehnten Tageszeichen finden wir die Wortformen quij, ij

und laa. Quij heisst ,,das Rohr", entsprechend dem Namen acatl, don

das Tageszeichen im mexikanischen Kalender fahrt , und mit dem auch

die guatemaltekische Bezeichnung ah in Uebereinstimmung zu stehen

scheint. Das Maya-Wort b»en ist dunkel: dass aber die Hieroglyphe been

auf denselben Begriff dcs Rohrs oder, genauer vielleicht, des rohr-

geflochtenen Daches, der rohrgeflochtenen Matte, zurflckfilhrt, habe ich in

meiner frflheren Arbeit nachgewiesen. Das Wort Ida finde ich in dem

zapotekischen Lexikon iu der Bedeutung „Rohra nicht angegeben. Da
wir indes bei dem zweiten Tageszeichen (Wind, Feuer) dieselben Wort-

formen quij, laa synonym gefunden haben, so spricht die Wahrscheinlich-

keit dafflr, dass auch fflr quij, „Rohr'\ ein Synonym laa existirt haben

mag. Es ist flbrigens ein merkwflrdigos Zusamraentreffen, dass in der

Maya-Schrift die Hieroglyphen dieser beiden, im Zapotekischen gleich-

lautenden Tageszeichen, das der Hieroglyphe ik ahnliche Element und die

Hieroglyphe been, flberaus haufig vergesellschaftet angetroften werden (vgl.

Abb. 24).

Beim vierzehnten Tageszeichen, mexikanisch ocelotl, „Jaguar", gibt der

zapotekische Kalender gueche
y

eche, ache, ahnlich wie beim vierten Tages-

zeichen. Wie wir dort in den Worten pec}*, pieche, b!eche> „Fro8ch" dos

Vokabulars, in gewisser Weise eine Uebereinstimmung mit der mexika-

nischen Benennung herstellen konuten, so gibt hier das Lexikon piche-tao,

„das grosse Thier" = „tigre, animal feroz". Dass die Maya-Ilieroglyphe

ebenfalls den Jaguar zum Ausdruck bringt, habe ich in meiner frflheren

Arbeit nachgewiesen. Fflr den Maya-Namen dieses Tageszeichens (it) ist

Seler, Ge«ammelte Abhandlungen I. '£>
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wohl die Cakchiquel-Benennung yw, — d. i. Maya k-ez, „der Zauberer',

— als aufschlussgebend zu betrachten. Meiner Auffassung nach ein Olied

mehr in der Kette der Grflnde, die dafQr sprechen, dass das Tageszeichen*

System den Maya durch Yermittelung der verwandten Stamme von Chiapas

bekannt geworden ist. Denn dem Maya z entspricht vielfach ein Tzental-

Zo'tzil a. Die mexikani8che Liste der Chrouik des Franziskanerklostere

von Guatemala hat entsprechend fflr das vierzehnte Tageszeichen das

Wort teyolioquani „Zaubereru . Die Verbindnng zwischen den Begriffen

„Jaguar" und „Zauberer" liegt darin, dass der Jaguar die gewdhnlicbe

Verkleidung darstellt, in der die Zauberer ihr Wesen treiben.

Das funfzehnte Tageszeichen hat im zapotekischen Kaleuder die Form

nao, und bei dem mit der Ziffer 1 verbundenen quinnaa. Die mexikauische

Bezeichnung ist quauhtli, „Adler", mit der die guatemaltekische tziquin,

„Vogel tt

, sich recht gut, schwieriger das Maya-Wort men und die Maya-

Hieroglyphe (Abb. 57, oben 8. 537) vereinen lasst. Aber wiederum liefert

die zapotekische Bezeichnung den sprachlichen Beleg fur dasjenige, was

ich in meiner frflheren Arbeit aus der Form der Hieroglyphe schliessen zu

mQssen glaubte. Die Maya-Hieroglyphe (Abb. 57) zeigt uns ein altes, ge-

furchtes Gesicht. Und wir sehen diese Hieroglyphe, in die Lange ge-

zogen, mit Federballen besteckt (Abb. 58), in verschiedener bildlicher und

hieroglyphischer Verwendung, unter anderem auch in der Hieroglyphe,

die die Haupt- Hieroglyphe des Adlers zu begleiten pflegt. Ich hatte

damals geschlossen, dass die Maya-Hieroglyphe das Bild dor alten Erd-

mutter darstelle, der allverehrten Gfittin, die Tonantzin, „unsere Mutter*",

genannt wird, die mit den feinen weissen Daunenfedern des Adlers be-

klebt einhergeht, und die im Wiener Codex geradezu mit der Namens-

hieroglyphe ce quauhtli = „1. Adler* erscheint. Nun, die zapotekische

Benennung ergibt dasselbe, denu naa, naa heisst „MutterM , ein Wort, das

nur gewohnlich mit dem Prafix at der Genitivbeziehung erscheint, weil

Verwandtschaftsnamen nie ohne Possessivbeziehung genanut zu werden

pflegen.

Das sechszehnte Tageszeichen ist im mexikanischen Kalender mit

dem Bild des Geiers (cozcaquauhtli) bozeichnet. Die Maya- Stamme von

Guatemala nennen es ah-mak, und dieses Wort scheint ebenfalls den

Geier zu bezeichnen, „der die Augen ausfrisst", „der gnibige Vertiefungen

macht*. Das zapotekische Wort ist loo oder guillo. Damit konnte zwar

nicht der Geier, aber ein auderer Vogel, der Rabe (pelao, ballo), gemeint

scin. Der Geier heisst im Zapotekischen pellaqui (pebhui, balai, baldai).

Und es ware nicht unmoglich, dass diesen beiden Bezeichuungen eine

einheitliche Vorstollung zu Grande liegt. Lao, loo heisst „Auge", „An-

gesicht% „Yorderseite", „Aus8en8eite*. Laqui, lahui, lai heisst „mitten

innen eiugesetzt tt

, „zwi8chen", „gemein8ain", „6ffentlich". Jedenfalls aber

ist die Bedeutung, die dem Stammwort von pellaqui, baldai, „Geier",
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zu Grunde liegt, auch in dem Stammwort loo vorhanden. Wir haben z. B.

jri-loo-eela, co-loo-eela, „Mitte der Nacht", „Mitternacht*; loo-thbo, „Mitte

des Kdrpers**, „Bru8ta
,
„Rumpfw

. Noch ein dritter Vogel ist in dem

mexikanischen Kalender der Cronica Franciscana Ton Guatemala genannt,

namlich tecolotl, „der Nachtvogel", „die Eulea .

Ganz andere Voratellungen ergeben sicb, wie ich schon in meiner

frQheren Arbeit ausfflhrte, aus der Maya-Hieroglyphe. Diese zeigt (vgl.

Abb. 59, oben 8. 537) eine Figur, die regelm&ssig in den HandBchriften auf

den Krfigen angebracht ist, aus denen das berauschende Getrank, der Honig-

wein, herausschaumt (vgl. Abb. 36 b, oben S. 5*26), und die nichts anderes,

als eine etwas stylisirte Form des yaca-metztli , des halbmondformigen

Nasenschinuckes der Pulquegdtter, der in mexikanischen Bilderschriften

auf Trinkgefassen angebracht wird, zu sein scheint 1
). Der obere Theil

der Hieroglyphe zeigt die Streifung, die bei Schlangen angebracht zu

werden pflegt, und scheint die Schlange andeuten zu sollen, die nicht

aelten den Weinkrug umwindend gezeichnet wird. Auch der Name cib

passt zu dieser Vorstellung, denn ci ist die Magueypflanze und wird auch

zur Bezeichnung des daraus bereiteten Pulque, wie jedes anderen be-

rauschenden Getrankes, verwendet. Cib durfte dann mit dem Instru-

mentalsuffix gebildet sein und „was zu dem Weine dient 1* bedeuten, also

entweder den Honig oder, richtiger vielleicht, die narkotische Wurzel, die

dem gahrenden Getrank zugesetzt wurde. Diesen Zusatz bezeichneten die

Mexikaner mit putli „Medizin u
, wonach der Pulquegott P&tecatl genannt

ward. Eine Verbindung zwischen diesen Yorstellungen und dem mexika-

nischen Namen des Tageszeichens (cozcaquauhtli, „Geieru
) ergibt sich, wie

ich ebenfalls schon in raeiner fruheren Arbeit andeutete, aus der Vor-

stellung des Geiers, des kahlkopfigen, als Symbol des Alters, denn nur

dem Alter war in Mexico der Genuss des Pulque, des berauschenden Ge-

trankes, gestattet. Es scheiut uun, als ob auch der zapotekische Name

dieses Tageszeichens in den Rahmen dieser Yorstellungen sich fflgt, denn

loo, loo-paa heisst die Wurzel, kdnnte also dem patli der Mexikauer, dem

Maya cib, d. h. der Pulquewilrze, entepreehen. Auch in unserer Sprache

besteht ja ein unzweifelhafter etymologischer Zusammenhang zwischen

Wurzel und Wiirze. Ja, ich meine, der Doppelsinn der zapotekischen

Bezeichnung ist an der divergirenden Darstellung und Benennung des

sechszehnten Tageszeichens, wie sie im mexikanischen und Maya-Kaleiuler

vorliegeu, vielleicht mehr betheiligt, als der Ideenzusammenhaug, der die

Yorstellungen von Geier, Kahlkopfigkeit, Alter und Pulque verkniipft.

Irre ich nicht, so kommt eine divergirende Darstellung auch in der

Maya-Hieroglyphe dieses Tageszeichens dirokt zum Ausdruck. Denn ge-

1) Vergl. VeriJffcntlichungen des K8nigl. Museums fUr Volkerkunde in Berlin,

I. S. 132, 133 und Abb. 61, (52, S. 109.

35*
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legentlich finden wir als Variante derselben die Abb. 60 (oben S. 537), in der

der auszeichnende Bestandtheil nicht das Pulque-Symbol, sondern eine Feder

oder vielleicht direkt der Nachtvogel, die Eule, ist (vgl. Abb. 63, eine der

Hieroglyphen der Eule). Das wurde also der oben angeffihrten guate-

maltekischen Benennung dieses Tageszeichens entsprechen. Auch die

Formen der Bficher des Chilam Balam (Abb. 61, 62) scheinen eine Feder

andeuten oder wiedergebon zu sollen.

Das siebenzehnte Tageszeichen heisst im zapotekischen Kalender xoo.

Das entspricht genau dem aztekischen Naraen olin, Bewegung, denn

das zapotekische Wort xoo verbindet mit der allgemeineren Bedeutuiij?

„gewaltigtt

,
„kraftig'

4

,
„gewaltsam a die besondere „Erdbeben": xbo, xirboni,

„temblor de tierra"; tixbo laybo, „temblar la tierra"; pitaoxbo, „dios de

los terremotos". Und bekanntlich wird in mexikanischen Bilderschriften

historischen Inhalts, wie in den Codices Telleriano-Remensis und Vati-

canus A, das Zeichen olin, — allerdings gewShnlich in Verbindung mit

den braunen und schwarzeu punktirteu Streifen, die die Erde oder deu

Acker bedeuten, — allgemein zur Bezeichnung eines eintretenden Erd-

bebens verwendet, wie auch das Zeitwort olini insbesondere vom Erd-

beben gebraucht wird: wauA in tlalli olini
1* (Olmos).

Wenn aber dies die Orundbedeutung des olin ist, so werdeu wir auch

fur die Hieroglyphe, rait der in den Maya-Handschriften das sieb-

zehnte Tageszeichen bezeichnet ist, eine ahnliche Ausgangsvorstellung ins

Auge zu fassen haben. Und in der That, schon der Name, den das

Tageszeichen in den Kalendern der Maya-St&mme fiihrt, weist auf diese

Gruudvoratellung hin. Das Tzental-Z6'tzil-W ort chic heisst „sich schfltteln*
-

.

Dio guatemaltekische Bezeichnung noh heisst „gro88", „gowaltig", ent-

sprechend der Orundbedeutung des zapotekischen xbo. Der Maya-Name

caban heisst „was nach unten gebracht, was unten ist
u

, s. v. a. Erde,

AVelt. Eino noch pragnantere Bedeutung hat das Stammwort cab, das in

Charencey's Vokabular mit ^terrain volcanique" iibersetzt ist, also „Erd-

bebeugebiet". Im weiteren Sinne wird es auch fflr r Erde", „Welt" ge-

braucht. Und wenn dasselbe Stammwort cab ausserdem noch „Aus-

scheidungu und „Honigu bedeutet („miel, colmena, ponzona de insecto,

untuosidad de una planta 5 fruta), so ist, scheint es, der Zwiachenbegriff

der des Abtropfens, des nach unten Tropfens.

Die Formen der Hieroglyphe caban (Abb. 64) sind sehr uberein-

stimmend. Ihre eigentliche Bedeutung aber hatte ich in meiner frflheren

Arbeit noch nicht erkannt. Die Hieroglyphe enthalt ein Element, das den

eharakteristischen Bestandtheil der Hieroglyphe der jungen GOttin bildet,

der vielleicht der von dem Priester Hernandez augegebene Name

Chibirias oder Ixchebelyax zukommt. In der Hieroglyphe dieser G5ttin

(Abb. 65, 66) ist nun deutlich zu sehen, dass das Element, das die

auszeichnenden Bestundtheile der Hieroglyphe caban bildet, einen Theil
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d*>s dunklen Haarsehopfes mit den lang herabwallenden, peitschonartigen

Strahnen darzustellen bestimmt ist, die der ganzen Figiir der Gottin, wi>

sie voll gezeichnet ist, ein so eharakteristisches Ansehen geben. Demnach

werden wir die Hieroglyphe caban nur als eine Abbreviatur der Hiero-

"lvphe dieser G5ttin aufzufassen haben, und kommen also wiederum auf

dieselbe Bedeutung zurflck, dit» ich schon aus dem zapotekischen Worte

Digitized by Google



;>50 Dritter Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Enteifferung.

xoo ableitete, namlich auf die Erde. Denn die Jxchebelyaj-, die junge

Gdttin, ist nur eine andere Form der Erdgdttin, die der alten Erdmutter

Ixchel in abnlicher Weise gegenubersteht, wie bei den Mexikanern die

Xochiquetzal der Tonantzin. Einen schlagenden Beweis far die Richtigkeit

dieser meiner Auffassung der Hieroglyphe caban sehe ich in dem Um-

Btande, dass diese Hieroglyphe der Hieroglyphe men (Abb. 57, oben S. 537)

homolog auftritt, die, wie ich oben ausfQhrte, das Bild der alten ErdgSttin,

der Erdmutter, der Ixchel oder Tonantzin, wiedergibt. Vgl. die beiden

Abb. 70 und 71, die Codex Tro 9*a far die herabfliegende Biene ge-

braucht werden.

Mit dieser Auffassung des Zeichens caban stimmt nun endlich auch

sehr gut die Rolle aberein, die wir die Hieroglyphe caban in den Hiero-

glyphengruppen der Maya-Handschriften spielen sehen. Dieses Element

bildet n&mlich einen wesentlichen Bestandtheil iu alien Hieroglyphen, die

das „unten" oder „das Herabkommen aus der Hdhe" versinnbildlichen.

So in der Hieroglyphe der fttnften Richtung (Abb. 5—7, oben S. 523), die da*

Zentrum bezeichnet; in der Hieroglyphe der Biene (Abb. 68—71), des

von oben herabschwebenden Insekts; in der Hieroglyphe Abb. 74—76, die

das Ausgiesseu aus dem Kruge oder dem Schlauche veranschaulicht; in

der Hieroglyphe Abb. 77, die das Fallen des Baumes bezeichnet; in

der aus dem Element caban gebildeten Schlange, auf der im Codex

Dresden 30a der grttne Choc, der Chac der funften Richtung, her-

niederfahrt (vgl. oben S. 360, Abb. 7). Wenn ich in meiner frttheren Ab-

handlung diese cafom-Schlauge, wie auch die Abb. 67, die in der Dresdener

Handschrift an mehreren Stellen dem Regengotte Chac als Sitz oder Fuss-

gestell dient, und das Element caban flberhaupt als den himmlischen Sitz

bezeichnet habe, so habe ich dabei falschlich das Herabkommen aus der

Hfthe an Stelle des Herabkommens betont. In Wahrheit ist diese

Figur, gleich der Hieroglyphe Abb. 58 (oben S. 537), die an anderen

Stellen der Dresdener Handschrift als Sitz des Chac fungirt, als das

^Unten", als die Erde zu bezeichnen. Das Gesicht der alten Erd-

gottin liegt ja in der Abb. 58 klar vor, wahrend die Figur der Hiero-

glyphe caban, wie ich oben anfuhrte, die Frisur der Erdgdttin zur An-

schauung bringt. Ich erwahne noch die Abb. 72, die im Codex Tro 25 *b

das Bild des Tabak rauchenden Himmels^ottes beeleitet. Nach einer

noch heute in Yucatan lebendigen Anschauung sind die Balam, die

GOtter der vier Himmelsrichtungen oder der vier Winde, grosse Raucher,

und die Sternschnuppen nichts anderes, als die brennenden Stummel der

Riesenzigarren, die diese Wesen vom Himmel herniederwerfen. Und

wenn es blitzt und donnert, so schlagen die Balam Feuer, um ihre

Zigarren anzuzunden *). Die Abb. 72 zeigt das Element des Steins und

1) Br in ton, Folklore Journal, Vol. I.
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das Element des Herabkommens aus der Huhe. Der bezeichnete Volks-

glaube erklart daher in einfacher Weise diese sonderbaren Bilder und die

Hieroglyphen, die diese Bilder begleiten. An einer anderen Stelle,

Codex Tro 26* b, ist der Rancher im Text dnrch die Hieroglyphe der

Abb. 73 bezeichnet, die wohl als „der Nfichtliche" (vgl. die Hieroglyphe

akbal, oben S. 459) zu Obersetzen ist.

Das achtzehnte Tageszeichen ffihrt im zapotekischen Kalender den

Namen opa oder gopa. Das ist ohne Zweifel dasselbe Wort wie eopa,

„kalta
,
„Kaltea

;
taca-cdpa, ttpee-cdpay

frio hacer, tixbpa-ya, „mir ist kalt".

Diese Bezeicbnung stimmt zu der Bedeutung des Zeichens im mexikanischen

Kalender (tecpatl, „FeuersteinM ) und zu den Bildern der Maya-Hiero-

glyphe (/tznab), die ebenfalls den geschlagenen Stein, die Feuersteinspitze

zur Anschauung bringen. Denn die Begriffe „Steinu
,

„Spitze a
,

„K&lteK

gehen in der Yorstellung und in den Sprachen der Mexikaner in einander

fiber, ltztlacoliuhqui, der Gott des Steins, ist zugleich der Gott der Kfilte,

der Yerblendung und der Sflnde.

Der zapotekische Name des neunzehnten Tageszeichens ist schwieriger

zu erklaren. Nach Entfernung der Vorsilben erhalten wir die Formen

ape, appe, aape, gappe. Das glaubte ich frflher in aa-pee oder caa-pee auf-

Idsen zu rattssen, indem ich es als „mit Nebel flberzogen" oder „Wolken-

bedeckung" deutete. Ich fand einen Anhalt dazu in der Form der Maya-

Hieroglyphe (Abb. 78, S. 549), die, wie ich in meiner frttheren Arbeit

nachgewiesen habe, eine Abbreviatur des Kopfes des A/oan-Vogels (Abb. 46

bis 48, oben S. 537) enthalt, der mythischen Konzeption des muyal, der

Wolkenbedeckung des Himmels. Die Maya-Namen dieses Tageszeichens

cahogh, caok, cauac geben einen andern Begriff an die Hand, namlich don von

„Gewitter tf

, oder geradezu von „Blitz und Donner", — ein Begriff,

der in der That mit dem des mexikanischen Zeichens quiauitl „Regenu sich

vollkommen deckt, denn in jenen Gegenden ist fast jeder Regen ein Ge-

witter. Der zapotekische Name fflr „Gewittera oder „Blitz und Donner"

ist laha quiepaa qiuca qttlepaa, d. h. „Feuer am Himmel, Wasser am
Ilimmel"; und fflr das Zeitwort „gewittern, blitzen" sagen die Zapotekeu

ti-upi-n\ca H-api-laa „es kommt Wasser, es kommt Feuer herab". Es ist

nidglich, dass dieses Zeitwort apt „herabkommen u
in der zapotekischen

Namensforra des neunzehnten Tageszeichens enthalten ist. — Noch ein

anderer Name dieses Tageszeichens wird in der mexikanischen Liste des

Franziskanerklosters von Guatemala gegeben, namlich ayotl „SchildkrSte".

Das erinnert sehr an die Rolle, die wir die Schildkrotc in den Maya-

Handschriften spielen sehen. Wir sehen sie z. B. Codex Cortes 17a als

fiiegende (die fliegende Wolke?) dargestellt und ihr Bild von der Hiero-

glyphengruppe Abb. 79 begleitet, die in ihrem ersteren Theile oben das

Element des Fliegens und darunter das Element cauac enthalt. Anderen

Orts sehen wir die SchildkrSte in dem Wasserstrahl, neben dem Frosch,
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von oben herunterkommeu, oder mit aufgesperrtem Racheo an dem

Himmelssehilde hftngen 1
). Vielleicht wurde die SchildkrOte, deren Panzer

ganz allgemein als Musikinstrument, als Pauke verwendet wurde, audi als

Ausdruck des Getdses, das das Gewitter macht, des Donners, d. h. als die

himmlische Pauke, betrachtet.

Wenn aber die zapotekische Benemiung des neunzehnten Tages-

zeichens nur mit eiuem gowissen Fragezeichen den Namen der andereu

Kalender anzureihen ist, so bietet andererseits die zapotekische Sprache

den einzigen und direkten Anhalt zur Erklarung der Rolle, die wir

die Hieroglyphe cauac in den Maya-Handschriften spielen sehen. Wir

finden namlich einerscits nllerdings Verwendungeu, die dem Begriff Wolke

oder Regen nahe liegen. So die Hieroglyphe Abb. 80 (S. 549), die Begleit-

hieroglypho der Abb. 46 (S. 537), d. h. des Vogels Moan. Sodann die Abb. 28

(oben 8. 526), die Begleithieroglyphe des Namens Kinchakau, die ausser cauac

noch das Element des Feuers und das des Wurfbretts enthalt, wobei man also

an den aus der Wolke zuekenden Strahl denken kann. Vorwiegend aber

wird die Hieroglyphe cauac einfaeh in der Bedeutung „Stein" oder „Ge-

wicht" gebraucht. Das zoigt sich am auffalligsten in den Thierfallen, die

ira Codex Tro 9 a und 22* a abgebildet sind, wo die der Balkenlage auf-

gelegten beschwerendon Steine mit den Elementen der Hieroglyphe cauac

beschrieben sind. Aber dieselbe Erklarung mflssen wir auch annehmen,

wenn wir den Pyramidenunterbau der Tempel mit den Elementen des

Zeichens cauac bedeckt finden. Und wenn im Codex Tro 15*a dem, einen

Baum fallenden Choc der Todesgott gegenubergestellt ist, einen Baum

fallend, der mit den Elementen des Zeichens cauac bedeckt ist, so ist hier

wohl eben dem Todesgott als starrer Stein untergeschoben, was bei Chac

ein sprosseuder Baum ist. Die zahlreichen Falle, wo die Hieroglyphe

cauac als Sitz oder Fussgestell der GStter dient, sind theilweise wohl als

Wolken zu deuten, in den meisten Fallen aber unzweifelhaft als Stein,

homolog der Hieroglyphe caban und dem Elemeute tun, „8tein*, selbst

(Abb. 85, S. 549), die man beido obenso haufig als Sitz und Fussgestell

dor Gotter gezeichnet findet. Ebenso zweifellos ist in der Hieroglyphe

Abb. 84, durch die das Tragen eiuer Last auf dem Rucken bezeichnet

wird, das Element cauac einfaeh als der Ausdruck des Beschwerendeu,

der Last aufzufassen. In den sonderbaren Fallen, wo wir die Gotter ein

mit den Elementen des Zeichens cauac versehenes Brett in der Hand

halten sehen, oder wo vor don (Jottern ein mit einem geflochtenen Griff

versehenes Brett gezeichnet ist, dessen Flftche mit den Elementen cauac

1) Eine ahnliche Rolle spielt die Schildkrote auch bci den nordlicben Indianern.

Catlin erfohr bei den Mandan: wThere were four tortoises, one in the North,

one in the East, one in the South and one in the West. Each one of these

rained ten days and the water covered the earth" (Illustr. Mann. Cust N. Am.

Indians, I. p. 181).
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bodeckt ist, scheint es sich uni Klangplatteu zu handeln. Denn die bei-

gesetzten Hieroglyphen scheinen Musik zu bedeuten. Endlich finden

sich auch direkte Homologien zwischen dem Elemente cauac und dem

Elemente tun. So in der Hieroglyphe des Jagdgottes Abb. 83 (S. 549), dessen

auszeichnendes Kennzeichen zu sein pflegt, dass er in der Stirnbinde ein

Auge oder das Element tun (d. h. einen Edelstein) tragt. Die Hiero-

glyphe dieses Gottes wird namlich bald in Gestalt der Abb. 81, bald in

der der Abb. 82 geschrieben. Und das hier das Element, das in Abb. 82

dem Element cauac sich unterschiebt, in der That als tun oder „Stein",

„ Edelstein" aufzufassen ist, das ergibt sich einerseits aus der Verwendung

als Edelstein im Kopfschmuck (tun, „piedra, piedra preciosa"), anderer-

seits aus der als Basis fiir den Pfahl, auf dem der Uuayayab-Damon, iu

den xma kaba kin aufgesteckt wird (Codex Dresden 25 c; vgl. oben S. 368

bis 371). Nun kann man ja allerdings an sich schon mit einer gewissen

Sicherheit einen begrifflichen Zusammenhang zwischen Wolken, Regen,

Stein konstruireu, denn in jenen Gegenden ist jeder Regen ein Gewitter.

Immerhin aber wird man es begreiflich finden, dass mir ein ganzer Banu

von Zweifeln gelost ward, als ich im Verlaufe meiner zapotekischen Studien

darauf stiess, dass im Zapotekischen fiir „Regen" und „Stein" genau das-

selbe Wort, namlich quia, quie, gebraucht wird.

Fur das letzte Tageszeichen finden wir im zapotekisehen Kalender

den Namen Ido oder loo, und das bedeutet „Auge tt

,
„Uesicht", „Yorder-

seite". Das stimmt nun wieder nicht direkt zum mexikanischen xochiti,

„Blume", wohl aber zu der Form der Maya-Hieroglyphe (Abb. 86, 87, oben

8. 549), die ohue Zweifel ein Gesicht darstellt. Audi der Name des Maya-

Zeichens ahau, „FQhrer", fQgt sich dem an. Die Verbindung zwischen

den beiden Bezeichnungen liegt darin, dass in dem in funfgliedrigo Sfiulen

geordneten Tonalamatl der Tag ce xochiti „eins Blume" der Anfang des

vierten TonalamatlS iertels, also der Region des Sfidens, ist und deshall)

ein Name fur die iu jener Weltgegend machtigen Gottheit, die Sonne,

geworden ist.

Dass das Zapotekenland dasjenige Gebiet war, durch welches vor-

zugsweise der Austausch der Kultureinwirkungen von dem mexikanischen

Oebiet nach dem der Maya-Stamme und umgekehrt sich vollzog, ist aus

der Lage desselben begreiflich und auch historisch bezeugt. Wenn also

die oben angestellten Untersuchungen fiber die Bedeutung der zapotekischen

Tageszeiehen bei verschiedenen von ihnen ergeben haben, dass die zapote-

kischen Benennungen fur anscheineud unvereinbareVerschiedenheiten in der

mexikanischen und der Maya-Benennung und Bezeichnung ein Mittelglied

abgeben, so wird man das nur verstandlich finden. Vielleicht mfissen wir

aber noch weiter gehen. Vielleicht ist das Zapotekenland das Laud ge-

wesen, in dem, oder in dessen Nahe, dasjenige, was in der Wissenschaft

der mexikanischen und der mittelamerikanischen Stamme den breitesten
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Raum einnimmt, der Kalender. das Tonalamatl, seinen Ursprung gehabt

hat. Thatsachlich scheint bei kaum einem anderen der verschiedenen

Stamme der Kalender und die damit verknflpfte Schicksalsbestimmung so

sehr alle Yerhliltnisse beherrscht zu haben, wie bei den Zapoteken uod

den ihnen verwandten St&mmen, den Mixteken n. a. Mit grdsserer

Sicherheit wird man sich fiber diesen Punkt allerdings erst dann aus-

sprechen kOnnen, wenn wir fiber die alten Verhaltnisse der atlantischen

Kfiste und des Isthmusgebiets, und den Verlauf der alten Handelswege,

die aus dem mexikanischen Gebiet nach den Maya-Landern und den

Kfisten der beiden Meere fflhrten, genauer unterriehtet sein werden.
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9.

Some remarks on Prof. Cyrus Thomas' brief study of

the Palenque tablet.

Science VoL XX. No. 498. New York. 15. July 1892.

In Science, No. 488, Professor Cyrus Thomas stated that „the par-

ticular manner of reckoning the days of the month" — or more precisely,

the exact designation of a date by the sign of the day and the position it

holds in the number of twenty days (uinal) that people are in the habit

of calling a Maya month — as it is found not only „in some of the series

of the Dresden Codex", but throughout the whole of it, is also found on

the Palenque tablet. This statement undoubtedly is a correct one. But

Professor Thomas, following Professor Fdrstemann, asserts that the

^peculiarity of this method is that the day of the month is counted not

from the first of the given month, but from the last of the preceding

month; thus the fifteenth day of Pop, beginning the count with the first,

will, according to this method, be numbered 16." If it were really so,

this method of reckoning the days of the month would be a very curious

one, and hardly to be understood. Professor Fdrstemann based this

assertion on the supposition that the calendar system of the Dresden Codex

is the same as that which prevailed in Yucatan at the time of Bishop

Landa's writing. In vol. XXIII, of the Zeitschrift far Ethnologie, published

by the Berlin Anthropological Society, in a paper entitled „Zur mexika-

nischen Chronologic, mit besonderer Berucksichtigung des zapotekischen

Kalenders," I have shown that the priests who wrote down the Dresden

Codex did not begin their years with the days kan, muluc, it, cauac, as in

La n da's time, but with the days been, etznab, akbal, lamat, exactly cor-

responding to the acatl, tecpatl, colli, tochtli (cane, flint, house, rabbit), the

signs used by the Mexicans to designate their respective years. Beginning

the years in this manner, the day 4 ahau, 8 cumku is really the eighth

day of the month cumku in the been, or „cane u
,

years. The day 9 kan

12 kayab is really the twelfth day of the month kayab in the same been^

or „cane,u years; and thus with all the other dates throughout the whole

Dresden Codex.
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The evidence derived from the fact that the same method of number-

ing the days of the month, that is to say, the same method of beginning

the years, is also found in the Palenque tablet, leads — I agree with Pro-

fessor Thomas — to the inference „that there were intimate relations

between the people of this city and thoso where the Dresden Codex was

written, and that there is no very great difference in the ages of the two

documents." On the other side, it is proved by my statements that in

this peculiarity both the Dresden Codex and the Palenque tablet differ

from the Codex Troano-Cortes. For in the latter document the beginning

of the years is in the days Aan, muluc> ir, cauac. This is proved by

Codex Troano 23—20, when compared with the Dresden Codex 25—28.

From this, and the general character of the Codex Troano-Cortes, we may

safely infer that this manuscript is of a later date than the Dresden Codex,

and, perhaps, of a somewhat different locality.
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10.

On Maya Chronology.

Science Vol. XX. No. 4%. New York. 5. August 18112.

In a former communication, answering Professor Cyrus Thomas's
„Brief Study of the Palenque Tablet, 4

' I stated that the theory brought

forward by Professor Fftrstemann, that the Dresden Codex does not

count the days from the first of the given month but from the last of the

preceding month, is to be put aside. Professor Forstemann's theory is

based on the supposition that the calendar system of the Dresden Codex

was the same as that which prevailed in Yucatan at the time of Bishop

Landa's writing. This supposition, however, is an erroneous one. In the

„Zeitschrift fur Ethnologic", Vol. XXIIL, I have shown that the priests

who wrote down the Dresden Codex did not begin their years with tho

signs kan, muluc, ix, cauac, as in Landa's time, but with the signs been,

e"tznab, akbal, lamat, exactly corresponding to the signs used by the

Mexicans to designate their respective years. Beginning the years in this

manner, the day 4 ahau, 8 cumku, is really the eighth day of the month

cumku in the been or „cane" years, and conformingly all the other dates

throughout the whole Dresden Codex.

I wish to call attention to a passage of the Chilam Balam of Mani

which seems to confirm my opinion. It is said there (Brinton, Maya

Chronicles, p. 98): „Iu the Katun, 13 Ahau, Ahpula died. It was in the

course of the sixth year before the ending of the fcatun, as tho counting

of the years was in the east, and (the year) 4 Kan seated upon the throne,

on the 18th day of (the month) Zip, on the day 9 Imix, Ahpula died'
1
.

Now it occurs only when beginning tho count with the first day of the

month, that a day 9 Imix is the 18 th day of the month Zip. And, indeed,

in the year that begins with the day 4 Kan, the day 9 Imix is the 18 th

day of tho month Zip — beginning the count with the first.

Here, therefore, we have the same designation of a date by the sign

of the day and the position it holds in tho number of twenty, or a Maya

month, as in the Dresden Codex. It seems scarcely probable that the

natural manner of counting seen in the passage of the Chilam Balam,

quoted above, should be replaced in the Dresden Codex by another and

wholly unintelligible one.
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11.

Ein nener Versuch zur Entzifferang der Mayaschrift

Globus, Bd. 62 (1892). S. 69-61.

In dor Nummer vom 27. Mai 1892 der Science theilt Professor Cyrus

Thomas vom Bureau of Ethnology in Washington mit, dass er den Scblussel

zur Entzifferung der Mayaschrift „endlich glflcklich cntdeckt" habe. Welcher

Art der Schlussel sei, dartiber macht er nur kurze Andeutungen. Es mQsse

von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden, und zwar

so nicht nur die aufeinander folgenden Zeichen, aondern auch die einzelnen

Elemente desselben Zeichens. Obwohl es eine Anzahl „konventionelle

Symbole" gebe, sei doch die Mehrzahl der Hieroglyphen in wahrem Sinne

phonetisch konstituirt. Die Landa'schen Angaben fiber die .Mayaschrift

sfiien im Wesentlichen als zutroffend zu bezeichnen. Er habe in dieser

Weise schon die Bedeutung von ein paar Dutzend Zeichen herausbekommen

und in mehreren Fallen den allgemeinen Inhalt einer (rruppe von Zeichen,

•die einen Satz bilden, feststellen kdnnen. Er sei jetzt dabei, Proben seiner

Interpretatiouen und Erklarungen zusammenzustellen, und sie den dortigen

leitenden Archaologeu und Sprachgelehrten vorzulegen.

Es ist aus diesen kurzen Andeutungen nicht recht zu entnehmen, was

€yrus Thomas deim nuu Neues zu der Sache hinzugebracht hat. Denn

von dem Landa'schen Alphabet sind auch Brasseur de Bourbourg,

<le Rosny und Le Plongeon ausgegangen, deren Entzifferungsversuche

bekanntlich bei dem einen nicht sehr weit gediehen, bei den anderen zum

Theil sehr merkwurdig ausfielen. Landa's Alphabet ist gewiss keine

blosse „Erfindung tt
. Zweifellos besitzeu seine Zeichen einen gewissen

Lautwerth. Z. B. ist ftein erstes a der Kopf der Schildkrote (aoc), der

<leutlicher in einer Hieroglyphe zu selien ist, die Codex Cortes 17a ueben

dem Bilde der fliegenden (achwimmenden) Schildkrote angegeben ist.

Landa's erstes u scheint von dem Lautwerth uin abgeleitet zu sein.

Denn dieses Zeichen, das eigentlich einen gedffncten Rachen darstellt,

tritt, wie ich nachgewiesen habe 1

), gleichwerthig eiuem anderen Zeichen

1) Zeitschrift fur Ethnologie XX (1888), S. 9. Vgl. oben S. 416.
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auf (uinal — 20), das thatsachlich diesen Lautwerth besitzt. L an da's

zweites u aber bringt zweifellos die Silbe uuk „trinken" in Erinnerung,

da es ein konventionelles Symbol far Honigwein ist. Land a gibt nun

aber an, dass diese Zeichen einzelne Laute, die er unserm ABC koordinirt,

repraseutirt batten, und dass aus ihnen die Silben der Sprache in der Art

unserer Buchstabenschrift zusammengestellt worden seien. Es ist sehr

wohl glaublich, dass zu Landa's Zeit in Yucatan so geschrieben worden

ist. Denn ahnliches sehen wir in Mexico. Auch dort tritt in spanischer

Zeit in gewissen Dokumenten das Bestreben hervor, die hieroglyphischen

Elemente in ihrera Begriffsumfange zu reduziren, sie den einen Einzellaut

reprasentirenden Buchstaben der Spanier ahnlich zu machen. Ein Beleg

dafur sind der zu der Boturini-Aubin'schen Sararalung gehorige Codex

Vergara vom Jahre 1539 und die hieroglyphischen Paternoster und

Katechismen. In ihnen werden z. B. der Topf (com-itl) und die Fahne

(pan-tli), die in alter, echter Bilderschrift jederzeit mit dem Silbenwerth

Abb. 1. Abb. 4. Abb. 5.

con und pan auftreton, zum Ausdruck von co und pa verwendet. Der

Dorn, der in alter Zeit den Begriff und die Silbe fo „stechen M ver-

anschaulichte, wild t't'ir das einfache c (z) gebraucht, u. a. m. Dies Ver-

fahren ist aber der alten hieroglyphischen Schrift fremd. Und so ist es

mir, nach dem ganzen Charakter der Mayatexte und der Gruppirung der

Zeichen in ihnen wenig glaublich, dass in alter Zeit in der von

Landa augegebenen Weise geschrieben worden sei.

Der Schlussel, den Cyrus Thomas anbietet, scheint nun aber doch

auf dieser Voraussetzung zu beruhen. So muss man wenigstens nach dem

einen Beispiel, das er als „one result of this discovery" angibt, urtheilen.

Es betrifft die beistehende Abb. 1, die im Codex Cortes 32 rechts OHten

unter einer Gruppe von dreimal zwei Hieroglyphen gezeichnet ist. Ilier

stehe, gibt er an, die Schlange auf dem Zeichen cab „Erde", und die

Zeichen, die die menschliche Figur, die aus dem go5ffneten Rachen dor

Schlange hervorsieht, auf der Hand halte, seien „a compound symbol" fur

yeb, yeeb, was „Nebel, Thau, Feuchtigkeit" bedeute. Das Kreuz in dem
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Auge des Menschengesichts und die Schlange seien beide Symbol fur

Kegen oder Feochtigkeit. Und somit stimme die ganze Figur zu der

Bedeutung, die er far das auf der Hand gehaltene Symbol (yeb und yeeb)

gegeben habe.

Hier ist zunfichst richtig, dass das unterste Zeichen (auf dera <iie

Schlange stent), und das eine Vergrttsserung des 17. Tageszeichens der

Maya (caban) darstellt, als Ausdruck fur cab „Erde u genommen werden

muss. Das habe ich im vorigen Jahre in meiner Abhandlung rzur

mexikanischen Chronologie u
festgostellt und nfther begrdndet 1

). In ge-

wisser Weise richtig ist auch, dass die Schlange als Symbol fur Regen

gelte. Genauer freilich bezeichnet sie nicht den Regen selbst, sondern

die Wolke, die den Regen, das Wassor, in ihrem Schosse birgt. Das

Kreuz aber ist richtiger als Symbol der vier Windrichtungen oder des

Himmels zu bezeichDen, wird aber auch in anderem Sinne, z. B. zum

Ausdnick einer Yerbindung, uud auch als Todessymbol, gebraucht.

Wenn Cyrus Thomas das zusammengesetzte Zeichen, das die aus

dem Rachen der Schlange hervorschauendo menschliche Figur auf der

Hand halt, als yeb oder yeeb liest, so nimmt er augenscheinlich an, dass

das obere Zeichen, welches in den Monatsnamen yax und yaxkin vorkommt.

den Lauhverth y habe. wahrend das untere dem zweiten b des Landa'scheu

Alphabets entsprechen wiirde. Hier habe ich zunachst einzuwenden: Ist

es denn richtig, dass yeeb „Feuchtigkeitu bedeutet? In dem Diccionario

von Pio Perez finde ich yeb-ha mit der Bedeutung „feiner Regen u ange-

geben. Hier kommt aber der Begriff „Regen w oder „Feuchtigkeit u nur

durch das AVort ha „\Vasser*' zum Ausdruck, w&hrend yeb (oder ebu

Plural von ye (oder e) s. v. a. „Spitzenreihe, Treppe, Zahnreihe", vielleicht

auch „Beson" bedeutet, aber mit Feuchtigkeit und Xebel au sich nichts

zu thun hat. Ich selbst habe fflr die in Rede stehende Hieroglyphen-

gruppe vor Jahr und Tag eine andero Deutung gegeben 8
). Ich habe ur-

spriinglich an Honig (cab) gedacht, spiiter aber ist es mir wahrscheinlicher

geworden, dass die Gruppo ein Feueropfer (Kautschuk und Kopal, oder Holz

und Kopal) bezeichnet. Ich kam dazu, weil ich dem unteren Element den

Lautwerth kan „gelb" zuschreiben muss. Dieselbe Gruppe kommt, unten mit

einer AVirbelzeichnung (d. h. Feuer) versehen (vgl. Abb. 4), im Codex

Dresden '2\\ 30 neben Speisedarbringungen (Truthahn, Stacheleidechse, Fiscli)

vor und ist dort der Hieroglyphe Abb. 2 aquivalent; die einen Hund oder eine

Iguana auf einem Maiskorn in einer Schussel zeigt. Im Codex Dresden 27 b

endlich sehen wir diese Gruppe auf einer Aachen Schussel (Abb. 5) als Dar-

bringung vor Itzamnd, dem Regenten des Westens. Und auch hier ist diese

Gruppe der Hieroglyphe Abb. 3 gesellt, die mir ebenfalls einen Hund oder eine

1) Zeitschrift fUr Ethnologie XXIII (1891), S. 129, 130. Vgl. oben S. 548-550.

2) Zeitschrift fUr Ethnologie XXIII (1*91), S. 108, 109. Vgl. oben S. 527.
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Iguana darzustellen scheint. Die Darbringungen, die auf den Bl&ttern 25—28
der Dresdener Handschriften vor den Regenten der vier Richtungen und

der vier Jahre angegeben sind, entsprechen genau dem Charakter der

Gottbeit, bezw. der Natur des Jahres. Die fruchtbaren, regenreicben been-

Jabre sind durch den Wassergott bezeichnet, den Gott mit der hervor-

stehenden Tapirnase. Vor ihm stehen als Darbringungen ein keimendes

Maiskorn, und darunter Maiskorner auf einer Schussel. Die brennenden

darren Stznab-J&hre zeigen Kinchahau, den Sonnen- und Schlachtengott.

Vor ihm sehen wir als Darbringung die Hieroglvphe des Maiskorns,

einem Element gesellt, das „roth" (und wohl auch brennend) be-

zeichnet. Und darunter auf einer Schflssel zahlreiche (mit der Ziffer 7

versehene) ausgerissene Menschenherzen. In den bdsen, unhoilvollen lamat-

Jahren herrscht der Todesgott. Vor ihm sehen wir oben offene Thier-

mauler (Insektenfrass? Heuschrecken?) und darunter verkohlte Maiskdrner.

In den akbal-Jahreu endlich herrscht Itzamna, der alte Feuergott, der

Herr des Lebens. Ihm ware sowohl der Hund, wie das Feueropfer eiue

durchaus angemessene Darbringung.

In einem Punkte endlich beruhen die thats&chlichen Angaben, die

Cyrus Thomas in seiner Ankflndigung macht, auf offenbar falscher

Voraussetzung. Er ftthrt an, dass unter anderen bei seinen Untersuchungen

sich ergeben habe, dass das von Landa angegebene Zeichen fflr die

Aspiration wirklich als solches zu gelten habe. Nun hat aber Landa
dieses Zeichen gar nicht aufgestellt, sondern dasselbe ist von Brasseur

de Bourbourg willkurlich hineiugebracht worden, der auch ver-

schiedene Varianten willkttrlich hinzugefflgt hat.

Herr Cyrus Thomas ist ein ernsthafter Forscher. Seine Versuche

sind gewiss mit anderem Auge zu betrachten, als die bekannter anderor

Gelehrter, die vor ihm auf ahnlichen Wegen demselben Ziele zustrebten.

Immerhin wird man gut thun, seiner Ankflndigung, so bestimmt sie auch

lautet, nicht ohne Weiteres Glauben zu schenken, sondern nahere Nach-

richten abzuwarten.

Seler, Geaaminelte Abhandlongen 1.
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12.

Does there really exist a phonetic key to the Maya-

Hieroglyphic writing?

Science Vol. XX. No. 499. New York. 26. August 1892.

In No. 494 of this journal Professor Cyrus Thomas attempts to give

a key for the interpretation of the Maya hieroglyphic writing, taking as a

guide and starting-point Bishop Land a' s well-known alphabet. It is not

for the first time that in this way an interpretation of the Maya Codices has

bcjen attempted; but as yet most scientists were of the opinion that these

attempts failed to give a satisfactory result.

The hieroglyphs given as letter symbols by Bishop Land a without

doubt possessed a certain phonetic value. For instance, Land a' 8 first a

(Fig. 1) is the head of the turtle, aac, represented by a quite similar

hieroglyph (Fig. 2) in Codex Cortes 17a. Landa's cu (Fig. 3) is the

same hieroglyph as that of the day cauac, and conveys the ideas of the

cloud and of heavy things, as, for instance, a stone. It is an essential

element ' of the hieroglyph (Fig. 4) which expresses the idea of carrying

a load on the back, cuch. Landa's ku (Fig. 5) is the hieroglyph of

the bird named ^quetzal* by the Aztecs and kuhd by the Mayas. The

sign of this bird (Fig. 6) is seen in Dresden 16c and Troano 17*b.

Landa's o (Fig. 7) seems to exhibit the characteristic elements of the

hieroglyph of the great red macaw, mo, as seen in Dresden 16 c (Fig. 8).

Landa's first u (Fig. 9) is a well-known hieroglyphic element, exhibit-

ing on the Copan steles the forms shown in Fig. 10, and undoubtedly

conveying the idea of a face, uich, perhaps of a bird. The same hiero-

glyphic element frequently occurs on the neck of the food dishes and

drinking cups (Fig. 11), probably on account of the face with which the

Indians used to ornament that part. Landa's second u (Fig. 12), a

hieroglyphic element, which is also seen in the sign of the day eib, occurs

on the jars filled with spirit-liquor (Fig. 13). It appears to be a modi-

fication of a similar design on the Aztec drinking cups (Fig. 14). The

latter refers to the ome-toch symbol, that is, the semi-lunar curved and

hook-nosed ornament of the Totochtin, the wine gods (Fig. 15). This
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element therefore, seems to conyey the idea of drinking, uuk. At last,

the sign of aspiration given by Professor Thomas (Fig. 16) is certainly

i. a. j. *.<*, 4.*. jr 6

not a ^Spanish fabrication", but it is Brasseur de Bourbourg's fabrication,

since it is not seen in Landa's text. It has been added to the text by

Brasseur de Bourbourg's wholly arbitrary decision. See the photographic

36*
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reproduction of the page in question in the publication of L an da's text

procured by D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. In the hiero-

glyphic writing the element Fig. 16 occurs as a substitute for the ele-

ment Fig. 17. The latter, probably, is intended to render the head and

the wing of a bird.

It is quite probable that in Landa's time the Mayas used to write in

the manner indicated by Land a; we observe the same in the Mexican

area. At a certain time after the conquest the Indian writers were in-

clined to restrict the phonetic value of their old hieroglyphs, in order to

write with them in the same manner as the Spaniards did with their

respective hieroglyphs. Compare the so-called Codex Yergara of the

Aubin-Goupil collection. But this was not so in ancient times. Cer-

Fig. A. Fig. B. Fig. C.

Codex Tro 22* a. Codex Cortes 2G. Codex Tro 82* b.

tainly there existed in the Maya writing compound hieroglyphs giving the

name of a deity, a person, or a locality, whose elements united on the

phonetic principle. ' But as yet it is not proved that they wrote texts.

And, without doubt, great part of the Maya hieroglyphs were conventional

symbols, built up on the ideographic principle.

In order to illustrate the combination of his letter symbols, Pro-

fessor Thomas gives a few interpretations of groups of compound

characters.

The first group (see Fig. A) found in the upper division of Plate 22*

Codex Troano is translated by Prof. Thomas as follows: — (1) u-zabaly

(2) u-fe, (3) cutz, (4) i-yaxkin „SetM (or literally do the setting of) the

snare for the turkey on the second day of yaxkin*. — It is true that the

second hieroglyph of this group (reproduced in my Fig. 24) contains the

elements given by Landa (Fig. 25) as expressing the sounds I, e, i.e.*
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U, the lasso, the sling; and, indeed, in the figure below a turkey is seen

hanging in the sling. I do not venture to settle the question by giving

an explanation of this hieroglyph. I will only remark that the second

element of this sign, that given by Land a as expressing the sound e,

occurs in various compound hieroglyphs (see Figs. 26—28). In all these

cases the action represented refers to handling a rope or to working up

thread. Fig. 26 (taken from Codex Troano 31 *b) refers to handling the

rope trimmed with thorns that the penitent used to draw through the

pierced tongue (see the Relief of Lorillard City, published by Charnay).

Figs. 27, 28 (takeu from Codex Troano, 11*) refer to weaving and em-

broidery. It would be a curious coincidence that tho words expressing

these different actions should all contain an e, while considering the idea

expressed, the coincidence is a given one.

Considering the third hieroglyph of this group — which is indeed

that of the turkey, cute (soe Fig. 19), one is in like manner iuduced at

the first glance to think of a phonetic constitution. For the first element

is that of the day came, given by Landa (Fig. 3) as expressing the

sound cu. And the second element — wanting in Landa' s list of letter

glyphs — would seem to record the sound te, booause it renders the con-

ventional design of a headless carcass or skeleton, tzictzac, seen from be-

hind, or in front, with its ribs and the anal opening. Compare the Fig. 23,

the design of a skeleton (the death-god) seen „in profile". Nevertheless,

it would be a hasty conclusion to proclaim as established and beyond

doubt the phonetic constitution of this hieroglyph. For the same element

of the skeleton occurs in other hioroglyphs, expressing things the names

of which do not contain a trace of the sound tz. Fig. 20 is the hiero-

glyph of the dog, pels; Fig. 21, that of the dog of the heaven that carries

the lightning; Fig. 22 is the hieroglyph of the month kan-kin, „the yellow

(or ripe) sun".

But it is principally the first hieroglyph of the group in question that

rouses the gravest doubts about tho rightness of Professor Thomas's

interpretation. The whole group forms part of a series of representations,

filling the upmost division of Plates 24*— 20* of the Codex Troano, and

recording, undoubtedly, the capturing of animals. The series begins with

the prey-gods of the five regions. Those are followed by various repre-

sentations showing the hunting god with a captured turkey under the

arm, or holding a bag, or armed with spears and throwing-stick (Fig. 33);

the black god (Fig. 31 = Efcchuakf), and different captured animals, an

armadillo (?) in the trap loaded by heavy stones, a turkey seized by tho

snare, a deer seized by the snare, a deer impaled on the pointed flint

erected in the bottom of the pit, a pizote seized by the snare, and a tur-

key entangled in the hunter's net. Each figure is accompanied by a group

of four hieroglyphs (as a rule). The first hieroglyh is the same in
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all the groups (see Fig. A, and ray Fig8. 31—83), and undoubtedly

refers to the action of capturing. This action is clearly indicated by the

form of the hieroglyph that exhibits the head of the victim with the bloody,

empty eye-hole, the conventional symbol of sacrifice. This head is held

within a sling, the knot of which is seen on the summit Compare the

more accurate design of this hieroglyph in Fig. 18, taken from the

Dresden Codex 60a. In this hieroglyph all is figurative and ideographic;

no trace of phonetic constitution can be observed.

The fourth hieroglyph of the group A (Fig. 29) is interpreted by

Professor Thomas as the second day of the month yax-kin. But this is

obviously erroneous. There does not exist a numeral designation with

crosses between the dots. Fig. 29 seems a variant of the hieroglyph

seen in Fig. 30 placed on a bowl. In the latter hieroglyph, the second

element signifies kan, the yellow color. It is replaced in Fig. 29 by the

element kin, the sun. The hieroglyph Fig. 30 — which in a former

communication was interpreted by Professor Thomas as signifying

„moi8ture tt — occurs on different pages of the Dresden Codex among the

figured representations of offerings (turkey, lizard, fish, deer). Undoubted-

ly it means an offering, perhaps wood and Indian rubber, or copal.

The second sample given by Prof. Thomas ist shown in Fig. B.

It is found in the lower division of plate 26 of the Cortesian Codex.

Prof. Thomas translates the group as follows: — (Deity) xan yal-cab

kal-cab „As", or win the name of (the deity) slowly gather the swarm of

bees aud inclose them in a hive". — I do not enter into a discussion of

this group, because I find nothing in it that might impel me to accept the

translation given by Prof. Thomas.

Professor Thomas's third sample (Fig. C), is taken from the middle

division of plate 32* of the Codex Troano. It is translated by him as

follows: — mul-cin ku ci- (god of death) xaan „Collect together for the

temple of the holy god of death palm wood" — I agree with Professor

Thomas that the boards covered with the hieroglyphic design of the <lay

cauac may be intended for „woodM or „wooden", though I am more in-

clined to take it for „stone" or „made of stone". The same board is

seen in Troano 12*c, but fitted with a twisted handle on its surface. Here

the first and fourth hieroglyph of the group are also seen; the second one

is wanting. Variants of the first hieroglyph occur in Troano 35a, 35b,

34b, and Cortes 21a, where the figure below shows the god beating a

drum. Professor Thomas's explanation, mul-cin, „ collect together
14

, is

mereley hypothetical. The same applies to the fourth hieroglyph. It is

the same as that given by Land a as expressing the sound jc. It is ma-

terially identical with that of a well-known deity exhibiting in his face the

same characteristic design as the face that forms the essential part of this

hieroglyph. In Troano 11* this hieroglyph accompanies the elements
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which seem to express the action of weaving. And on the two contiguous

plates, Codex Troano 35 • and Cortes 22, it is connected with red nume-

rals and forms a row alternating with rows of various offerings. It is

scarcely probable that in all these cases the reading xaan should corre-

spond to the matter expressed.

The problem of the Maya writing is a difficult one. I cannot con-

vince myself that the list given by Professor Thomas as letter glyphs

acts as a key to its interpretation. For the samples of translation he

adduces are not forcible, and include misunderstandings. In my opinion,

in the present state of things it would be far more appropriate to point

out the real meaning, as to the matter expressed, of each hieroglyph. The

determination of their phonetic value will then follow, and consequently

will then be done with much more accuracy.
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13.

Is the Maya Hieroglyphic Writing Phonetic?

Science Vol. XXJ. No. 518. New York. 6. January 1893.

In No. 505 of the Science, Professor Cyrus Thomas devotes a few

more pages to the problem of the Maya hieroglyphic writing. „These",

he says, „may perhaps be profitable to the subject, if confined to an

earnest endeavor to arrive at the truth". The ^additional evidence", in-

troduced in this manner by Professor Cyrus Thomas, he has seen fit to

precede by some remarks intended to invalidate the criticism I offered in

this paper some months ago (Science, Aug. 26). My answer to these re-

marks is presented in the following lines, which, I trust, will also be profit-

able to the subject, although I do not claim to be the only scientific

man that ^earnestly endeavors to arrive at the truth".

Professor Thomas is correct in stating that „a dot and two crosses

with a month-symbol form a date in the bottom line of Plate 49, Dresden

Codex u
. Nevertheless, I firmly believe I can maintain that „there does

not exist a numeral designation with crosses between the dots". I have

never seen it in the Codices. On the other hand, I found, for instance,

on the sides of the Stela J of Copan (Maudslay, „Biologia Centrali Ameri-

cani", PI. 69—70) that the one dot of the numerals 1, 6, 11, and 16

always is framed by two ornamental signs, but there is never an orna-

mental sign between the two dots of the numbers 2, 7, and 12. Compare

the Figs. 1— 16 of the adjoined table. Moreover, I think, the analogy

between the two hieroglyphs, (Figs. 29 and 30 of my former paper, see above

pag. 563), is obvious. Since in the one case the two dote and the cross

are a part of the hieroglyph and not a numeral, I hope, it will not be a

fault of veracity to believe the same in the other.

Professor Thomas says I am not correct in stating that Fig. 30 of my

former paper (see pag. 563) is the glyph he interpreted „moistureu . „True,

the parts are similar", he says, „but the details and surroundings are differ-

ent". In the adjoined table I reproduce the Fig. 30 of my former paper

by Fig. 17, and Professor Thomas's moisture symbol by the Fig. 18.

Certainly, the surroundings are different. In Fig. 17 the hieroglyph is

placed on a dish, in Fig. 18 on the hand. And there are wanting in
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Pig. 18 the two dots and the cross that are seen in Fig. 17. But the

parts are not „similar", but essentially the same. And that tho whole

hierolgyph is really the same, is proved by comparing Figs. 19 and 20 of

the adjoined table, taken from the Dresden Codex, 18a and 19c. In

Fig. 20 the hieroglyph of Fig. 17 is the first hieroglyph of the text. Its

representative is shown in the hieroglyph carried on the back of tho
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woman figured below. This representative of the text-hieroglyph exhibits

the same elements in the same order as Professor Thomas's moisture-

symbol held on the hand of Fig. 18.

Professor Thomas asserts that my statement that the first glyph

shown in his Fig. 2, p. 4G (Science, July 22), is the same as that in cer-

tain groups mentioned by me, and Figs. 31—33 (of my former paper, see

above pag. 563) are incorrect, as I had failed to include the prefix. The
character of my first figure, he says, is the same, but the characters of

my two other figures are different and give a different word. The first

character Professor Thomas had interpreted u-zabal, „set the snare". Re-

specting the latter, he says, it is possible that the signification is suggested

by haoab, „a sword, weapon to wound with, a whip." This agrees, Pro-

fessor Thomas asserts, „very well with what we see in the hands of the

figures below, and also with the general tenor of the series". True, in-

stead of naming one character and one series, I ought to have spoken of

^two allied characters and two allied series". But my objections to Pro-

fessor Thomas's interpretation were chiefly based on the fact that each

one of the two hieroglyphs is the leading character in a series of repre-

sentations, embracing different actions, and not only the ^setting of the

snare". The first character is the leading hieroglyph in the series Figs. 26

— 31 of the adjoined table; the second one in the series Figs. 32—35.

It is obvious that — although there are represented different persons and

animals — the general tenor of the two series is essentially the same.

Both, undoubtedly, refer to capturing animals, showing the deity armed

for hunting and different captured animals. Now, it can be proved that

the leading character of the hieroglyphic groups of a series suggests the

action in which the persons figured below are represented (compare, for

instance, Codex Dresden 4c and 7 c and the two leading hieroglyphs in

Codex Dresden 12 c, Codex Troano 19 c, etc.). As, in our case, the gene-

ral tenor of the two series is the same, the first of our characters

(Figs. 26—31) will be intended to indicate the same action as the second

one (Figs. 32—35). We must conclude, therefore, that the second part,

which is common to the two hieroglyphs, is the essential one; and that

the other, the so-called „prefixu , is subordinate, referring to circumstances

of minor importance, perhaps interchangeable. This conclusion will be

proved once more by the fact that the second part occurs alone, and

apparently with the same general signification (see Fig. 35a, taken from

Dresden Codex 60a).

As to Professor Thomas's interpretation, the name hacab he gives

does not agree with his own alphabet. For the element in question, the

knot or loop, seen on the top of the second part of the hieroglyph, ac-

cording to Professor Thomas's alphabet, does not express the sound of

the „letra herida" a, that is to say, to', but that of z, or *. The word

Digitized by Google



18. Is the Mays Hieroglyphic Writing Phonetic? 571

itself is not ha-oab, as Professor Thomas reads, but ha9-ab
y

an instru-

mental noun derived from the verb hao, „to whip, to wound". Finally,

it is obvious that the rendering, „sword, a weapon to wound with, a

whip", does not more agree „with what we see in the hands of the

figures below, and also with the general tenor" of the second series

(Figs. 32—36), as it would agree with that of the first one (Figs. 26—31).

I may safely abandon to the reader's judgment to decide whose interpre-

tation in this case is the more based on „mere assumptions". Professor

Thomas's or mine, and who has more earnestly endeavored to arrive at

the truth.

Professor Thomas acknowledges the correctness of my statement that the

sign of aspiration found in Brasseur's „Landa" is not in the original text.

Nevertheless", he says „we have to thank the Abbe for a happy sugges-

tion .... I may add that Dr. Seler has gone farther than Brasseur, as he

has given us in his 17a (see above pag. 563) a character which appears to

be new, — at any rate, I have been unable by a careful search to find it in

any of the codices". I refer Professor Thomas to the Figs. 23—25 of

the adjoind table. These, and some other variants, act as leading hiero-

glyphs in a series of twenty-nine hieroglyphic groups, accompanying as

many figures of the rain-god. My Fig. 23 contains the element in ques-

tion, with exactly the same characters as I rendered them in Fig. 17 a of

my former paper (see above pag. 563). This Fig. 23 occurs three times in

the series, in Dresden Codex 30c, 31 c, and 39c. Professor Thomas, there-

fore, has not carefully searched. To call a notorious falsification „a happy

suggestion", and to stigmatize a correct statement as a conscious falsi-

fication (I say it with due regard to courtesy), we are not wont to con-

sider as an earnest attempt to arrive at the truth.

Professor Thomas argues that I had criticised his article without

having thoroughly read it, because, in the fourth character of his Fig. 4,

I overlooked, he says, the little item on the front of the face. Had I but

looked to his Fig. 3, I would not have fallen into the error of considering

the two as the same. I regret to say that the writer of the Dresden

Codex has fallen into the same error, since he mentions the deity, seen in

the Figs. 21, 22, of the adjoined table, in Dresden Codex 5 a by the first

hieroglyph of Fig. 21, in Dresden Codex 13 b by the first hieroglyph of

Fig. 22, both differing from another in „the little item on the front of

the face", nearly in the same way as the characters of Professor Thomas's

Figs. 3 and 4 (Science, p. 45) differ from another.

Professor Thomas himself, in most cases, has overlooked the noto-

rious existence of variants of writing and the replacement of one element

by another. He says, „To assume that the Fig. 29 (of ray former paper

see above pag. 563) is a variant of Fig. 30, is certainly straining a point to

the utmost tension". I could show to my opponent more curious variants.
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As to the mutual replacement of the element kin and Professor Thomas's

„letter-glyphu b — that, in my view, renders the sound kan „yellowu —
I refer him to Figs. 36, 87, of the adjoined table, the first showing the

leading hieroglyphs of Cort. 21, Tro. 35 d, the latter those of Codex Tro.

24*, 23*a.

Professor Thomas concludes his objections against my criticism with

the following phrase: „I must confess that his (Dr. Seler's) eyes are

sharper than mine, if he can find any figures in either of the Codices re-

presenting a god or any one else beating a drum. This, like other of his

assertions in regard to the significance of other figures, appears to be

„merely hypothetical". My reply to this apostrophe is the Fig. 40, taken

from Dresden Codex 34 a, which, for the benefit of the reader, I have

contrasted with two Mexican paintings, Figs. 38 and 39, taken from Codex

Fig. 88. - Codex Forgin (» Fig. 39. — Codex Laud PI. 39

(= Kingsborough PI. 66). (Kingaborough's numeration).

Borgia 60, and Codex Laud 39. In the two Mexican paintings, a goddess

is seen and a god, the latter beating a drum, in Fig. 39, curiously held

between the legs. No scholar versed in Mexican pictographic style, will

deny that the instrument seen in those paintings is really the drum, the

tlalpan-ueuetl, made of wood and covered with a jaguar-skin. Compare

Fig. 43, the well-known musician of the Mendoza Codex. Now the god

of Kig. 39 has his exact counterpart in one of the persons of Fig. 40.

Here, in the very middle of the scenery, we have the head of the sacri-

ficed (or the dead deity) exposed on the top of the altar-pyramid. On the

left side a fire is burning, and below it an offering of maize is placed

on a dish. To the right hand other offerings are seen, consisting of a

meal of maize and turkey, and of a meal of maize and certain other game.

Four persons sit around, playing different instruments. On the upper part

of the left side, a black-colored person holds the chicauaztli, the well-kuown
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rattling staff of the Mexican paintings (see „Compte Rendu, VII. Sess.

Congr. International Americanistes", Berlin, 1888, p. 661—664, and „Ver-

offentlichungen aus dem KOniglichen Museum ftlr Vdlkerkunde", I., p. 147,

152). Below him a woman beats a drum of curious form. The music

is seen rising from the end of the instrument. To the right hand of the

altar, in the lower part, a man is playing a flute. Here, also, the music

is seen rising from the lower end of the flute. The upper figure, on the

right side, with one hand shakes the rattle and with the other beats the

Fig. 43. — Codex Mendoxa,

drum, held between the legs exactly in the same manner as with the

god of the Codex Laud. (Fig. 39). Another series of musicians occurs in

Codex Tro. 24*, 23 *d. Here a person, exhibiting a black-colored skin,

like that of Fig. 40, is seen with the Chicauaztli in the one hand, and a

rattling-ring (?) in the other (Fig. 41), while another deity (Fig. 42) is

beating a drum. On the top of the figures I reproduce the leading hiero-

glyphic that accompanies the figures and undoubtedly refers to the gene-

ral tenor of the series. The curious form of the instrument of Dresden

Codex (Fig. 40) occurs also on Plate 24 of the Codex Tro., together

with another more regular form (see Fig. 44 on the next page). And
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considering the former and the other figures of the instrument re-

presented above, I think, nobody will doubt that also in the figures of

Codex Cortes 21a and Codex Tro. 35 b (Fig. 46 of the adjoined table)

the writer intended to represent a drum. We shall the less doubt of it,

as this action here is accompanied by hieroglyphs (Fig. 45), the one of

them exhibiting the same characteristics as those accompanying the mu-

N\ W. E,

Fig. 47. — Dresden Codex 29, 80 c.

Fig. 48. — Codex Tro 31, 30d.

sicians in Figs. 41 and 42. We have, thus, in the known Maya Codices at

least five well characterized representations of persons or. gods beating a

drum. My mentioning, therefore, of a god beating a drum was not

„merely hypothetical", not a „mere assumption", but based wholly on proofs.

I shall not go into further details; nor shall I attempt to criticise the

^additional evidence" brought forward by Professor Thomas in his last
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article, or to discuss the probability of that curious enumeration of histori-

cal facts occurring every 177 days, for the space is limited. Only, by

the way, I note that Professor Thomas interprets phonetically xaman as

„north", the character that, in reality, designates nohol „south" (see the evi-

dence adduced by me in „Zeitschrift far Ethnologie", XX1I1., p. 104; above

pag. 522—526). His third sample of the use of his „letterglyph" b is one of

those interesting hieroglyphs that change the so-called „prefix" according to the

four cardinal points. Compare Figs. 47, 48 of the adjoined table, the former

taken from Codex Dresden 29, 30 c, the latter from Codex Tro. 31, 30d.

These varying elements undoubtedly are indicating the names of colors,

as each of the four cardinal points was distinguished by a special color.

And the so-called letterglyph 6, with all probability, has to be considered

as expressing the element kan „yellow" (see „Zeitschrift far Ethnologic",

XXIIL. p. 108, 109; above pag. 527). The explanation Professor Thomas
gives of the five dots, seen under certain hieroglyphs, as rendering the sound

ho „five", will receive a curious illustration by the varied form these dots

exhibit, for instance, in the Pig. 35b (see pag. 569), taken from the Dresden

Codex. It does not appear, with all, that the samples of interpretation

presented by Professor Thomas in his last paper are more satisfactory than

those of his former one. It will be seen, indeed, that there is no reliance

in the simple fact that, applying a certain key, the parts give apparently

appropriate results. In a similar way there could be proved and has been

proved that the Mexican and Peruvian languages are derived from Sanscrit,

and that the descendants of the lost tribes of Israel survive in the Southern

Sea. The right, Professor Thomas claims, to apply such a key has to

be proved in the first place. I am awaiting if, in the paper he is pre-

paring for publication by the Bureau of Ethnology, he will be able to do so.
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-

14.

Some additional remarks on Maya Hieroglyphic

writing.

.Science". Vol. XXI. No. 524. New York. 17. February 1893.

Jn a former communication, replying to some objection brought for-

ward by Professor Thomas, I noticed that in the numerals, composed of

straight lines and dots, which are seen accompanying the hieroglyphs of

the Maya inscriptions, the one dot of the numbers 1, 6, 11, 16 always is

supported and framed by two ornamental signs filling up the space, while

no ornamental sign is seen between the two dots of the numbers 2, 7, 12,

17. I noticed this for a Copan Stela published by Alfred Maudslay

(see the Figs. 1— 16 in my former paper). I may add that the same

applies to the inscriptions of the Palenque tablets, only that here the

two dots of the number 2, like the one dot of the number 1, are framed

by two ornamental signs, while the two dots of the numbers 7, 12, and

17, as a rule, are standing alone. I wish to state that although prevailing

in most cases, this rule may allow some exception. Alfred Maudslay,

page 39 of the text, gives drawings of the numerals, where an ornamental

sign, similar to the two ornamental signs of the numbers 1 and 6, is seen

between the two dots of the numbers 2 and 7. Maudslay does not

mention where he has taken these figures. But, for instance, on the

cross-tablet 1, of Palenque, in the hieroglyph V. 17, designating the

twelfth day of the month Kayab, a somewhat peculiar ornamental sign,

composed of two nooks, is seen between the two dots of the number.

In connection with these facts, I wish to mention that there exists

an instance of what could be taken as a cross — though in reality it is

not — between the two dots of a number in Dresden Codex 46, already

mentioned by Professor FOrstemann in Zeitachrift fur Ethnologie, 23

(1891), p. 149. At all events, there does not exist in the whole bulk of

Mayan Manuscripts, nor in the wall- inscriptions, a numeral designation,

similar to the instance induced by Prof. Thomas (see above page 564,

Fig. A), where two dots and two crosses are seen alternating with one

another.
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15.

Die wirkliche L&nge des Katnns der Maya-Chroniken

und der Jahresanfang in der Dresdener Handschrift

nnd auf den Copan-Stelen.

Verbandlungen der Berliner Anthropologischen Gosellschaft. 16. Juni 1896.

Zeitschrift ffir Ethnologic. XXVII. 8. (441) -(449).

"NVahrend in den mexikanischen Annalen die Jahre mit ihren Zeichen

und Ziffern hinter einander aufgezfihlt zu werden pflegen und nur durch

das immer beim 53. Jahro wiederkehrende Bild des Feuerreibers ein Hin-

weis auf die grosseren Perioden, die man kannte, stattfand, geben auf don

Maya-Denkmalern und in den Maya-Chroniken gewisse grossere Zeitraume,

Katun genannt, das Hauptfachwerk ab, in das die geschichtlichen und

sonstigen Ereignisse eingereiht werden.

Zur Benennung der einander folgenden Tage dienen bei den mexika-

nischen und zenlralamerikanischcn Stammen bekanntlich 20 Zeichen, die

mit den Ziffern 1 — 13 in sich wiederholenden Reihen kombinirt werden.

Auf die Anfangstage der Jahre fallen, wie eine einfache Rechnung ergibt,

nur vier der eben genannten 20 Zeichen, die sich aber in fihnlicher Weise

mit den Ziffern 1— 13 in fortlaufenden und sich wiederholenden Reihen

kombiniren. Die Katune der Maya-Chroniken, die augenscheinlich, gleich

den Jahren, nach ihren Anfangstagen benannt sind, werden nur mit einem

der 20 Tageszeichen, dem letzten, ahati, das dem mexikanischen xochitl

entspricht, bezeichnet. Und die Ziffern kombiniren sich mit diesem in

der Weise, dass sie in den aufeinander folgenden Perioden immer urn den

"Werth von zwei vormindert erscheinen, d. h. die Namen der aufeinander

folgenden Katune sind folgende:

13. -, 11. -, 9. 7. 5. -, 3. — 1. —
12. —, 10. — , 8. — , 6. — , 4. — , 2. ahau.

Die Grosse des Katun's wird von den alten spanischen Autoren Landa,

Cogolludo, und so auch im Text der Bucher dos Chilam Balam iiber-

einstimmend zu zwanzig Jahren angegeben. Da es aber schwer begreif licli

erschien, wie in diesem Falle die Katune in der obigen Weise benannt

S»ler, Gesammelte Abhandlungen I. 37
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werden konnten, — da die Anfangstago von zwanzigjfthrigen Zeitraumen

die Bezeichnungen

13. — , 7. -., I. — , 8. — , 2. — , 9. — 3. —

,

10. — , 4. — , 11. — , 5. — , 12. — , 6. ahau

erhalten miisstcn, — so haben Spatere der Katun-Lange von 20 Jahren

eine solche von vierundzwanzig Jahren substituirt. Zeitraume von dieser

Lange wflrden in der That mit den oben genannten Tagen 13., 11., 9.,

7., 5., 3., 1., 12., 10., 8., H., 4., 2. ahau begonnen haben kdnnen. Ios-

besondere hat der yukatekische Arehflolog Pio Perez in einer Abhandlung,

die zuerst im Anhang zura ersten Bande von Stephens' „Incidents of

Travel in Yucatan" erschien, diese Theorie mit Entschicdenheit vertreteu.

Und Yalentini, Cyrus Thomas, Brinton und zuletzt auch Porste-

mann haben sich ihm angeschlossen. Ich habe indes schon in einer

frttheren Arbeit 1
) darauf hingewiesen, dass absolut kein Grund vorliegt,

die bestimmten und iibereinstimmenden Angaben der alten Autoren in

dieser Weise zu korrigiren. Zwauzig Jahre — kal haab im Maya — ist

einfach ein ungenauer Ausdruck fOr einen Zeitraum von 20 X 360 Tagen").

Perioden dieser Lange genugen ebenfalls der Bedingung, dass, wenn die

erste z. B. mit einem Tage 13. ahau beginnt, die folgenden der Reihe

naeh mit 11., 9., 7., 5., 3., 1., 12., 10., 8., 6., 4., 2. ahau beginnen mussen.

Und 20 X 360 Tage war in der That ein Zeitraum, mit dem die Maya zu

rechnen gewohnt waren. Das geht aus der Art der Zifferschreibung in

der Dresdener Handschrift. die Forstem an n una kennen und lesen gelehrt

hat, mit unumstosslicher Sicherheit hervor.

Fur seine Theorie der Katun-Lange von 24 Jahren beruft sich Pio

Perez auf die Maya-„Manuskripte tt

, d. h. auf die sogenaunten Bucher des

Chilam Balam, von denen Abschriften in seinen Handen sich befauden.

Ihm gegonubor hat jedoch schon Brinton darauf hingewiesen'), dass von

diesen BQchern des Chilam Balam nur drei, — die von 3/ani, Kaua und

Ojrcutzcab, — ausdrucklich sich fur die Katun-Lange von 24 Jahren aus-

zusprecheu scheinen, wahrend vier oder funf andere, insbesondere das

wichtige Buch des Chilam Balam von Chumayel, nur eine Katun-Lange

von 20 Jahren kennen. Ich kauu dem hinzufugen, dass aucb in den erst-

genannten drei Buchern diese Angaben, dass der Katun zu 24 Jahren au-

zunehmen sei, nur in Randbemerkungen, die anscheinend alle von anderer

1) Zeitschrift fttr Ethnol. XXIII. 1891. S. 112, 113 (vgl. oben S. 533).

2) Dass dem Worte haab nJahr'
4 durchaus nicht imraer der bestimmte Zablen-

werth „365 Tage" zukomrat, geht aus dem Cakchiquel-Kalender hervor. Das Wort
huna, womit in diesem Kalender ein Zeitraum von 400 Tagen bezeichnet wird, ist

eigentlich hunab, d. i. hun-ab
y
„ein JahrK .

3) In einem Berichte fiber die Biicher des Chilam Balam, der am 8. Januar

1*82 auf dor Jahresversammlung der Numismatic and Antiquarian Society of

Philadelphia verlesen wurde.
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Hand zugefiigt sind, sich finden, dass aber im Text selbst iramer nur tod

einem Katun von 20 Jahren die Rede ist. Oxlahunppel ahauob hunhun kal

haab u cuchma, „die dreizehn ahau, jeder zfihlt 20 Jahre", — heisst es

S. 75 in demselben Buche des Chilam Balam von Mani. Und wo auch

immer, in dem chronistischen Theil dieser Bilcher, Zuaammenrechnungen

ver6ucht werden, da ist der Katun immer zu 20 Jahren angenommen.

Und mehr nocb, die Randbemerkungen, die von einer Katun-Lange von

24 Jahren sprechen, sind nicht nur durch die Handschrift als spater hin-

zugefagt kenntlich, es ist auch aus den Zeitangaben ersichtlicb, dass der

Schreiber dieser Bemerkungen nur das gegenw&rtige Jahrhundert im Auge

hatte, also in diesem oder frfihestens im vorigen Jahrhundert gelebt haben

muss. Oenau in Uebereinstimmung mit der von Pio Perez (1. c. p. 442)

aufgestellten Katun-Tafel, — die Qbrigens, wie wir sehen werden, mit den

Angaben der Texte nicht in Einklang zu bringon ist —, und wonach im

Jahre 1488 ein Katun 13. ahau, im Jahre 1512 ein Katun 11. ahau seinen

Anfang nahm, wird in diesen Randbemerkungen, und zwar ubereinstimmend

in den Buchern des Chilam Balam von Mani und des von Kaua angegeben,

dass im Jahre 1800 der Katun 2. ahau zu Ende sein werde, im Jahre 1824

der von 13. ahau, im Jahre 1848 der von 11. ahau, im Jahre 1872 der

von 9. ahau, im Jahre 1896 der von 7. ahau, im Jahre 1921 — wie in

beiden Buchern augenscheinlich falsch fur 1920 geschrieben ist — der von

5. ahau zu Ende sein werde 1
).

Fur Pio Perez waren, wie es scheint, in erster Linie Stellen mass-

gebend, wie S. 75 des Chilam Balam von Mani 9
), wo es hoisst: — oalahun

cauac u zut u uu'tz katun, u zut tu caaten oxlafiun cauac u cutal katun hun

ahau, „bei (mit, in) 13. cauac erneuert sich das Katun-Bundel, kehrt es

zum anderen Male wieder mit 13. cauac beginnt der Katun 1. ahauu
.
—

Indem Perez, hier richtiger Weise oxlahun cauac fur das Jahr 13. cauac

nahm, gleichzeitig aber auch flberzeugt war, dass das nun auch heissen

infisste, mit dem ersten Tage des Jahres oxlahun cauac beginnt der

Katun hun ahau, kam er zu der Ansicht. die fiir ihn das Grunddogma

bildet, dass die Katun-Perioden mit einem Jahre cauac ihren Anfang

nehmen und nach dem zweiten Tage dieses Jahres benannt seien. Wir

1) Die hier gemachten Zitate, sowie die, die ich weiterhin aus den Bflchern dea

Chilam Balam zu machen haben werde, sind mir durch Kopien ermoglicht, die

mir Prof. Brinton von den in aeinem Besitz bcfindlichen Berendt'schen Ab-

schriften der Btlcher des Chilam Balam zu machen gestattete, als ich im Jahre

1«H7 gelegentlich meiner Reisc nach Mexico einige Tage im Hause Prof. Brin ton's

in Media bei Philadelphia zu verweilen die Ehre hatte.

2) Die Seitenangaben beziehen sich immer auf die Seiten der Dr. Berendt'schen

Abschriften, die sich damals in der Bibliothek Prof. Brinton's befanden, jetzt

der Univereitats-Bibliothek von Philadelphia angehoren.

37*
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werden indea sohen, dass die Perez'sche Annahme des Zusammenfallens

von Jahres- und Katun-Anfang der Wirklichkeit nicht entapricht.

In dem Buche des Chilam Balam von Moni findet sich auf Seite 101

bis 115 eine Aufzahlung der Jahre, die zu dem Katun 5. ahau gehdren,

mit den Ereignisaeu, die in denselben stattfinden werden. Der Katun

beginnt im Jahre 13. kan (d. h. wo der erste Tag dea Uinal pop ein Tag

13. kan ist), und ea wird dieses Jabr dem Jahr 1593 der chriatlichen Zeit-

rechnung gleich gesetzt. Im „dritten Stein" (d. h. im dritten Abschnitt

dieses Katun) fallt 1. pop auf 3. cauac, „im aiebonten Stein* auf 7. cauac,

im eilften auf 11. cauac, im zwOlften auf 12. kan, u. s. f. Und 20 Jahre

werden hinter einander aufgezahlt.

Dieser Abschnitt beginnt mit folgenden Worten: — oxlahun kaan tu

hunte poop, chha uluac katun ti ho ahau tu habil 1593 anos cuchi tu holhun zeec

yalcaba hek lay u cuch licil u talel ualic lae, he tu kinil hit u chhabal katun lae.

Wie man in den Bilderschriften einer Gruppe beobachten kann, dass

in ihnen dieselben Gegenatande, dieselben Reihen behandelt sind, und nur

die Ordnung, in der die einzelnen Abschnitte vorgenommen werden, eine

andere ist, so erweisen sich auch die verschiedenen Bucher dea Chilam

Balam im Grossen und Ganzen nur als verschiedene Rezenaionen derselben,

bald vollstandiger, bald unvollstandiger wiedergegebenen Tradition. Man

findet auch in ihnen flberall dieselben Gegenstande, nur in verschiedeuer

Reihenfolge, behandelt. Die Aufzahlung der Jahre, die zu dem Katun

5. ahau gehGren, die im Chilam Balam erst auf S. 101—115 Platz gefunden

hat, mit der beginnt das kflrzere, aber gut flberlieferte und wahrscheinlich

siltere Buch des Chilam Balam von Titzimin. So finden wir denn in ihm

die oben angefuhrte Stelle am Anfang des ganzen Buches. Sie lautet in

dem Buch von Titzimin folgendermaaaeu: —
ox hun kan tu hunte pop chhab u lac Katun ti ho ahau ti hab — 1593

cuchi tu holhun seec yal kaba hek lai cuch ti cutal valic lae.

In diesen beiden Stellen ist mir allerdings das Wort yal kaba — wie

das Buch von Titzimin wahrscheinlich richtiger fur das yal caba des Buches

von Mani schreibt — uuklar. Wortlich heisst es „der Sohn des Nameus".

Man sollte erwarten, dass hier noch eine Yervollstandigung des vorher-

gehenden Zahlausdrucks konimt, etwa catac cappel „und zwei w
. Denn das

vorhergehende Datum tu holhun zeec „am funfzehnten des (Uinal oder

Monat8) Zeec" kann unmoglich riohtig sein, da wenn der erate dea Uinals

Pop ein Tag 13. kan ist, nicht der fuufzehnte, sondern der siebzehnte dea

Uinal's Zeec der Tag hun ahau „1. ahau* ist. Lasson wir also das Wort
yal kaba zunachst bei Seite und korrigiren wir das tu holhun zeec in tu

holhun zeec catac cappel, so wiirde die oben angefuhrte Stelle folgender-

raaasen zu flbersetzen sein: —
BWenn der erste des (Uinal's) Pop (d. h. der Jahresanfang) auf einen

Tag 13. kan fallt, da wird die Schussel far den Katun 5. ahau geholt
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(d. h. da tritt der Katun 5. ahau seine Herrsehaft au), im Jahre 1593 war

ea. am fiinfzehnten (verbessere „siebzehnten tt

) des (Uinal's) Zeec. Das ist

das Zeichen, in dem dieser Katun sich auf den Thron setzt".

An dieser Stelle ist also ausdriicklich gesagt, dass der Katun nicht

mit dem 1. des Uinnl pop, dem Jahresanfang, begann, soudern dass er

mitten im Jahre, in diesein Falle im funften Uinal, dem Uinal zeec, seinen

Anfang nahm. Der Katun hatte eben mit dem Sonnenjahr von 3(>5 Tagen

direkt nichts zu thuu. Die ihm zu Grunde licgende Einheit war das urn

die T> xma kaba kin verminderto Sonnenjahr, die Zahl 3G0. Unter An-

bringung der oben angegebenen kleinen Korroktur stimmt ubrigens das

Exempel genau. Denn wenn der Tag 13. kan der erste des Uinal pop

ist, so ist 2. kan der erste des Uinal zeec, und b. ahau der siebzehnte Tag

den Uinal zeec.

An dor Stelle, wo Pio Perez seine Thoorie von der Katun-Lange

voti 24 Juhren entwiekelt, gibt er an, dass man die ersten 20 Jahre amay

tun oder lamay tun, den „viurcckigen Stein", genannt und die vier letzten

Jahre als lath oc katun odor chek oc katun, ^Fussgestell des Katun", ge-

wissermassen als liberschfissigo Jahre, bezoichnet habe. Letztere waren,

gleich den fiinf iiber die Zahl 18x20 oder 360 uberschttssigeu Tagen des

Jahres, als unheilvoll betrachtet, daher u yail haab genannt worden.

Ich muss gestehen, dass diese bestimmteu Angabeu mich anfangs

ziemlich stutzig inaehten. Denn ich musste doth annehmen, dass ihnen

in gleieher Weise bestimmte Angaben der Manuskripte zu Grunde liegen.

Ieh habo mich aber doch uachmalen iiberzeugen iniissen, dass wir es auch

bei diesen Erklarungen Perez's mit spateren Hinein-Interpretationen,

nicht mit wirklichen Originalangaben, zu thun haben.

Das Wort tun „Stein u bezeichnet in dieseu, sich auf Zeitperiodeu be-

ziehenden Stellen nichts anderes, als „Abschnitt u
. Die verschiedenen Ab-

gchnitte des Katun worden als der fiinfte, sechste, siebente u. s. w , tun

(Stein), oder als der fiinfte, sechste, siebente u. s. w., uutz (Umbieguug,

Falte, Bausch) bezeichnet. Amay-tun oder lamay-tun sind also die „im

Yiereck gestellten Abschnitte", d. h. die nach den vier Himmolsrichtungen

vertheilten Abschnitte. Wie die einzelnen Tage des Tonalamatl und wio

die aufeinander folgenden Jahre, werden auch die einzelnen Abschnitte

des Katun einer bestimmten Hiinnielsrichtung angehurig betrachtet worden

sein. Diese einfache Bodeutung kOnnte das Wort amay-tun gehabt haben,

wenn os sich nicht uberhaupt auf ganz etwas auderes, auf die Monumente,

die man als Bilder der Katune zu errichten pflegte, bezog.

Den Ausdruck chek oc katun oder lath oc katun habe ich in den wenigren

Stucken, die es mir seiner Zeit vergonnt war, aus den Biichern des Chilam

lialam zu kopiren, nicht angetroffen. Dagegeu habe ich an einer Stelle

den Ausdruck cheeh oc katun gefunden. Und obwohl clieeh oc ebenfalls

einen ganz bestimmten und von chek oc verschiedenen Sinn hat, — ersteres
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wird im Lexikon mit „cascabelesu , letzteres rait „pedestal tt
fibersetzt, —

so glaube ich doch, dass in diesem Falle, sei es in Folge fehlerhafter

Schreibweise, sei es in Folge einer thatsachlich vorhandenen Variation

der Aussprache, der Ausdruck cheeh oc katun dasselbe bedeuten soil, wie

das von Perez gebrauchte Wort chek oc katun.

Der Abschnitt, wo dieser Ausdruck vorkommt, folgt unmittelbar auf

den Bericht flber die 20 Jahre, die der Schreiber als dem Katun 5. ahau

zugehOrig aufzahlt. An dem Kopfe des Abschnittes stehen die drei

Hieroglyphen, die in der folgenden Abbildung wiedergegeben sind. Die

erste ist die in den Buchern des CkUam Balam ubliche Zeichnung des

Tageszeichens oc, rait einigen Zeichen verbunden, die vielleicht Ziffern

sein sollen, die ich aber nicht bestimmt deuten kann. Die zweite Hiero-

<tmmm
Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3.

glyphe ist die in den Buchern des ChUam Balam ubliche Zeichnung des

Tageszeichens cauac, verbunden mit der Zahl vier (rechts von der Hiero-

glyphe). Die dritte ist das Tageszeichen ahau, verbunden mit der Zahl

fflnf (ebenfalls auf der rechten Seite der Hieroglyphe). Auf diese drei

Hieroglyphen folgt dann, gewissermassen als Erklarung, folgende Stelle:

oxlahun oc uil u katun u cheeh oc katun yetel canil cauac ti uil u ualuk

u uutz katun u kinil u ppatic u poop u t£am yulel u hel u luch u pop u

hel u t£am u hel yahaulil, tu lubul u cuch ah ho ahau.

„Dreizehn oc, das ist der Tag des Fussgestells des Katun, und vier

cauac, da verwandelt sich das Katun-Bttndel, es ist der Tag, an dem (der

eine Katun) seine Herrschaft aufgibt, und ein Wechsel in der Herrschaft

erfolgt, indem (auf diesen Tag) der Trflger (das Zeichen, der Anfangstag)

des Katun 5. ahau fftllt."

Wie man sieht, bezieht sich hier der Ausdruck BFussgestell des

Katun" nicht etwa auf einen Zeitraum von vier Jahren, wie Perez er-

klarto, sondem auf einen von 70 (oder 70 + x. 260) Tagen. Auch begiant

der cheeh oc katun nicht mit dem Anfangstage eines Jahres, sondern sein

Anfang fallt mitten in das Jahr hinein. Was dieser so bezeichnete Zeit-

raum nun aber fur eine besondere Bedeutung hatte, darflber habe ich

allerdings keine Nachrichten. Landa berichtet, dass man in jedera Katun,

nach Ablauf der ersten zehn Jahre, neben dem Idol des laufenden Katun

das des folgenden aufgerichtet habe, und dieses habe dann schoh fur die

zweite Halfte des laufenden Katun Bedeutung gehabt. Vielleicht wurden

in einem letzten Abschnitt jedes Katun schon im Hinblick auf den
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kommenden Katun besondere Zarimonien gefeiert, wie in den xma kaba

kin, den letzten fflnf Tagen des Jahres, besondere Zarimonien im Hinblick

auf das kommende nfichste Jahr gefeiert wnrden. Und es hat deshalb

vielleicht Perez nicht Unrecht, wenn er diesen chek oc kaiun genannten

Zeitraum mit dem xma kaba kin vergleicht.

Wie dem auch 8ei, dieses ganze Kapitel des Chilam Balam von Mani

enthalt die bflndigste Widerlegung der Perez'schen Theorien. Die Katune

der Maya fiengen nicht immer mit einem cawac-Jahre an. Die Trager der

Jahre, in denen ein Katun begann, wechselten vielmehr. In dem Katun

5. ahau z. B., der in das Knde des sechzehnten Jahrhunderts fiel, war es

das Jahr 13. kan. Die Katune begannen auch nicht mit dem Anfangstage

eines Jahres, sondern ihr Anfang fiel mitten in das Jahr hinein. Der ge-

nannte Katun ;>. ahau z. B. begann am siebzehnten Tage des fflnften Uinal.

Die Katune erstreckten sich eben nicht flber 24 Jahre, sondern kamen

noch vor Ablauf des zwanzigsten Jahres zum Schluss.

Von Neueren hat insbesondere Cyrus Thomas sich die Vertheidigung

der Perez'schen Theorie angelegen sein lassen
1
). Seine Beweisgrflnde

sind aber nichtig. Denn sie beruhen auf einer falschen Deutung der

rotheu und schwarzen Ziffern in den Handschriften. Und es ist mir

eigentlich unverstandlich, wie Forstemann, der uns die wahre Bedoutung

der rothen und schwarzen Ziffern kenneu lehrte, die Auseinandersetzungen

Thomas 1

flber die Katun-Lange eine „grundlegende Untersuchung* nennen

konnte 9
). Fur Fftrstemann selbst ist der Katun von 24 Jahren ge-

wissermassen ein theoretisches Postulat. Denn 24 Jahre seien das drei-

fache von 8 Jahren, und letzteres sei der Zeitraum, in welchem sowohl

die Umlaufszeit der Sonne, wie die des Planeten Venus, ohne Rest theilbar

seien. Der Nachweis ist aber noch nicht erbracht, und wird meiner An-

sicht nach auch schwer erbracht werden kdnnen, dass fur die Fixirung

jener grossen Zeitperiode, die die Maya Katun nannten, die Umlaufszeit

der Venus in irgend einer Weise massgebend gewesen ist.

Ich habe nun versucht, auf Grand der von dem Chilam Balam von

Mani gelieferten Daten die Anfangszeiten der Katune zu bestimmen. Fur

die Berechnung der entsprechenden Daten der christlichen Zeitrechnung

ist angenommen worden, dass der Anfangstag der Maya-Jahre, der erste

Tag des Uinal pop, urn die Mitte des Katun 9. ahau, — das ist etwa die

Zeit, in der die Abfassung der hauptsachlichsten Stellen der Bflcher

des Chilam Balam geschah, — auf den 14. Juli alten StyIs fiel. Filr diese

Annahme habe ich eine direkte Stfltze in einer Stelle des Buches von

Titzimin, wo es heisst: — tu vaxac laliunte sac H buluc huen tu holhum

\) A study of the Manuscript Troano. Contributions to North American

Ethnology. Vol. V., p. 29 ff.

2) Globus. Bd. 63. Nr. 2.
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pis kin febrero 1544 hob „am achtzebnten des (Uinal's) Zac, am Tage

11. chuen, am 15. Februar des Jahres 1544". — Wenn 11. chuen, 18. zaac

— 15. Februar 1544 ist, so ist 7. iu; 1. zaac = 30. Januar 1544, und 2. t>,

I. pop = 14. Juli 1543.

Name a. aiut A nfaii CKt air/Till (III ^OlIlK 1 Intiim ilpr

des des des christlichen Zeitrechnung

Katun Jahres Katun (alten Styls)

VIII. ahau 11. «• 7. chheen = 29. Januar 1436.

VI. - 5. i.r 7. co'te = 15. Oktober 1455.

IV. 11. muluc 12. &a</a£> - 3. Juli 1475.

II. >• 5. muluc 12. ceh = 19. Marz . 1495.

XIII. 12. muluc 12. ya.rkin = 5. Dezember 1514.

XI. •• 6. Wttfac 12. uo = 22. August 1534.

IX. 12. &an 17. t?wan = 9. Mai 1554.

VII. 6. *an 17. //a.;: = 24. Januar 1574.

V.
>' 13. /raw 17. zeec = 16. Oktober 1593.

Icb babe au auderer Stelle die Bodoutung des Maya-Kalenders fur die

historische Chronologie niilier erortert
1

) und bemerke hier nur, dass das

einzige Ereigniss, was niit einiger Genauigkeit, sowobl naeh der indianiseheu,

wie nach dor ehristlichen Zeitrechnung, registrirt ist, die Festsetzung der

Spanier in Merida in Folge des am Tage des Heiligen Barnabas (11. Juni

a. St.) des Jahres 1541 erfochtenen Sieges, in einer im Chilam Balam von

Chumaijel enthaltenen Clironik in den siebenten Abschnitt des Katun

11. ahau gesetzt wird, was genau zu der oben gegebenen Berechnung der

Katun-Anfange stimmt. Etwas abweichond gibt ein sonst, wie es scheint.

ziemlich zuverlassiger Clironist, Nakuk Pech, der Kazike des Dorfes Chhac

Xulub Chheen, den fiinften Abschnitt des Katun II. ahau fiir dies Er-

eigniss an. Er muss also deu Anfaug von 11. ahau nicht in dem Jahre

1534, sondern in 1536 — oder, falls er unter der Festsetzung der Spanier

iu Merida die Griindung von Merida im ilanuar 1542 verstand, in dem

Jahre 1537 — angenommen haben. In Uebereinstimmung damit setzt er

an einer anderen Stelle den Schluss des zweitvorhergehenden Katun in

das Jahr 1517. Ich bin im Allgemeinen geneigt, die Feststellung des

Chilam Balam von Mani, auf Grund deren die obige Berechnung der

Katun-Anfange geinacht ist, fiir zuverlassiger zu halten. Jedenfalls aber

geht aus den beiden Stellen der genannteu Chronik unzweifelhaft heiTor,

dass auch Nakuk Pech die Grosse des Katun zu 20 Jahren oder etwas

weniger als 20 Jahre annahm*).

1) Globus 68. Nr. 3. Vgl. unten S. 588 ft".

2) Ganz im Gegensatz dazu folgert Brinton in einer Anmerkung zu der

Chronik des Sakuk Pech (Maya chronicles p. 250), dass Pech die Katune zu

24 Jahren gerechnet haben mtisse, — ^because he has already informed us in his
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In demselben Aufsatz, in dem ich die in Obigem n8her begrundete

Theorie fiber die wahre Lango des Katun aufstellte, hob ich audi hervor,

dass aus der Art und Weise, wie in der Dresdener Handschrift ein be-

stimmter Tag einorseits durch seine Ziffer und sein Zeichen, andererseits

durch die Beziehuug auf einen bestimmten Uinal. d. h. sogeuannten Monat

von 20 Tagen, bezeidniet werde, in it unzweifelhafter Gewissheit hervor-

gehe, dass zu der Zeit und an dem Orte, wo die Dresdener Handschrift

entstanden sei, die .Jahre nicht, wie in Yucatan zu Bischof Landa's Zeit,

mit den Tagen kan, muluc, i-r, cauac, sondern mit been, e tznab. akbal, lamat,

die den mexikanischen acatl, tecpatl. colli, tochtli entsprechen, begonnen

worden seien
1

). In der That sind die sammtlichen koinbinirten Daten der

Dresdener Handschrift — und, wie ich gleich hinzusctzen will, auch die

der Stelen von Copan und der Altarplatten vou Palenque, nach dem

Schema 4. ahau\ 8. cumku konstruirt, d. h. von einem Tage, der die Ziffer

4. und das Zeichen ahau tragt, wird ausgesagt, dass er der achte des

UiuaFs cumku ist. Wenn aber ein Tag 4. akau der achte des Uinal's cumku

sein soil, so muss der erste Tag dieses Uinal's der Tag 10. been gewosen

sein, und folglich auch das Jahr selbst mit einem Tage been begonnen

haben.

Dieser andere Jahresanfang in der Dresdener Handschrift ist die ein-

fache und natiirliche Erklarung der venneiutlichen Inkougruenz in der

Bezeichnung der koinbinirten Daten, die Forstemann durch die Annahme.

dass die Ziffer, die die Stelle des Tages im Uiual angebe, auf das

Fest, Ziffer und Zeichen des Tages, selbst auf den heiligen Abend Bezug

habe, zu entfernen versuchtu. Dass Verschiebungcn des Jahresanfnnga

stattgefunden haben, wisscn wir ja. Der Vergleich zwischen dem mexi-

kanischen und dem Maya-Kalender lehrt mis das. Und ich will liier bei-

lftufig erwahnen, dass auch noch andere Jahresanfange, als die des mexi-

kanischen und des Maya-Kalenders, bekannt sind. In der einen der Bilder-

Handschriften, die in dem grossen, von der Junta Colombina de Mexico

lierausgegebenen ^SYerke reproduzirt sind, und zwar derjenigen, die dem

I'rasidenten der Bepublik zu Khren Codico Porfirio Diaz getauft worden

ist, sind als .lahresnamen, d. h. als Jahresanfange, Tage mit den Zeichen

eecatl, macatl, malinalli, olin, den den Zeichen acatl, tecpatl, culli, tochtli

vorhergehenden Zeichen, angegeben. Dass aber wirklich mit 8. cumku

mir der achte Tag des Uinal's cumku gemeint sein kann, das lehren uns die

koinbinirten Daten. die in den Buchern des thilim Balam erwahnt werden.

introductory paragraph that the year 1541 was the close of 11 th ahau, and

1541-1517 = 24". — In dem einleitenden Abschnitt steht aber nicht, dass 1541

der Schluss, sondern dass es der filnfte Abschnitt von 11. ahau war. Xakuk

Pech setzt also den Anfang von 11. ahau, bezw. den Schluss von 13. ahau in

1531 an, und 1537- 1517 = 20.

1) Zeitschr. f. Ethnol. XXIII. 1891. S. 103.
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Unter diesen ist vor Allem das Datum, das den Todestag des Akpula

Napot Xiu angibt, bemerkenswerth. Dieses Datum wird in dem Chilam

Balam von Mani, und ubereinstimmend damit auch in dem Chilam £alam

von Titzimin und in der einen Liste des Chilam Balam von Chvinayel

folgendermassen bezeichnet.

ti yanil u xocol haab ti lakin cuchil

canil kan cumlahi pop

tu holhun zip catac ox ppeli

bolon imix u kinil lai cimci Ahpula.

„Als die Zahlung dor Jahre im Osten war,

und „vier kan* den Uinal pop begann,

am 18. Tage des Uinal's zip,

am Tage 9. imix starb Ahpula.*

Hier soli also 9. imix= 18 zip, d. h. der achtzehnte Tag des dritten

der mit dem Uinal pop beginnenden zwanzigtagigen Zeitabschnitte sein.

Und in der That, wenn 9. imix der achtzehnte, so ist 5. kan der erste Tag

des Uinal's zip, und folglich 4. kan der erste des Uinal's pop, genau wie in

dem Text angegeben ist. — Andore kombinirte Daten sind z. B. p. 115

des Chilam Balam von Muni:

tu uaxac lahunte zaac,

tu buluc te chuuen.

„am Tage 11. chuen, dem 18. des Uinal's zacu .

Hier muss, wenn 11. chuen der achtzehnte des Uinal's sac sein soil,

ein Tag 7. ix der erste dio8es Uinal's gewesen sein, und folglich das Jahr

mit dem Tage '1. ix begonnen haben. In all' diesen Fallen haben wir

also kombinirte Daten fur den in Yucatan zu der Zeit flblichen Jahres-

anfang kan, muluc, ix, cauac genau in derselben Weise konstruirt, wie in

der Dresdener Handschrift die kombiuirten Daten fflr den Jahresanfang

been, etznab, akbal, lamat konstruirt sind.

Diesen einfachen und klaren Sachverhalt glaubt Brinton in seiner

jQngsten Schrift fiber den einheimiachen Ralender der zentralamerikanischen

Stamme noch leugnen zu mflssen. Er fuhrt Cyrus Thomas als Gewahrs-

mann an und sagt: „In some correspondance I have' had with Prof. Cyrus

Thomas, ... he states his entire agreement with Dr. Forstemanu

that the Dresden Codex follows the usual method of counting by the four

year series as the kan, muluc, ix and cauac years" — Ich weiss nicht,

wann diese briefliche Mittheilung Brinton zugegangen ist. Jedenfalls

hat sich Cyrus Thomas sehr bald nach dem Erscheinen der Brinton'schen

Schrift bekehrt. In seiner, im Jahre 1894 in den Scbriften der Sraith-

1) „The Native Calendar of Central America and Mexico." Philadelphia 1«^>3.

p. 11.
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sonian Institution erschienenen Abhandlung fiber das Maya-Jahr 1
) stellt

er sich ganz auf den in dieser Frage von mir vertretenen Standpunkt.

Es ist nun diese Thatsache, dass in der Dresdener Handschrift die

Jahre an anderen Tagen begannen, nicht nur in allgemeiner Hinsicht von

Interesse, sondern auch deshalb, weil dadurch dieser Handschrift eine

besondere Stelle gegenuber den anderen Maya-Handschriften oder, genauer,

dem Codex Tro - Cortes *) zugewiesen wird. Tn der letzteren Handschrift

werdon, das lehren die Blatter Codex Tro 20—23, genau wie in Yucatan

zu Bischof Landa's Zeit, die Jahre mit den Tagen kan, muluc, «r, cauac

begonnen. Und dazu kommt, dass auch die Form der Hieroglyphen dieser

Handschrift und die ganze luderliche Art der Zeichnung zu den Beispielen,

die Bischof Land a gibt, vortrefflich passen. Wir werden kaum fehl

gehen, wenn wir den Codex Tro -Cortes als jiingere und als in Yucatan

entstandene Handschrift annehmen. Fur die Entscheidun^ uber das Alter

und die Herkunft der Dresdener Handschrift ist es dagegen von schwcr-

wiegender Bedoutung, dass auf den Stolen von Copan und auf den

Altarplatten von Palenque, worauf schon Forstemann und Cyrus

Thomas aufmerksam machten, die kombinirten Daten genau in der Weise

der Dresdener Handschrift konstruirt sind, dass also auch fur die Erbauer

der Monumente von Copan und der Tempel von Palenque angenommen

werden muss, dass sie die Jahre nicht mit den Tagen kan, muluc, w-, cawac,

sondern rait been, e'tznab, akbal, lamat, den den mexikanischen acatl, tecpatl,

calli, tochtli entsprechenden Tagen begannen. —

1) The maya year, by Cyrus Thomas. Smithsonian Institution. Bureau of

Ethnology 1894. p. 41.

2) Dieae beiden, durch besondere Benennungen unterschiedenen Handschriften

sind nur die beiden Halften einer und derselben Handschrift
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16.

Bedeutung des Maya-Kalenders fur die historische

Chronologie.

Globus, Bd. LXVIII. Nr. :J. Juni 1805. S. 37— 41.

In don Traditionen der mexikanisehen und zentralamerikanischeu

Stfimme wird von einer Kulturnation berichtot, die vor alien anderen im

Lande gewesen Bei, und die die Erfinderin aller Ktiuste und Wissen-

8cliaften war. Das sind die Tolteken. Unter anderem wird dieser Nation

audi die Erfiudung dos Kalenders zugeschrieben, und es wird berichtet,

dass sie auf ihren "YVanderungen ihre Bfieher mit sieh fuhrten, und dass

sie goleitet waren von ihren Weisen und vVahrsagern, den Amowuaque,

„die sich auf die Bficher, d. h. die Bilderschrifteu, verstandeuu . Es Jst

das gewissermassen die Beglaubigung dafiir, dass sie als die Erfinder aller

Kiinste und Wissenschaften genannt werden. Denn der Kalender bildet

in der That das Alpha und Omega der zentralamerikanischen Priester-

weisheit, und <lie Hauptmasse der mexikanisehen und der Maya-IIand-

schriften ist weiter niehts als eine Ausjjestaltung dieses Kalendersvstems

naeh seiner zahlentheoretisehen, seiner chronologischen und seiner divi-

natorischen Seite.

Worin das Wesen dieses Kalendors besteht, dass er aus der Grund-

zahl '20 dureh Kombination mit der Zahl 13 hervorgegangen ist, ist eine

bekannte Saehe. Und dass aus der Anwendung dieses Grundsystems auf

ein Sonnenjahr von 3<>5 Tagen die eigonthiimliche Periode von 5*2 Jahreu,

die bei den mexikauiseheu Stammeu in Gebraueh war, unmittelbar hervor-

geht, lehrt eine einfache Kechnung 1

). Meinungsverschiedenheiten bestehen

noch, wie weit die Mexikaner selbst es verstanden, das System mit der

wirklichen Zeit, dem Sonnenjahre und den Uml&ufeu der verschiedetien

Himmelskorper, in Uebereinstimniung zu bringen.

Bei den Maya-Stammen scheint das System besonders nach seiner

zahlentheoretisehen Seite zur Ausbildung gebracht zu sein. Das zeigen

die langen und bis zu botr&chtlicher Hohe steigeuden Zahlenreihen, die

1) Vgl. Zeitschrift far Ethnologic (1891), Bd. 23, S. 91 (oben S. 508, 509).
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FSrstemann uns zuerst kennen und lesen gelehrt hat. Aus diesen Zahlen-

reihen scheint eines mit Bestimmtheit hervorzugeheu, dass ausser der

Bewegung der Sonne auch die der grossen Planeten beobachtet wurde,

und dass man die Umlaufszoit dieser mit dem Sonnenjahre von 365 Tagen

und mit der Periode von 20x13 Tagen, der eigentlichen Grundlage des

Systems, in Verbindung zu bringen gewusst hat. Die scheinbare Umlaufs-

zeit der Venus kann mit ungefahrer Genauigkeit auf 584 Tage angesetzt

werden. Fflnf solcher Umlftufe ergeben die Zahl 2970 oder acht Sonnen-

jahre von 365 Tagen. Und gerade diese Zahl liegt den Rechnungen be-

stimmter Blatter der Dresdener Handschrift deutlich zu Grunde. 65 solcher

UmlSufe aber ergeben die Zahl 37960, das ist das Doppelte der Periode

von 5*2 Jahren, die, wie ich sagte, das unmittelbare Ergebniss der An-

wendung der Tagesbezeichnung nach dem Systeme der 20 Zeichen und

13 Ziffern auf das Sonnenjahr von 365 Tagen ist. In ahnlicher Weise

scheint auch, wie Forstemann ebenfalls nachgewiesen bat, der schein-

bare Umlauf des Merkur um die Sonne, der in 115 Tagen vollfQhrt wird,

mit der Periode von 20X13 Tagen in Verbindung gebracht worden zu

sein. Denn 104 dieser Uml&ufe ergeben die Zahl 11960, die gleichzeitig

das 46fache der Periode von 20x13 Tagen ist. Und diese Zahl liegt

wiederum anderen Blattorn der Dresdener Handschrift deutlich zu Grunde 1
;.

Wfthrend nun diese Ausgestaltung des Systems durch die ausgedehnten,

iiber ganze Reihen von Blftttern sich erstreckenden Rechnungen ziemlich

klar gestellt ist, siud wir fiber die Kardinalfrage noch immer im Un-

gewissen, ob die Maya und die Mexikaner dies System, in dem doch immer

nur ganze Tage gezahlt werden, mit der einen Bruchtheil eines Tages

einschliesseuden wirklicheu Jahresl&nge in Uebereinstimmung zu bringen

wussten, mit anderen Worten, ob sie Einschaltungen kannten, und wie

sie dieselben vornahmen. Dass das Sonnenjahr von 365 Tagen mit Xoth-

wendigkeit eine Verschiebung des Jahresanfangs bewirkte, die innerhalb

verbaltnissmassig kurzer Zeitraume sich sehr bemerklich macheu musste,

ist klar. Dass diesem Umstande bei den Mexikanern nicht, oder wenigstens

innerhalb kilrzerer Zeitraume nicht Rechnung getragen wurde, das beweist

die Verschiebung des Jahresanfangs, die, wie ich nachgewiesen habe, in

der Zeit von der Eroberung der Stadt Mexico bis zu der Zeit, wo

P. Sahagun seine Aufzeichnungen machte, thatsachlich stattgefuuden hat").

Die Maya waren den Mexikanern gegenQber, was chronologischo Datirungen

betrifft, dadurch gunstiger gestellt, dass sie eratens grossere Periodcn von

etwas fiber 256 Jahren batten, innerhalb deren sie wenigstens 13 Abschnitte

genauer bezeichnon konnten. Und ferner scheint sowohl aus den Hand-

1) Forstemann, Die Zeitperioden der Mayas. Globus, Bd. 63, Nr. 2.

2) Die Bilderhandschriften Alexander von Humboldt's in der Koniglichen

Bibliothek zu Berlin (vgl. oben S. 1*0, 181).
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schriften wie aus den Steindenkmalern hervorzugehen, dass die Maya ein

Normaldatum besassen, auf das alle gegenwartigen, vergangenen und zu-

kunftigen Ereignisse bezogen wurden, indem einfach die Tage von den-

selben ans oder bis dahiu gez&hlt wurden. Dieses Normaldatum, das una

ebenfalls Forstemann kennen lehrte, ist 4 ahau 8 cumku, d. h. der mit

der Ziffer 4 und dem Zeichen ahau bezeichneto Tag, der der achte des

Monats cumku war. Wo in den Handschriften Tages- und Monatsdaten

genauer angegeben sind, da weisen die dabei geschriebenon Zahlen immer

auf jenes Normaldatum als Anfangs- oder Ausgangspunkt bin. Die Stelen

von Copan und Quirigua, die Altarplatten von Palenque tragen alle au

ihrer Spitze eiue grosse Zabl, auf die ein Datum, ein ahau, das An-

fangsdatum oder der Name einer Periode von 20x360 Tagen, folgt.

Und diese grossen Zahlen scheineu uberall don .Abstand des letzteren

Datums von dem oben erwahnten Normaldatum anzugeben. Wo eine so

genaue Zeitbestiramung vorliegt, und wo der Zeitbestimmung eine solche

Wichtigkeit beigelegt wird, dass ausnabmslos die in den verschiedenen

Perioden errichteten Monumente an erster Stelle diese Zeitbestimmung

bringen, da durfte man wobl erwarten, dass diese Leute auch im Stande

waren, etwas Ordnung in den Kalender zu bringen, die aus der zu kurz

genommenen Jahreslfiuge resultirenden Verschiebungen zu reduziren. Es

ist aber in der That, wie ich sagte, noch nicht gelungen, hieriiber ins

Klare zu kommen.

Als Auslaufer der Maya- Handschriften sind die sogenannten Bflcher

des Chilam Halam zu betrachten, die ihrer Mehrzahl nach gegen Ende

des 16. und in dor ersten Halfte des 17. Jahrhunderts entstanden sind,

und die in der von den MOnchen gelehrten und erfuudenen Schrift das,

was damals noch von alten Traditionen in dem Gedachtnisse einzelner

Leute haftete, wiedergeben. Es ist zu bedauern, dass diese wichtigen

Quellen, die in verschiedenen Abschriften in Yucatan existiren, und von

denen aueh unser unermiidlicher Landsmann, der viel zu fruh fur die

Wissenschaft verstorbene Dr. Hermann Berendt, Kopien gemacht hat,

die nach seinem Tode von Prof. Brinton angekauft wurden, noch nicht

verOflfeutlicht worden sind. Denn dass in diesen Buchern im Allgemeinen

Uhnliche Gegenstande behandelt sind, wie wenigstens in cinem Theile der

hieroglyphi8chen Maya- Handschriften, und dass in ihnen noch ein gat

Theil von den alten Traditionen steckt, dafur babe ich in Huelva,

gelegentlich der vorletzten Tagung des Amerikanisten - Kongresses im

Jahre 1892, einige Belege gegeben.

In diesen Buchern ist auch das Wenige enthalten, was vou historischen

Nachrichten aus alter Zeit von dor Tradition aufbewabrt worden ist. Sie

sind von Brinton zusammengestellt und in dem ersten Bande seiner

Library of Aboriginal American Literature unter dem Titel „Maya Chronicles'*

veroffentlicht wordeu. Kurze Chroniken sind es in der That, eine Auf-
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zfihlung der Zeitraume oder Perioden, Katun genannt, die seit der Ein-

wanderung in das Land verflosseu, und der wenigen denkwilrdigen Er-

eignisse, die die Tradition festgehalten hat. „Das ist die Reihe der

Katune", „das ist die Aufzahlang der Katune", „das ist der Bericht fiber

die Katune* — sind die stereotypen Formeln, mit denen der Text dieser

Chroniken beginnt.

Die Perioden, die gezahlt werden, die Katune, sind von ziemlicher

Lange. Ueber ihre wirkliche Grosse besteht bis in jflngster Zeit eine

Kontroverse. Wahrend die alteren spanischon Autoren, Bischof Landa,

Cogolludo, ausnahmslos sie zu 20 Jahren angeben, und dieselbe Lange

auch den Zusammenrechnungen zu Grunde liegtv die in dera Texte der

Bflcher des Chilam Balam vorgenoramen wurden, wird in Randglossen zu

diesem Texte, die aber augenscheinlich von spaterer Hand hinzugefftgt

sind, die Lange des Katun zu 24 Jahren angegeben. Und das gleiche ist

in neuerer Zeit von dem yukatekischen Archaologen Pio Perez mit

grosser Bestimmtheit behauptet worden. Ich habe schon vor Jahren darauf

hingewiesen dass nus der Art, wie die Katune benannt und gezahlt

wurden, dass sie namlich mit dera Zeichen des Tages ahau und einer

Ziffer benannt wurden, die bei jedem folgenden Katune um den Wert

von zwei vermindert erscheint, — also 13—, 11—, 9—, 7—, 5—, 3—.

1— , 12—, 10—, 8—, 6—, 4—, 2 aJtau — , zu entnehmen ist, dass die

Lange des Katun weder 20, noch 24 Sonnenjahre, sondern 20<360 Tage

betrug. ein Zeitraum, mit dem die Maya in der That rechneten, wie aus

der Zifferschreibung der Dresdener Handschrift, die Fdrstemann uns

kennen gelehrt hat, mit Sicherheit hervorgeht. Es ist nur eine Ungenauig-

keit von den Alten, wenn diese von 20 Jahren statt von 20x360 Tagen

sprechen. Und die neuere Theorie der Katunlange von 24 Jahren ist

angenscheinlich daraus entstanden, dass die Anfangstage 24jahriger

Perioden dieselbe Benennung erhalteu wurden, wie die der Perioden von

7*00 Tagen.

Ich habe am? Grand einer Stelle in dem Buche des Chilam Balam

von Manx, die den Anfang des Katun 5. ahau auf den 17. Tag des

Monats zeec im Jahre 13. kan = A. D. 155)3 anset/.t, die Anfangstage der

Katune in folgender Weise berechnet"):

Name des Name des Anfangstag Datum der christlichen

Katun Jahres des Katun Zeitrechnung

VIII. ahau 11. i> 7. chheen = 29. Januar 1436

1) Zeitschrift for Ethnologie (1*91), Bd. 23. S. 112 (oben S. 533).

2) In einem Aufsatze, der im Juni dieses Jahres der Berliner anthropolo-

gischen Gesellschaft vorgelegt wurde.

VI. ahau

IV. ahau

5. ir

11. muluc

7. zdtz

12. kayab

= 15. Oktober 1455

= 3. Juli 1475
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Name des Name des Anfangstag Datum der christlichen

Katun Jahres des Katun Zcitrechnung

II. ahau 5. muluc 12. ceh = 19. Marz 1495

XIII. ahau 12. muluc 12. ya.rkin = 5. Dezember 1514

XI. ahau G. muluc 12. «o = 22. August 1534

IX. ahau 12. kan 17. moan = 9. Mai 1554

VET. ahau 6. kan 17. ^cw = 24. Januar 1574

V. ahau 13. kan 17. zeec = 16. Oktober 1593

Wer sich einmal die Mflhe genommen hat, die Daten der alten mexi-

kanisehen Geschichte nach den versehiedenen Quellen zusammenzustellen,

wird bald die Erfahrung gemacht haben, dass die Chronologie Rehr

im argen liegt, ja eine genauere Chronologie fast hoffnuugslos ist. Das

Datum des Falles von Mexico ist genau festgehalten, sowohl nach der india-

nischen, wie nach der christlichen Zeitrechnung. Und diese eine Fest-

stellung ermdglicht wenigstens, rait ann&hernder Sicherheit eine Konkor-

danz der beiden Kalendersysteme herzustellen l
). Aber fQr das, was davor

liegt, selbst fQr Ereignisse, die der spanischen Eroberung ziemlich nahe

liegen, gehen die Angaben zum Theil weit auseinander. Noch schlimmer

fast stent die Sache fflr die Chronologie der Bflcher des Chiiam Balam.

Erstlich ist die Liste der flberlieferten Ereignisse eine ausserordentlich

diirftige. Und dann kOnnen nur wenige Daten einigermassen Anspruch

anf Zuverlfissigkeit machen. Bei den meisten ergibt sich aus der An-

ordnung des ganzen Berichtes, dass es nach einem bestimraten Schema

angenommene, keine wirkliche Daten waren.

Drei Ereignisse sind es, die mit einiger Oenauigkeit registrirt sind:

— die endgfiltige Festsetzung der Spanier und die Orilndung yon Merida.

Der Tod eiues gewissen Ahpula. Und das erste Erscheinen der Spanier

auf der Halbinsel.

Die endgflltige Festsetzung der Spanier war die Folge des Sieges,

den sie am Tage des heiligen Barnabas, d. h. am 11. Juni (alten Styls)

des Jahres 1541 fiber die gewaltige Liga der ihnen feindlich gesinnten

yukatekischen Hauptlinge in der Stadt lch can zi hoo, dem nachrualigen

Merida, erfochten *). Und es folgte darauf, am 6. Januar 1542 die Gron-

dung der spanischen Stadt Merida, die von da an die Hauptstadt der

Provinz wnrde 8
). Die Berichte der einheimischen Chronisten, uod in

Uebereinstimmung mit ihnen auch der erste spanische Chronist, Bischof

Landa, setzen dies Ereignis in die Periode, die den Namen 11. ahau

fuhrt. Und wenn in einem der Berichte, der zweiten Liste des Chiiam

1) Ygl. Erlauterungen zu den „Bilderhandschriften Alexander v. Humboldts"

in der konigl. Bibliothek zu Berlin, Berlin 18i>3 (oben S. 177—182).

2) Cogolludo, 3, Kap. 7.

3) Cogolludo, 3, Kap. 7.
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Balam von Chumayel) anscheinend im Widerspruche dazu das Jahr 1519

als in die Periode 11. ahau fallend angegeben wird, so scheint das einfach

anf einer Verwechselung zweier Ereignisse, des Erscheinens der Flotille

des Hernan Cortes auf der Halbinsel im Jahre 1519 und der sp&teren

definitiven Festsetzung der Spanier im Jahre 1541, zu beruhen. Wahreud

aber uber die Periode im allgemeinen die Berichte durchaus uberein-

stimmen, gehen die Angaben darflber, in welchem Abschnitte der Periode

das genannte Ereigniss eintrat, ziemlich weit auseinander. Sollen wir dem
Bischof Land a glauben, so ware das Jahr 1541 das Jahr, in welchem die

Spanier in Merida sich dauernd etablirten, das erste der Periode 11. ahau

gewesen 1
). Der, wie es scheint, im allgemeinen zuverlfissige Chronist

Nakuk Pech, der Kazike des Dorfes CMiac Xulub Chhen, des heutigen Chic

Xulub, der um 1565 schrieb, sagt, es sei der fQnfte Abschnitt der Periode

gewesen*). Die oben erwahnte zweite Liste des Chilam Balam von Chu-

mayel setzt das Ereigniss in den siebeuten Abschnitt der Periode 11. ahau*).

Der Chilam Balam von Mani endlich sagt, die Festsetzung der Spanier in

Merida sei vor Ablauf, d. h. wohl nichts anderes als „wahrend der Dauer"

des Katuns 11. a/tau, erfolgt
4
). Von diesen verschiedeuen Angaben wurde

die des Chilam Balam de Chumayel ziemlich genau mit der von mir ge-

gebenen Bereehnung stimmen. Denn danach wilrdo der siebente Abschnitt

von 11. ahau am 18. Juli 1541 zu Ende gekommen sein, und am 11. Juni

des Jahres war, wie ich oben angab, das entacheidende Treffen bei

Merida. Die Angabe des Nakuk Pech differirt um zwei Jahre, er muss

den Anfang des Katuns 11. ahau in das Jahr 1536 der christlichen Zeit-

rechnung gesetzt haben. Die Angabe des Bischofs Landa beruht wohl

kaum auf genauerer Information. Als den Namen des Jahres 1542, in

welchem dio Spanier die Stadt Merida griindeten, gibt Nakuk Pech 13. kan

an. Dies stimmt zu den sonstigen Konkordanzen, die in den Bilchern des

Chilam Balam sich finden — mit einer Ausnahme, auf die ich gleich zu

sprechen kommen werde — , und auch zu der obigen Bereehnung.

Das zweite der Daten, die mit einiger Genauigkeit registrirt sind, ist

der Tod eines gewissen Ahpula oder Ahpulha, der in der zweiten Liste

des Chilam Balam de Chumayel noch mit dem Namen Napot Xiu genannt

wird. Das letztere ist der eigentliche Name des Mannes, der also vater-

licherseits aus dem Geschlechte der Xt«, der regierenden Dynastie von Mani,

miitterlicherseits aus dem Geschlechte Pot stammte. Daa andere Wort be-

zeichnet augenscheinlich nur die QualitAt, das Geschaft, das Handwerk der

betreffeuden Person, ah-pul, „der Werfer", oder ah-pul-ya, ah-pul yaah,

1) Relacionea de las Cosas de Yucatan, edid. de la Rada y Delgado, p. 103.

2) Brinton, Maya Chronicles, p. 1*J3.

3) Ibid. p. 168.

4) Ibid. p. 98.

Seler, Gesammelte Abhandlungen I. ;{H
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„der Unheilwerfer, Krankheitswerfer", war die techniache Bezeichnung fQr

eine gewiase Klasae von Zaubereru, von denen man glaubte, dass sie sich

damit beschaftigten, ihren Nebenraenschen eine Krankheit anzuwerfen. Der

Todeines gefflrchteten Zauberers wird alao genieldet. Nach dem Namen

rafl88ten wir annehmen, daaa es ein Ereigniss war, das inabesondere daa

(iebiet der Herrachaft von Manx angieng. Ich erw&hne iibrigena, dass

Ah Napot Xiu auch als Name einer mythischen Persdnlichkeit vorkomnit,

die gewissermassen ala Titelbild bei eincm der 13 Katune dargeatellt iat.

Der Tod die8ea Ahpula wird in drei der Listen — dem Chilam Balam

von Mani. dem von Titzimin und der eraten Liate dea Chilam Balam von

Chumayel — Qbereinatimmend und mit merkwttrdiger Genauigkeit ange-

geben. Nach diesen 8oll Ahpula aech8 Jahre vor Ablauf dea Katun 13.

ahau, im Jahre 4. kan am 18. des Monats Zip und am Tago 9. imijc ge-

storben sein. Abweichend davou setzt die zweite Liate des Chilam Balam

von Chumayel den Tod Ahpula 'a in den ersten Abschnitt von 11. ahau.

Der Chilam Balam von AJani und der von Titzimin setzen ausserdem das

Jahr dem Jahre 1536 der christlichen Zeitrechnung gleich. In der ersten

Liate des Chilam Balam von Chumayel ist dafflr die Ziffer 158 augegeben,

die verachiedene Deutungen zulasat
1
).

So bestimmt nun hier die Angaben lauten, so unlosbare Widersprtiche

ergeben sich, wenn man eine genauere Vergleichuug der flberlieferteu

Daten vornimmt. Schon in der abweichenden Angabe der zweiten Liate

dea Chilam Balam von Chumayel liegt eine arge Diskrepanz vor. Und

anderaeita kann „sechs Jahre vor Ablauf von 13. ahau" uiemals das Jahr

1530 gewesen sein. Es war entweder (nach meiner Berechnung) daa

Jahr 15*28, oder (wenn man die Angabe dea NaJcuk Peck, dass die Fest-

aetzung der Spanier in Merida der fflnfte Abschnitt vom 11. ahau war,

fflr richtiger halt) das Jahr 1530. Und wenn man, wie ea Perez that*),

statt „aechs Jahre vor Ablauf von 13. ahau" „im aechaten Jahre w&hrend

der Dauer des Katun 13. ahau 1* liest, so kommen gar die Jahre 1520 oder

15*22 heraus. Aber laaaen wir auch diese Konkordanzen mit der christ-

lichen Zeitrechnung beiaeite, die vielleicht nur Randgloaaen sind, in

spaterer Zeit und von unkundigen Leuten hinzugefflgt, so liegt ein noch

argerer Widerspruch in den Bestimmungen der indianiachen Zeitrechnung

selbst. 9. imix war in der That der achtzehnte Tag des Monats Zip in

einem Jahre, dessen erster Monat mit einem Tage 4. kan begaun. Aber

ein solches Jahr kann, nach den iibereinstimmenden Angaben der Bflcher

des Chilam Balam und anderen Quellcn fiber die den indianiachen Jahren

entsprechendon christlichen Jahre nur das Jahr 1493, und dann wieder das

Jahr 1545 gewesen sein. Und das Jahr 1493 kann unmoglich dem Katun

1) Brin ton, Maya Chronicles, p. 98, 142, 156.

-') Stephens, Incidents of Travel in Yucatan, Tom I, p. 443.
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13. ahau angeh5rt haben, sollen wir nicht die s&mratlichen flbereinstim-

menden anderen AngabeD, dass in 11. ahau sich die Spanier dauernd in

Merida festsetzten, dass in 9. ahau das Christentum kam, dass in 7. ahau

der Bischof Landa starb, und dass der Katun 5. ahau im Jahre 1593

begann, far falscb halten.

Die Liisung dieses Widerspruches wird, wenn jemals, erst dann mdg-

lich sein, wenn durch Vergleichung der verschiedenen Abschriften der

Bficher des Chilam Balam eine kritische Rezension des Textes und eine

Scheidung der ursprttnglichen Teile von den spateren Zufagungen und

Randglossen hergestellt sein wird.

Das dritte, genauer registrirte Ereigniss ist das erste Erscheinen der

Spanier auf der Halbinsel Yucatan. Hier wQrde eine Verschiedeuheit in den

Angaben begreiflich erscheinen. Denn man kann zunachst zweifeln, was

mit dem ersten Erscheinen der Spanier gemeint ist, ob das Jahr, wo die

Maya zum ersten Male flberhaupt einen Spanier zu Gesicht bekamen, oder

das Erscheinen der ersten bewaflfrieten Truppen an der Kfiste von

Yucatan, oder endlich das Jahr, wo die Spanier zum ersten Male in das

Innere des Landes vorzudringen und es zu erobern versuchten. Es scheint,

dass die Angaben der einheimischen Quellen sich alle auf das erste dieser

drei Ereignisse beziehen, und das ist das Jahr 1511, wo die Oaravele

Valdivia's, der von dem Isthmus von Darien nach Espailola zuruckkehrte,

auf den Untiefen in der Nahe von Jamaica scheiterte, und der Rest der Mann-

schaft in einem elenden Boote an die Kuste in dor Nahe der Insel Cozumel

verschlagen wurde, unter ihnen dor Diakonus Geronimo de Aguilar, dor

nachher von Cortes befreit wurde. Dieses Ereigniss wird flbereinstimmend

in dem Buche des Chilam Balam von Manx und dem des Chilam Balam

von Titzimin in den Katun 2. ahau, d. h. die dera Katun 13. ahau, wo

Ahpula Napot ami gestorben sein soil, voraufgehende Periode verlegt.

„In 8. ahau wurde Mayapan zerstdrt. Dann folgen die Katune 6. ahau;

4. ahau; 2. ahau. lm Verlaufe der Jahre dieses Katun passirten dio

Spanier zum ersten Male, kamen sie zum ersten Male hier in das Land,

der Provinz Yucatan, GO Jahre nach der ZerstSrung der Festung" — so

heisst es im Chilam Balam von Mani.

In dem Chilam Balam von Titzimin siud verschiedene Listen zu-

sammengeschrieben. Es wird zweimal der Katun 8. ahau und die Zer-

stdrung von Mayapan angegeben. In der ersten Liste heisst es bei 2. ahau:

„Im dreizehnten Stein (Abschnitt) passierten die Freradlinge (die Spanier),

kamen sie zum ersten Male in das Land der Provinz Yucatan *). 93 Jahre

1) Der Wortlaut ist nahezu derselbe, wie im Chilam Balam von Mani. Nur

ist tz'ul, „Fremdling ,<

, fur wC8paiioles" gesetzt, und statt ulcob, „sie kamen", steht

irrthtimlich ilcob. Vielleicht war abcr auch letzteres das Ursprtingliche. Dann

mttsste iibereetzt werden „sie warden (zum ersten Male) geaehen (in dem Lande

Yucatan)*.

3.H«
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(nach der Zerstorung von Mayapan)*. In der zweiten Liste stent bei

2. ahau nur: „Da war die grosse Ausschlagkrankheit" (nohkakil). Ebenso

ist im Chilam Balam von Chumayel bei 2. ahau nur „die Ausschlagkrank-

heit, die grosse Ausschlagkrankheit" (kakil noh kakil) gemeldet.

Seheu wir nun unsere Liste nach, so wurde der dreizehnte Abschnitt

von 2. ahau nach meiner Berechnung in das Jahr 1507, oder wenn man

die Bestiminungen Nakuk Pech's zu tirunde legt, in das Jahr 1509 fallen.

Das stiramt nicht genau, denn der Schiffbruch Valdivias geschah, wie ich

oben angab, im Jahre 1511. Und so berichtet auch Nakuk Pech an zwei

Stellen seiner Ohrouik, dass die Spanier zum ersten Male im Jahre 1511

nach Yucatan kamen. Jedenfalls aber fiel das Jahr 1511 in den Katun

'2. ahau. Deun der kam erst im Jahre 1514, oder. nach den Bestimmungen

Nakuk Pech's, im Jahre 15 IB zu Ende. In dieser allgemeinen Festsetzung

ist also die Angabe der einheimischen Ohronisten genau. Die grosse Aus-

schlagkrankheit, die nach den Ohronisten in ebeu diese Zeit fiel, wird

vom Bischof Landa als eine Seuche beschrieben, die grosse Pusteln her-

vorbrachte, dergestalt, dass „der Korper faul und stinkeud wurde, und

die Glieder stttckweis innerhalb vier oder fQnf Tagen abfielen"
1
). Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass schon das erste Erscheinen der Spanier eine

Pockenepidemie, diese Geissel der Indianerst&mme, zur Folge hatte.

Denn das Wort kak, „Feuer", wird spaterhin und heute alJgemein fflr

„ Ausschlagkrankheit'4
, insbesondere „Pocken", gebraucht").

In die dem Katun '2. ahau vorhergehende Periode 4. ahau verlegen

die Ohronisten ein paar Landplagen, — ein allgemeines Sterben (maya-

cimil\ das Landa als ein „ansteckendes perniciSses Fieber bezeichnet,

das 24 Stunden angehalten hfttte, und danach waren die Kdrper ge-

schwollen und geplatzt und waren voller Wflrmer gewesen*. Ferner eine

grosse Schlachterei. Landa spricht von 150 000 Menschen, die in den

Schlachten fielen. Die einheimischen Quellen nennen das oc-na-kuch-il,

„wo die Zopilotes in die Manner kommen", d. h. wo uberall die Toten

unbegraben umherliegen.

Vor dieser Zeit berichtet Landa daun noch von einem grossen

Wirbelsturme, der das ganze Land rasiert und alle hohen Gebftude um-

gestiirzt habe, der aber in den einheimischen Quellen nicht erw&hnt wird.

Das grosse Ereigniss in der vorspanischen Geschichte Yucatans ist die

Zerstorung von Mayapan. Mayapan war eine Stadt, im Innern Yucatans,

im Gebiete der spatereu Herrscliaft Manx gelegen, von der zur Zeit, als

Bischof Landa schrieb, noch ansehnliche Kuinen vorhanden waren.

Landa erwahnt insbesondere grosse Hieroglyphensteine von der Art derer,

1) „Pestilenica de anos granos grandes que les podria el cuerpo con gran

hedor, de manera que les caian los mietubros a pedazos dentro de 4 6 5 dias.*

2) „viruelas, granos i eruption pustulera del cuerpo" (Perez).
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die man zu Beginn eines Katun anzufertigen und anfzurichten pflegte.

Der Name ist mexikanisch. Das Wort pan wird zwar auch im Maya-

Lexikon mit der Bedeutung „Fahne, Standarte" angegeben, aber abge-

sehen davon, dass auch dieses Wort vermuthlich aus dem Mexikanischen

pam-itl (pan-tit) stammt, so ist die Etymologie des Namens Mayapan aller

Wahracheinlichkeit nach eine ganz andere. Mayapan beisst „untor den

Maya", „im Gebiete der Maya", wie Otompan „unter den Otomi", „im

Lande der Otonri" heisst. Das ist eine rein mexikanische Namenbildung,

ganz abweichend von der unter den Maya ublichen, wo der das lokale

oder sonstige Verhaltniss anzeigende Bestandtbeil prafigirt, nicht suffigirt

wird (vgl. Pan-choy, „im See", Ti-kax, ,,im Wald", Ti-bolon, „in den neuu",

Ti-ho, „in den fiinf" u. a.)

Der Name Mayapan erinnert also an die Periode der vorspanischen

Geschiehte Yucatans, wo in Yucatan Bruchtheile der grossen mexikanischen

Nation eine Rolle spielten. Dass diese Beziehungen sehr rege waren, und

dass der Einfluss der Mexikaner ziemlich lange Zeit sich geltend gemacht

haben muss, das ist aus verschiedenen Thatsachen zu entnehmeu.

Die bernhmteste Stadt im alten Yucatan und der berilhrateste alte

Herrschersitz war Chichheen Itza. Man ist schon lange darauf aufmerksam

geworden, dass die Skulpturen in den Ruinen dieser Stadt einen durch-

aus anderen Charakter tragen als die der grossen Ruinenstadte des

Westens, Copan und Palenque, und auch als die Skulpturen, die z. B. aus

der Gegend von Merida bekannt geworden sind. Die Haltung der

Figuren ist steifer, die Kopfe sind nicht deformiert, und in Tracht uud

Ausputz erinnert vieles an die Typen der mexikanischon Bilderschrifteu.

Insbesondere tragen die Hauptfiguren alle die Kopfbinde mit dem drei-

eckigen Stirnblatt aus Turkismosaik, das j-iuh-uitzolli der mexikanischen

Kdnige. So glaubte denn z. B. Charnay in der That in ChichJieen Itza

den handgreiflichen Boweis fnr die Richtigkeit der alten Berichte, von

der Auswanderung der Tolteken nach Yucatan und Guatemala vor sich

zu haben.

Chichheen Itza gegenQber stellt Mayapan eine in jiingerer Zeit ent-

standene Herrschaft dar, die erst nach dem Zusammenbruche des Reiches

von Chichheen Itza und durch diesen Zusammenbruch in die Hdhe kam.

Die Schuld an diesem Zusammenbruche wird in alien Berichten dem Yer-

rath (Jcebanthan) eines gewisseu Hunac-ceel zugeschrieben, und als die

unmittelbareu Urhober dor Zerstdrer von Chichheen Itza werden „die

sieben Manner von Mayapan* — Ah zinUyut chan, TzunUcum, TajccaU

Pantemity Xuchueuet, Ytzcuat, Kakaltecat — genannt. Yon diesen sieben

Namen sind die sechs letzten rein mexikanisch, und der erste Name ist

eine Kombination eines mexikanischen und eines Mayawortes mit einom

Maya-Praefix, das so viel als „der tt
heisst. Die Erzahlung L an da's, dass

die Herrschaft in Mayapan von einem Geschlecht begrflndet sei, das sich
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auf die in den grossen Handelszentren Tabasco und Xicalanco ansassigen

Mexikaner stutzte, wird deranach durch die einheimischen Berichte voll

bestatigt.

Land a erzahlt dann weiter, dass dieses Geschlecht, die Cocom, die in

Mayapan herrschten, immer argere BedrQckungen ausQbten, so dass end-

lich die verschiedenen Dorfhauptlinge sich unter der FQhrung des in dem

Distrikte der Sierra, d. h. in dem Distrikte von Mani, bei den ah-uitz

(„deu Leuten von der Sierra") mfichtigen Hauptlingsgeschlechtes der Tutul

xiu, gegen die Cocom erhoben, die sammtlichen ihnen erreichbaren Glieder

dieses Geschlechtes erschlugen und die „Festung Mayapan* zerstdrteu.

Diese Zerstdrung von Mayapan ist demnach auch insofern das grosse Er-

eigniss in der vorspanischen Geschichte Yucatans, als es die nationale

Reaktion gegen die auf die Fremden gestatzte Herrschaft darstellt. Die

Folge davon war aber auch, dass es seitdem keine zentrale Gewalt raehr

im Lande gab. Verschiedene Hftuptlingsgeschlechter hielten grdssere oder

kleinere Theile des Landes im Besitz und befehdeten sich gegenseitig mit

alien Mitteln des Vorrathes und der offenen Gewalt.

Nach der Angabe Landa's wftren zu der Zeit, als er seine Relaciooe*

schrieb, d. h. im Jahre 1556, ungefahr 120 Jahre seit der Zerstdrung von

Mayapan verflossen. Die Mehrzahl der einheimischen Quellen setzt das

Ereigniss in den Katun 8. ahau. Und das stimmt genau, sowohl zu der

Angabe Landa's, wie zu meiner Berechnung. Denn der Katun 8. ahau

begann nach meiner Berechnung am 19. Januar des Jahres 1436.

So bedeutsam dieses Ereigniss aber auch war, so sind doch selbst

dartiber die einheimischen Chronisten nicht einig. Denn obwohl, wie

gesagt, die Mehrzahl der Quellen den Katun 8. ahau dafur angeben,

so findet sich doch eine Liste, die zweite des Chilam Balam von

Ckumayel, die die Zerstdrung von Mayapan in den Katun 1. ahau, das

ware in den Zeitraum vom Jahre 1377 bis 1397, setzt. Und in einer

anderen Liste, der des Chilam Balam von Mani, scheint nebeneinander

der Katun 8. ahau und der Katun 11. ahau angesetzt zu sein. Dass fur

das Ereigniss der Katun 1. ahau angegeben ist, scheint darin seinen Grund

zu haben, dass diese Liste den Katun 1. ahau als den Beginn eines grossen

Zyklus von dreizehn Katunen annimmt. Und die Angabe 11. ahau scheint

auf ahnlichen Erw&gungen zu beruhen. Denn der Umstand, dass in den

Katun 11. ahau das grosse umstOrzende Ereigniss der dauernden Feat-

setzung der Spanier im Lande fiel, war fur einen Theil der einheimischen

Chronisten Veranlassung, die grdsseren Katunzyklen mit dem Katun

11. ahau beginnen zu lassen.

Fflr die Ereignisse, die vor der Zerstdrung von Mayapan genannt

werden, — den Fall der Herrschaft von Chichheen Itza, den Aufenthalt

der /tea-Leute in Champoton uud die Einwanderung in Yucatan und

die erste GrQndung von Chichheen Itza — werden keine ernsthaft «u
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uehmeuden chronologischen Fixierungen versucht. Hier werdeu die Haupt-

ereiguisse immer um eine voile Periode von 13 Katunen vor dem folgendeu,

also alle entweder in 8. ahau, oder alle in 1 . ahau angesetzt, die Rechnung

im Ganzen um vier voile Perioden von 256 Jahren -f- 146 Tagen hinauf-

geftthrt. Eine Besonderheit findet Bich noch in einer dritten, in dem

Chilam Balam von Chumayel enthaltenen Liste, die in Brinton's Maya

Chronicles, S. 178, 179 abgedruckt ist und die aus mancherlei GrOnden ein

besonderes Interesse beansprucht. Es wird namlich hier vor den im Katun

8. ahau erfolgenden historischen Ereignissen der Katun 4. ahau genannt,

einerseits als die Periode, in der dan mythische Reich von Chichheen Itza

zu Eude kam und davor als die Periode, in der die Menschen entstanden,

das grosse und kleine Hinabsteigen (die grosse und kleine Einwanderung)

stattfand, und von den vier Himmelsrichtungen her sich die Menschen

in Chichheen Itza zusammenfanden. Da8 ist die [einzige mir bekannte

Stelle in den Buchern des Chilam Balam, wo eine Beziehung auf das

Normal- und Anfangsdatum der Dresdener Handschrift 4. ahau, 8. cumku

vorzuliegen scheint.

Wenn nun aber die Bucher des Chilam Balam auch fQr die Chrono-

logie uicht sehr ergiebig sind, so sind sie um so reicher an Mittheilungen

uber diejeuige Seite des Maya-Kalenders, die unstreitig die am intensivsten

kultivirte war, und die unzweifelhaft auch in den Maya-Handschriften

einen breiten Rauni einnimmt, den hauptsachlichsten, vielleicht den einzigen

Inhalt derselben ausmacht, das ist die divinatorische, die Beurtheilung der

vorbedeutenden Kraft, die den Zeichen und Ziffern der Tage und der

anderen grSsseren und kleineren Zeitabschnitte zukommt. Die ErOrterung

dieser Verhaltnisse muss ich aber fQr eine spfitere Mittheilung mir auf-

sparen.
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17.

Das Tonalamatl der alten Mexikaner.

Verhandlungen der Berliner Authropologischen Gesellschaft 28. M&n 1808.

Zcitschrift fur Ethnologic S. (165) -(177).

Tonalamatl, das „Buch der (guten und bosen) Tage", uannten die

alten Mexikaner das, was wir als ihren Kalender betrachten kdnnen, die

Grand- und Hauptperiode ihrer Zeitrechnung. Schon dieser Name lasst

erkennen, was die besondere Eigeuthumlichkeit dieses Zeitmessungs- und

Zeitbeuennungs-Systems war. Es ist einmal der Umstand, dass ausser der

Tageszahlung anscheinend keine anderen astronoinischeu Bestimmungen

fttr die Peststellung dieser Periode in Betracht koramen. Und dann, dass

dieser Kalender weniger chronologischen, als vieliuehr weissagerischen,

augurischen Zwecken diente. Die alten Mexikaner kannten zwar die

Jahreslange, die sie zu 3(55 Tagen bestimmten. Sie kanuten auch die

Umlaufszeit eines oder einiger der grSsseren Planeten. Aber diese Umlaufs-

zeiten wurdeu an der Grundperiode, dem Tonalamatl, gemessen, und uicht

umgekehrt. Die aufeinanderfolgenden Jahre wurden uicht von einem

irgendwie angenominenen Anfaug an gezahlt, sondern nach dem aus dem

TonalatnatlSystem fur ihre Anfangstage sich ergebenden Namen benannt.

Und die grosseren Perioden, die Jahresbilndel , sind die einfache Folge

dieser Benennung. Ein neues BQndel beganu, wenn der Anfangstag eines

.lahres wieder denselben Namen trug, wie in der Periode zuvor.

Das Grundelement des TonalamatVs war ein Zeirraum von 20 Tagen.

Ein solcher Zeitraum war durch das vigesimale Zahlensystem, das die

alten Mexikaner entwickelt batten, naturlich gegeben. Die einzelnen Tage

dieses Zeitraumes wurden jeder durch einen besonderen, in der Regel

natfirlichen Objekten entnommenen Namen bezeichnet. Das sind die

20 Tageszeichen, mit denen ich in friiheren, in dieser Zeitschrift verSffent-

lichten Abhandlungen mich eingehend beschaftigt habe. Aber mit diesen

20 Zeichen wurden 13 Ziffern in regelmassiger Aufeinanderfolge kombinirt,

indem jeder der aufeinanderfolgenden Tage mit eiuem der 20 Zeichen und
einer der 13 Ziffern bezeichnet wurde. Auf diese Weise traf es erst nach

13x20 Tagen ein, dass ein Tag wieder die gleiche Benennung, das
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gleiche Zeicheu kombinirt mit der gleichen Ziffer, erhielt. Dieser Zeit-

raum von 13 X 20 oder 260 Tagen ist das Tonalamatl.

Was die Mexikaner — oder wer sonst als der Erfinder dieses Kalenders

betrachtet werden muss — veranlasste, die Zahl 13 mit den 20 Tages-

zeichen zu verbinden, das konnte bisher noch nicht mit Sicherheit fest-

gestellt werden. Man hat an H&lften eines Monats gedacht. 13 Tage aei

der Mond (in der Breite von Mexico) nur bei Tage sichtbar, das hatte

man das „Schlafen a genannt, uud 13 Tage sei er in der Nacht voll sicht-

bar, das hatte man das „WachenK genannt. Diese Angaben und diese

Erklarung beruhen indes augenscheinlich nur auf Vermuthung. In einem

Kapitel uber den Planeten Venus, das von Chavero dem Franziekaner-

Mdnch Motolinia zugeschrieben wird, weil der Text dieses Kapitels in

einor Handschrift, die dem verstorbeuen Garcia Icazbalceta gehdrte, dem

ersten Theile der von dem genannten Monche verfassten Historia de los

Indios augefQgt ist, wird die Behauptung aufgestellt, dass 260 Tage den

Zeitraum bezeichnen, in dem an dem Himmel von Mexico der Planet

Venus als Abendstern sichtbar sei. Diese Erklarung hat im ersten Augen-

blick etwas Bestechendes. Dass die mexikanischen Astrologeu die Be-

weguugen dieses Planeten genau beobachtet hatten und bestimmt anzugeben

wussten, an welchem Tage er wieder erscheinen und wann er verschwinden

wfirde. wird von verschiedenen Chronisten berichtet. Ihre Angaben haben

neuerdings durch die Untersuchungen Forstemann's fiber die Dres-

dener Maya-Handscbrift eine flberraschende Bestfttigung gefunden. Und in

jflngster Zeit bin ich darauf aufmerksara geworden, dass auch in den

Bilder8chriften der Codex-Borgia-Gruppe dieselbe Periode bei den Figuren,

die die Gottheit des Morgenstems darstellen, verzoichnet ist. Da nun der

Gott Quetzalcouatl als Erfinder des Tonalamatl genannt wird, und von

diesem Gotte ausserdem berichtet wird, dass bei seinem Tode sein Herz

sich in don Morgenstorn verwandelt habe, so liegt es in der That sehr

Dane, sich vorzustellen, dass die Lange des TonalamatVs zu dem Venus-

umlauf, oder irgend einer seiner Phasen, in Beziehung stehe.

So verfuhrerisch diese Hypothese nun auch im ersten Augenblick

erscheint, so grosse Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man versucht,

diese angenommene Beziehung etwas naher zu bestimmen. Die Angabe

des Kapitels „uber den Planeten VenuB u
, dass dieser Planet 260 Tage

lang als Abendstern sichtbar sei, entspricht nicht den thatsachlichen Ver-

haltnissen. Die ganze scheinbare Umlaufszeit der Venus, die 584 Tage

betragt, steht mit dem Tonalamatl in keiner direkten Beziehung. Und

dass man erst aus der grdsseren Periode von 104 .Tahren, in der die

Umlaufszeiten der Venus, die Jahres- und die Tonalamatl-]^angen gleich-

m&ssig aufgehen, das Tonalamatl abgeleitet haben sollte, erscheint wenig

glaublich. Die Thatsache indes, dass man in dem Tonalamatl die Reihen

1—20 und die Reihen 1—13 neben einander verlaufen liess, muss
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meines Erachtens als ein sicherer Fingerzeig dafflr angesehen werden,

dass der Zahl 13 als soldier ihre Bedeutung zukam. Den Grund dieser

Bedeutung glaubte ich in einer Art Zahlenspekulation oder Zahlenmystik

suchon zu mflssen und habe diese Annabme auch in der ersteo Veroffeut-

lichung dieses Aufsatzes der Darstellung zu Grunde gelegt.

Ich bin in neuerer Zeit indes darauf aufmerksam geworden, dass

mittelbar vielleicht doch ein Zusammenhang zwischen dera Tonalamatl und

der Venusperiode besteht. Das Sonnenjahr von 365 Tagen, dass die alten

Mexikaner annahmen, steht zu dem Venusuralauf von 584 Tagen in dem

Verhaltniss, dass gerade 8 Sonnenjahre genau 5 Venusumlaufen gleich sind.

Sucht man nun in dioser grOsseren Periode, in der Sonnenjahr und Venus-

periode gleicherweise aufgehen, sowohl die 8, als die 5 zu sondern, so

findet man, dass diese grOssere Periode = 5 X 8 X 73 Tagen, das Sonnen-

jahr = 5 X 73, die Venusperiode = 8 X 73 Tagen ist. Ich glaube nun, das*

die alten Mexikaner, — oder wem sonst die Erfindung des Tonalamaili

zuzuschreiben ist, aus dem Sonnenjahr und der Venusperiode eine Einheit

gemacht haben, die 5 X 73 + 8 X 73 oder 13X73 Tage umfasst haben

wflrde. Nimmt man diese Periode als Einheit an, so wurde die nachst

hdhere Periode, gemass dem vigesimalen Zahlensystem der Mexikaner die

Periode von 20X 13X 73 gewesen sein. Das ist der bekannte Zyklus von

52 .lahren, die mexikanische Aera. Vergleicht man nun diese Aera mit

dem Sonnenjahr und mit der Venusperiode, so sieht man, dass hier die

260 (das Tonalamatl) der Funf des Sonuenjahres und der Acht der Venus-

periode entspricht. Und es erscheint mir nicht unmOglich, dass in dieser

Weine die Mexikaner, oder wer sonst diesen Kalender erfunden hat, auf

die Zahl 13 und das Tonalamatl von 260 Tagen gekommen sind.

Eine Zahlenspekulation oder Zahlenmystik dagegen glaube ich in den

die Tonalamatl-T&ge begleitenden Figuren zu erkennen.

Den alten indianischen Philosophen waren verschiedene Zahlen und

aus verschiedenen Griinden wichtig. Zunachst die Zahl vier, die der Zahl

der Ilimmelsrichtungen eutspricht, dem Sonnenaufgang, dem Sonnenunter-

gang und den beiden mittleren Richtungen. Die Zahl fflnf ist einmal

ebenfalls als Ausdruck der Zahl der Himmelsrichtungen von Bedeutung,

indem man die Mitte oder die Richtung „unten — obenu als funfte Gegend

zahlte. Dann aber bezeichnet die Zahl fGuf auch das fiber das Normale

(d. h. die Zahl vier) Hinausgehende, das Uebermiissige, Unmassige. In

gleicher Weise konnten, wie leicht einzusehen ist, auch die Zahlen sechs,

acht und neun als Ausdruck der Zahl der Himmelsrichtungen in Betracht

gezogen werden und sind an verschiedenen Orten und bei verschiedeuen

Stammen hierfflr verwendet worden.

Von geringerer Bedeutung war bei den Indianern Zentral-Amerikas

die Zahl drei, die in der Zahlenmystik der alten Welt eine so grosse

Rolle spielt. Nur bei den Maya bin ich ihr als mystischer oder ritueller
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Zahl haufiger begegnet. Drei ist ausserdem die Zahl der Herdsteine und

hat deshalb in dem Kultus des Feuergottes ihre Stelle.

Auch die dem europaischen Aberglauben so wichtige Zahl Sieben tritt

in den zentral-amerikanischen Zahlen-Spekulationen verhaltnissmassig wenig

hervor. Nur bei St&mraen der Maya-Familie wiederum, insbesondere den

guatemaltekischen Indianern, wird die Zahl Sieben ofters erwahnt 80

heisst es in den Cakchiquel-Annalen, dass man dem Damon alle sieben

und alle dreizehn Tage Speise brachte. K'ucumatz, der ZauberfQrst der

Qu'iche, steigt sieben Tage zum Himmel, sieben Tage zur Hdlle, sieben

Tage ist er eine Schlange, sieben Tage ein Adler, sieben Tage ein Jaguar,

sieben Tage eine Ansammlung von Blut. Noch in sp&ten Vokabularien

finden wir mit besonderem Namen (k'api Vih) einen Zeitraum von sieben

Tagen genannt, der von den alten Cakchiquel als allgemeine Ruhezeit ge-

halten worden sei. Und in den Wandersagen und Historien sind die

„Sieben Stamme" (vuk amak) die ftbliche Bezeichnung der Tz'utuhil-

KonfSrderation, denen die Qu'iche, Cakchiquel und ihre Verwandten als

die ^Krieger" (ahlabal) entgegengestellt werden.

Eine ganz hervorragende Rolle aber spielon in der Mystik des alten

Mexico und des alten Zentral-Amerika die Zahlen Neun und Dreizehn.

Neun fiber einander geschichtete Himmel [chicunauhnepaniuhcan] *) zahlten

die alten Mexikaner fiber der Erde und neun Unterwelten [chicunauh-

mictlanY). Und an dem Eingang der tiefsten untersten Hdlle fliesst der

neunfache Strom (chicunauhapan). Wahrend aber in der Neunzahl die

Zahl der Unterwelten sich erschdpft, sind fiber den neun untern fiber

einander gescbichteten Himmeln noch vier obere Himmel vorhanden, so

dass die Zahl der Himmel dreizehn ist, und der oberste dreizehnte

Himmel, das ist das Omeyocan, der „Ort der Zweiheit", in ihm residiren

die Herren der Zeugung, Ometecutli und Omeciuatl, von denen alles Leben

seinen Ursprung hat 3
). In den Traditionen der Maya werden die neun

Generationen (bolon tz'acab) und die dreizehn Generationen (oxlahun tz'acab)

genannt. Die ersteren, die neun Generationen (bolon tz'acab), sind der be-

zeichnende Name einer Gottheit. Und die Vereinigung beider bolon

tz'acab oxlahun tz'acab wird noch in der heutigen Sprache als Ausdruck

fflr „ewigu gebraucht 4
). Wie die Mexikaner von den neun Unterwelten

und den 13 Himmelu redeten, so sprachen die Maya von den 13 Schichten

der Wolken [ti oxlahun taz muyal) 6
). Und in den Historien und Wander-

sagen der guatemaltekischen Indianer sind die 13 Abtheilungen der

„Sieben Stftmme", oder der TVutoM-Konforderation (oxlahu ch'ob Vuk amak)

1) Codex Vaticanaa A, 1.

2) Sahagun, 3. Appendix, cap. 1.

3) Codex Vaticanus A, 1.

4) Perez, Vocabulario.

5) Misa Milpera de Xcanchakan.
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und die 13 Abtheilungen der „Krieger", d. h. der Qu'iche und ihrer Ver-

wandten (pjrlahu cfiob ahlabal) eine Btehende Bezeichnung.

Fur die Klarstellung der Bedeutung, die wir der Zahl dreizehn anzu-

weisen haben, ist eg von besonderer Wichtigkeit, dass wir in den oben

angefilhrten AusdrQcken die Zahlen neun und dreizehn neben einander

auftreten sehen. Die Zahl Neun aber scheint bei den Mexikanern

deutlich auf die Zahl der Unterwelten sich zu beziehen, wahrend die

dreizehn die Zahl der Himmel angibt. Ein ahnlicher Unterschied muss

auch fiir die in den Bflchern de8 ChUam Balam vielgenannten neun und

dreizehn Gotter (bolon ti ku, orlahun ti hi) angenommen werden.

v/7n c(jSt+**%*n^

Abb. 1. Die noun Herren der Stunden der Nacht.

Codex Telleriano-Remensis.

Dieselben Zahlen Neuu und Dreizehn treten uns nun auch in den

Figuren entgegen, die man in verschiedenen Tona/amatf-Darstellungen in

sich wiederholenden Reihen die 13x20Tage des TonalamatUs begleiten

sieht.

Die Reihe der neun Figuren ist unter der Bezeichnung „Herron der

Nacht" bekannt. Ihre Namen werden von dem Interpreten des Codex

Telleriano-Remensis und des Vaticanus A, von einem in der zweiten Halfte

des sechszehnten Jahrhunderts lebenden tetzkokanischen Schriftsteller

Cristoval de Castillo und im Manual de ministros de Indios des Jacinto

de la Serna genannt. Yon letzterem hat Boturini seine Angaben ent-

noinmen. In verschiedenen der bilderschriftlichen Tonalaviatl sehen wir

ihre Bilder die Reihen der Tageszeichen begleiten (Abb. 1— 5). Und in

roller Figur sind sie ausserdem auf dera schOnen Blatt 14 des Codex

Borgia (Kingsborough, PI. 25) dargostellt, dem der Codex Vaticanus B,
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19-23 (Kingaborough, PI. (57—71) and Codex Fejervary 2—4 (Kings-

borough, PI. 43—41) entsprechen. Ihre Namen sind nach den genannten

Quellen folgende:

)lt 7&

^^^^

Abb. 2. Die noun Herren der Stunden der Nacht Codex Borbonicus.

Abb. 3. Die ncun Herren der Stunden der Nacht.
Tonalamatl der A tibin'schen Sammlung.

1. Xtuhteciitli (dor Feuorgott),

2. Itztli (der Obsidiaumesser-Ciott), identisch mit Tezcatlipoca,

3. Piltzinteotl (Gott der Fiirsten), identisch rait TonatiuA, dem Sonnengott,

Digitized by Google



606 Dritter Abschnitt: Kalonder and Hieroglyphen-Entziffernng.

4. Cinteotl (MaisgOttin),

5. MictlantecutU (Gott der Unterwelt),

6. Chalchiuhtlicue (WassergOttin),

Abb. 4. Die noun Herren der Stunden der Nacht. (Figuren).

Codex Bologna.

Abb. 5. Die neun Herren der Stnnden der Nacbt. (8ymbole).

Codex Bologna.

7. Tlafolteotl (Erdgdttin),

8. Tepeyolktl (Gott der HOhlen).

9. Tlaloc (Rc-ongott).
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Vielleicht haben wir dieselben Gottheiten auch auf den merkwurdigen

Blattern 21—31 (Kingsborough, PI. 14—22) des Codex Bologna zu erkennen.

Nur waren dann 1 -4 ale Abbilder oder verschiedene Formen Tezcatlipoccis

dargestellt, und es waren der Reihc der neun Gottheiten auf Blatt 23 und 24

noch zwei weitere hinzugefiigt, die ebenfalls sich als Abbilder oder andere

Formen Tezcatlipocaa geben.

Die Zahlen 1—13 sehen wir auf dem prachtigen Blatte Codex Borgia 71

(Kingsborough, PI. 44) von Figuren begleitet. Daa Blatt (vgl. oben S. 337)

zeigt uns auf der linken Seite in voller Figur und mit der Sonnenscheibe

den Sonnengott, dem eine in gnlnes Aialinalli-Gr&s gekleidete Figur, von

AfFengestalt und mit Todtenkopf, eine Wachtel darbringt. Darflber, rechts,

eine symboiische Figur, die den Mond darstellt, und daneben das Datum

1

9®<& ©

©
|

©00
c

(

>©000©

^1^>
Abb. 6. Die dreizehn Vogel. Codex Borgia.

„eins Rohru
, die Hieroglyphe des Morgensterns. In dem Umkreise stehen

in quadratischen Abtheilungen die Ziffern 1— 13, begleitet von je einer

Vogelfigur (Abb. 6). Wir erkennen unschwer:

1. einen langschnabligen blauen Vogel (Kolibri?),

2. einen langschnabligen grilnen Yogel (Kolibri?),

3. einen Raubvogel ohne Fe«lerhaube (Falke?),

4. Wachtel (fo/m),

5. Adler (quauhtli),

6. Schleiereule (chiquatli),

7. Schmetterling (papalotl),

8. gostreifter Adler (itequauhtli),

9. Truthahn (uexolotl),

10. Ohreule, Uhu (tecohtl),

11. rother Guacamayo (alo),

12. Quetzal (quetzaltototl),

13. griinor Papagei oder Lore, (cocho).
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Dieselbe Reihe von Vugeln ist auch in dem Tonalamatl der Aubin-

Goupil'schen Sammlung und im Codex Borbouicus (Abb. 7 und 8), auf alien

18 Blattern, in der ersten Kolumne angegeben, aber sie sind im Tonalamatl

der Aubin'schen Sammlung (Abb. 8) von Kopfen von Gottheiten begleitet,

lift

'

^^^^^^^^^^^^

' ' '

Abb. 7. Die dreixehn VSgel. Codex Borbonicus.

Abb. 8. Die dreizehn V5gel. Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung.

die gewissermassen aus dem uufgesperrten Rachen dieser Vogel hervor-

sehen, fflr die die Vogel also eine Art Maske, ihre Yerkleidung, ihr nauallu,

daratellen. Die Reihe auch dieser Gottheiten ist nahezu vollstandig mit

Sicherheit zu bestimmen.
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Es sind:

1. Tlauizcalpan tecutli, der Morgenstern,

2. ? Ixtliltonl

3. Xochipilli,

4. Xipe-Totec,

j. ein Gott mit Kriegertanz-Bemalung (Yao</),

(5. ein Gott mit der Bemalung and Befederung der zura Opfer be-

stimmten Kriegsgefangcnen {Uauantli),

7. Xiuhtecutli, der Feuergott,

8. Ttaloc, der Regengott,

9. n »

10. YayauhquirTezcatlipoca, der schwarze Tezcatlipoca,

11. Xochipilli, der Gott der Blumen.

12. CYntarf/, die Maisgottin,

13. XochiquetecU, die G5ttin der Blumen und der weiblichen Kunst-

fertigkeit.

Diese Reihe, fiber deren eigentliche Bedeutung allerdings noch nichts

Nftheres bekannt ist, zeigt jedenfalls, dass die Vogel, die auf dem Blatte

des Codex Borgia neben den Ziffern 1—13 gezeichnet sind, nur ah Re-

prasentanten, als Abbilder oder Verkleidungen ebenso vieler Gottheiten zu

gelten haben.

In dem Tonalamatl der Aubiirschen Sammlung und im Codex

Borbonicus findet sich aber noch eine zweite Reihe von 13 Gottheiten, die

gleichfalls auf alien 20 Blattern in gleicher Weise sich wiederholt, die

zweite Kolumne bildend (Abb. 9, 10, S. 610). Diese unterscheidet sich von

der vorigen zunachst dadurch, dass vor dem Munde jeder Figur ein

Gegenstand angebracht ist, dessen eigentliche Natur in den Bildern des

Aubin'schen TonalamatT* allerdings schwer zu deuten ist, der aber, wie

die Bilder des Codex Borbonicus erkeunen lassen, nichts anderes als das

bekannte Hauchzeichen, das Zfingelchen der Rede, ist, das „Rede" und

ira engeren Sinnc „bedeutungsvoile Rede, Befehl, Herrschaft", andeutet

Auch diese Reihe ist ziemlich mit Sicherheit zu bestimmen, und zwar sind

ihre Glieder etwas andere als die der ersten Reihe:

1. Xiuhtecutli der Feuergott,

2. Tlaltecutli, der Gott der Erde,

3. Chalchiuhtlicue, die Wassergottiu,

4. Tonatiuh, der Sonnengott im Sonnenbilde,

5. Tlacolteotl, die Erdgottin,

6. Teoyaomiqui, der Gott des Kriegertodes,

7. Xochipilli-Cinteotl, der Sonnengott in Vogelgestalt,

8. Tlaloc, der Regengott,

9. QuetzalcouatL, der Windgott,

Seler, Gesammelte Abhandlangen I 89
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610 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entzifferunp.

10. Yayauhqui-Tezcatlipoca, der schwarze Tezcatlipoca,

11. Mictlantecutli, der Herr der Unterwelt,

1*2. Tlauizcalpan tecutli, der Abendstern,

13. Ilamatecutliy die Gottin des Stenihinimels.

Abb. 9. Die dreizehn Herren der Stundcn des TageB. Codex Borbonicus.

Abb. 10. Die dreizohii Herren der Stnnden de - TageB.

Tonalamatl der Aubin'schen Sainmlung.

In meinen Erlauterungeu zura Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung 1

)

habe ich den Nachweis zu fiiliren gesucht, dass die alten Stamnie Mexico's

die Xacht und den Tag in neun St und en theilten, entsprechend der Zahl

I) Berlin 1900. S. 18 IT.
—

Digitized by Google



17. Das Tonalamatl der alten Mexikaner. 611

-der Himmeisrichtungen, dass sie aber, urn den geheimen Boziehungen

gerecht zu werden, die sich fur sie mit den Zahlen neun und dreizehn

verknflpften, — indem neun ihnon die Zabl der Unterwolten, der Nacht

und das Zeichen der Zauberer, dreizehn die Zabl der Himmel, und das

Zeichen der Gotter des Lebens war, — die beiden ersten und die beiden

letzten Nachtstunden dem Tage zurechneten, um auf diese Weise die

Zahl der Tagesstunden auf dreizehn zu erhohen.

Die neun Figuren, die von den Interpreten als „Herren der Nacht*

bezeichnet werden, und die in bestandig sich wiederholenden Reihen auf

aammtlichen Blattem des TonalamatVs zur Anschauung gebracht sind

(Abb. 1—5), betrachte ich als die Hiiter der neun Stunden der Nacht.

Die dreizehn Gotter aber, die auf den Blattem des TonalamatVs die

zweite Reihe bilden (Abb. 9— 10), und die dreizehn Vogel und ihre Gotter.

die auf den Blattem des TonulamatVs in der ersten Kolumne steheu

(Abb. 6—8), halte ich, trotz der Abweichungen, die sie im Einzelnen

zeigen, fur honiolog und betrachte sie als die Hiiter der dreizehn

Stunden des Tags. Denn es ist ja klar, dass dio alten Wahrsager, die

<liese Bucher benutzten, darin nicht nur das Geschick der einzelnen Tage,

sondern auch das der einzelnen Tagesstunden oder Tageszeiten finden

mussten, da fiir sie die Verschiedenheit der Tageszeit oder der Tages-

stunde sicher nicht ohne Bedeutung gewesen sein wird.

Die Verwendung dieses aus 13 Zahlen und 20 Zeichen sich auf-

bauenden Kalenders geschah, wie ich schon Eingangs erwahnte, vorwiegend

zu weissagerisehen, augurisehen Zwecken. Erwagt man, dass jedes der

'20 Zeichen durcli die Natur des Gogenstandes, den es darstellte, gewisse

Ideen suggerirte, dass man den Zahlen an sich, oder wenigstens einzelnen

Zathlen, eiue bestiminte Bedeutung beiniaas, — Sahagun gibt z. B. an,

dass alle mit der Zahl Sieben kombinirten Zeichen als gute und gluckliche

betrachtet worden seien, weil „Sieben Sehlange" der Tag und der Name
der Maisgottin seien, und dass alle mit der Zahl Noun kombinirten den

Zauberern gunstig- soien, — erwagt man fenier, dass auch fiir die Stunden,

sowohi des Tages wie der Nacht, wie ich eben angogeben habe, immer

andere Gottheiten als einHussreich und geschickbestimriiend gedacht

wurden, so begreift man, dass der Haruspex, der Tageszoichen-Zahlor

(tonalpouhqui), der alle diese Beziehungen sich gegenwartig hielt, schon

eine fast verwirrende Fiille von Dateu zur Yerfugung hatte, nach denen

er sein Urtheil sicli bilden kounte. Die Sache erfuhr indes noch eiue

'weitere Entwickelung.

Durch die Verbindung der 13 Zahlen mit den 20 Zeichen gliederte

sich das ganze Tanalamatl in 20 Abschnitte von je 13 Tagen, deren An-

fangstage jedor die Ziffer 1 erhiolt, wo aber uunmehr die 20 Zeichen in

andorer Weise geordnet ersehieueu. Bezeichne ich die 20 Tageszeichen

xiilt romigchen Ziifeni, die 13 Zahlen mit arabischen, so stellt sich das

:t9*
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in dieser Weise angeordnete Tonalamatl so dar, wie es die folgende

Tabelle A zur Anschauung bringt:

Tabelle A.

1
a
£>

oO 4 6 o o ny 1U

1. I 1. XIV 1. VII L XX I. XIII 1. VI .. XIX 1. XII 1. V l.xvm

2. II 2. XV 2. VIII 2. I 2. XIV 2. VII 2. XX 2 XIII 2. VI 2 XIX

3. Ill 8. XVI 8. IX 3. II 8. XV 8. VIII 3. I 3 XIV 3. VII 3. XX

4. IY
a virrr
4. XVII 4. X 4. III 4. XVI 4. IX 4. II

A \T XT
4. XV A tTTTT

4. VIII 4. I

5. V 6. XVIII 5. XI 5. IV 5. XVII 6. X 6. III 6. XVI 5. IX 6. II

6. VI 6. XIX 6. XII 6. V 6. XVIII 6. XI G. IV 6. XVII 6. X 6. .Ill

7. VII 7. XX 7. XIII 7 - VI 7. XIX 7. XII 7. V 7. XVIII 7. XI 7. IT

8. VIII 8. I 8. XIV 8. VII 8. XX 8. XIII 8. V! 8. XIX 8. XII * T

9. IX 9. II 9. XV 9. VIII 9. I 9. XIV 9. VII 9. XX 9. XIII 9. VI

10. X io. ni 10. XVI .0. IX 10. II 10. XV 10. VIII 10. I 10. XIV io. vn
11. XI 11. \v 11. XVII 11. X 11. III 11. XVI 11. IX 11. II 11. XV 11. VIII

12. XII 12. V 12. XVIII 12. XI 12. IV 12. XVII 12. X 12. Ill 12. XVI 19. IX

18. XIII 18. VI 13. XIX 18. XII 13. V 13. XVIII 13. XI 13. IV 13. XVII 13. I

i

11 12 13 14 15 1G 17 18 20

1. XI 1. IV 1. XVII 1. X 1. Ill 1. XVI 1. IX 1. II 1. XV 1. VIH

2. xn 2. V 2. XVIII 2. XI 2. IV 2. XVII 2. X 2. Ill 2. XVI 2. IX

3. XIII 3. VI 3. XIX 3. XII 3. V 3. XVIII 3. XI 8. IV 8. XVII a x

4. XIV 4. VII 4. XX 1. XIII 4. VI 4. XIX 4. XII 4. V 4. XVIII St xi

5. XV 5. VIII 5. I 5. XIV 5. VII 5. XX 5. XIII 6. VI 6. XIX

6. XVI 6. IX 6. 11 6. XV G. VIII 6. I 6. XIV 6. VII 6. XX 6. xni

7. XVII 7. X 7. Ill 7. XVI 7. IX 7. II 7. XV 7. vm 7. I 7. XIV

8. XVIII 8. XI 8. IV 8. XVII 8. X 8. Ill 8. XVI a ix 8. II 8. XV

9. XIX 9. XII 9. V 9. XVIII 9. XI 9. IV 9. XVII 9. X 9. Ill 9. XVI

10. XX 10. XIII 10. VI 10. XIX 10. XII 10. V 10. XVIII 10. XI 10. IV 10. XVII

11. I 11. XIV 11. VII 11. XX 11. XIII 11. VI 11. XIX 11. V lLivni

12. II 12. XV 12. VIII 12. I 12. XIV 12. VII 12. XX 12* jkixr 12. VI 12. XIX

is. in 13. XVI 18. IX 13. II 13. XV 13. VIII 18
i'l

13 Tn

Jedem dieser 20 Abschnitte yon je 13 Tagen wurde nun eine Gott-

heit zugeschrieben, die fur die Tage dieses Abschnittes einflussreich sein

sollte. Die Reihe dieser 20 Gottheiten scheint eines der besondereo

Hauptstflcko der priesterlichen Wissenschaft geweeen zu sein. Wir findea

sie in verschiedenen Bilderechriften dargestellt: im Codex Telleriano-

Kemongis und Vaticanus A mit dem volUt&ndig ausgeschriebenen Tonal-

amatl, im Codex Borgia und Vaticanus B nur mit den Zeichen der An-

fangstage der To/ia/awatf-Abscbnitte, in einer Handschrift der. Aubin-
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IT. Das Tonalamatl der alten Mexikaner. 613

Goupil'scben Saramlung, die ah Beilage zum 111. Bande der Anales del

Museo Nacional de Mexico reproduzirt und neuerdiugs von Seiner Excellenz

dem Herzog vonLoubatin Faksimile herausgegeben worden ist
1
), eb en-

falls mit vollstandig ausgeschriebenem Tonalamatl und desgleichen in einer

Handschrift der Bibliothek des Corps legislatif in Paris, der Hamy den

Naraen Codex Borbonicus gegeben hat")- Die Namen dieser Gottheiten

siud in den Erkl&rungen, die es fur den Codex Telleriano-Remensis und

Vaticanus A gibt, genannt; es sind die folgenden:

(Name des Zeichens):

1. (1. I) ce cipactli „eh)s Kro-

kodil".

2. (1. XIV) ce ocelotl „eins Ja-

guar".

3. (1. VII) ce macatl „eins

Hirsch".

4. (1. XX) ce xochitl „eins

Blurae*.

5. (1. XIII) ce acatl „eins Rohr".

6. (1. VI) ce miquiztli „eins

Tod*.

7. (1. XIX) ce quiauitl „eins

Regen".

8. (1. XII) ce malinaUi „eins

Drehkraut".

9. (1. V) ce couatl „eins

Schlange".

10. (1. XVIII) cetecpatl^eiiiBFeueT-

stein-Messer*.

11. (1. XI) ce ocomatli „eins

AfiV.

12. (1. IV) ce cuetzpalin „eins

Eidechse".

13 (1. XVII) ce olin „eius rol-

lende Kugel".

(Name dor Gottheit):

Tonacatecutli und Tonacaciuatl, die

Herren der Zeugung.

Quetzalcouatl, der Windgott.

Tepetjollotl, Gott der Hohlen, und

Quetzalcouatl.

Ueuecoyoti, der alte Coyote, Gott der

Musik.

Chalchiuhtlicue^ Gottin desfliessenden

Wassers.

Tecciztecatl, der Mondgott, und Tez-

catlipoca.

Tlalocj der Regengott

Mayauel, GOttin der Agave-Pflanze.

Tlauizcalpan tecutli, der Morgen-

stern, und Xiuhtecutli, der Feuer-

gott.

Tonatiuh, der Sonnengott, und Mict-

lantecutliy der Gott der Unterwelt.

Pahtecatl, der Pulquegott.

Itztlacoliuhqui, Gottheit des Steins.

Tlacolteotl, die Erdgdttin.

1) Das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung. Eine altmexikanische Bilder-

handgchrift der • Bibliotheque Nationale in Paris. (Manascrits Mexicains No. 18

bis 19). Auf Kosten Seinor Excellenz des Herzogs von Loubat herausgegeben.

Mit Einleitung und Erlauterungen von Dr. Eduard Seler. Berlin 1900.

2) Codex Borbonicus. Manuscrit Mexicain de la Bibliotheque de Palais

Bourbon. Public en Facsimile, avec un Conamentaire explicatif par M. E. T. Hamy.
Paris (Ernest Leroux) 1899^
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(Name des Zeichens):

14. (1. X) ce itzcuintli „eins

Hundu .

Ill) ce colli „eins Haus".15. (1.

16. (1.

17. (1.

18. (1.

XVI) ce cozcaquauhtli „eins

Kflnigs-Geier".

IX) ce all „eins Waiter".

II) ce eecatl „eins Wind".

19. (1. XV) ce quauhtli „eins

Adler".

20. (1. VIII) ce tochtli „eiii8

Kaninchen".
I

(Name der Gottheit):

Xipe Totec, der Geschundene, Erd-

gott.

Itzpapalotl, Obsidianmesser-Schmet-

terling, ErdgSttin.

Xolotl, der Gott des Ballspiels und

derZwillinge, undTlalchitonatiuh.

Chalchiuhtotolin . der Truthahn, als

Abbild Tezcatlipocas.

Chantico, Feuergfittin und der im

Hause eingeschlossene fastende

Priester.

Xochu/uetzal, Gdttin der Blumen und

der weiblichen Kunstfertigkeit.

Xiuhtecutli. der Feuergott, und Xipe

Totec als Steinmessergott.

In meiner Arbeit fiber das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung')

habe ich ilber diese Gottheiten ausfflhrlich beriehtet, und ich muss mich

hier bescheiden, darauf zu verweisen.

Mit dieser Anordnung dea Tonalamatl und der Feststellung der in den

einzelnen Abschnitten mftclitigen Gottheiteu batten die alten Astrologeii

aber immer noch nicbt alle in dem Tonalamatl verkiirpert godachten ge-

heimen Beziehungen erschftpft. Wahrscheinlich veranlasst durcli die Be-

obachtung der Venusperiode, wobei sich ergab, dass auf die Anfangstage

der aufeinauder folgenden Venusperioden nur fflnf von den 20 Tageszeichen,

und zwar die fflnf, um vier Zeichen von einander abstehenden Zeichen

fielen, ordueten sie das gesammte Tonalamatl in Sftulen von je frtnf

Zeichen, wie es die hier folgende Tabelle B veranschaulicht:

Tabelle B.

1 2 3 4 5 6
m
i

1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V 6. VI 7. VII

1. XIII 2. XIV 3. XV 4. XVI 6. XVII 6. XVIII 7. XIX

1. V 2. VI 8. VII 4. VIII 6. IX 6. X 7. XI

!. XVII XVIII 3. XIX 4. XX 5. I 6. 11 7. ni

1. IX 2. X 3. XI 4. XII 5. XIII 6. XIV 7. XV

1) Berlin 1900. Seite 36—126.
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8 1 10 11 12 18

8. vni 9. IX 10. X 11. XI 12. XII 13. XIII
c
p. AJL n t

9. I 10. II 11. Ill 12. IV 18. V
8 XII 9 XIII 10. XIV 11. XV 12. XVI 13. XVII

8. IV 9. V 10. VI 11. VII 12. VIII 13. IX

g XVI 9. XVII 1

l
10. XVIII 11. XIX 12. XX 18. I

M
!

15 16 17 18 20

1. XIV 2. XV 8. XVI 4. XVII 5. XVIII 6. XJ X 7. XX
t VI 2. VII 3. VIII 4- IX 5. X 6. XI 7. XII

1• • XVIII 2. XIX 3. XX *• I 5. II 6. Ill 7. IV

1. X 2. XI 3. XII 4. XIII 5. XIV 6. XV 7. XVI

1. II 2. Ill :i. IV 4- V t. VI 6. VII 7. VIII

21 22 23 24 25 26

8. I 9. II 10. Ill 11. IV 12. V 13. VI

8. XIII 9. XIV 10. XV 11. XVI 12. XVII 18. XVIII

8. V 9. VI 10. VII 11. VIII 12. IX 18. X
8. XVII 9. XVIII io. xix 11. XX 12. I 13. II

8. IX 9. X 10. XI 11. XII 12. XIII 13. XIV

.

27
= - —

28 29 30 81 32 83

1. VII 2. VIII 3. IX 4. X 5. XI 6. XII 7. XIII

1. XIX 2. XX 3. I 4. II 5. III 6. IV 7. V

1. xi 2. XII 3. XIII 4. XIV 6. XV 6. XVI 7. XVII

1. III 2. IV 8. v 4. VI 5. VII 6. VIII 7. IX

I. XV 2. XVI 3. XVII 4. XVIII 5. XIX 6. XX 7. I

84 35 86 37 38 39

8. XIV 9. XV 10. XVI 11. XVII 12. XVIII 18. XIX

8. VI 9. VII 10. VIII 11. IX 12. X 13. XI

X. xvni 9. XIX 10. X X 11. I 12. II 18. Ill

8. X 9. XI 10. XII 11. XIII 12. XIV 13. XV
8. II 9. Ill 10. IV 11. V 12. VI 18. VII

40 41 42 43 44 4b 46

1. XX 2. I 3. 11 4. III 5. IV 6. V
•

7. VI

L XII 2. XIII 8. XIV 4. XV 6. XVI 6. XVII 7. XVIII

L IV 2. V B. VI 4. VII 5. VIII 6. IX 7. X

L XVI 2. XVII 8. XVIII 1. XIX 5. XX 6. I 7. II

1. VIII 2. IX 8. X 4. XI 5. XII 6. XIII 7. XIV
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616 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entzifferung.

47 48 49
1J

—

50 51 52

8. VU 9. VIII 10. IX 11. X 12. XI 18. XII

8. xix i>. XX 10. I
1

11. II 12. Ill 18. IV

8. XI 9. XII 10. XIII 11. XIV 12, XV 18. XVI

8. Ill 9. IV 10. V
1

1

u" VI 12. VII 13. VIII

8. XV !). XVI ; 10. XVII 1 11. XVIII 12. XIX 18. XX

Mit dem in dieser Weise angeordneten Tonalamatl beginnen der Codex

Borgia, der Codex Vaticanus B und der Codex Bologna. Und auch diesen

52 Kolumnen sind beetimmte Gdtterfiguren oder Symbole, und zwar je

zwei, eine Pigur uber, eine andere nnter der Kolumne, beigefilgt, die

aber nicht fur die Zeiehen der einzelnen Kolumne in Betracht zu kommen,

sondern den Charakter des ganzen Tonalamatl -Viertels zum Ausdruck zu

bringen scheinen. Von diesen 2x52 Figuren oder Symbolen sind eine

grosse Zahl mit Leichtigkeit zu bestimmen. Bei anderen halt die Deutung

schwerer. Ich bemerke deshulb nur, dass bei der orsten dieser Kolumnen

Quetzalcouatl, bei der 14. Tezcatlipoca, bei der 27. die Erdgdttin, bei der

40. Tonatiuk der Sonnengott, angegeben ist.

Dies filhrt mich zu einer weiteren Beziehung, die von den alten

Astrologen ohne Zweifel sehr sorgfaltig beachtet wurde, dass man namlich

das ganze so angeordnote Tonalamatl naeh den vier Himmelsrichtungen,

Osten, Norden, Westen, Sflden vertbeilte und fur die gesammten

Zeiehen eine8 jTowa/awiarf-Yiertels die betreffendo Himmelsrichtung, bezw.

die in ihr m&chtige Gottheit, von Einfluss dachte. Dieser Beziehung auf

die vier Himmelsrichtungen sind schon die vier Gottheiteu zuzuschreiben,

die, wie ich angab, bei dor 1., 14., 27. und 40. Tonalamatl-Ko\uume ge-

zeichnet sind. Andere Blatter der Haudsehriften sind allein der Dar-

stellung der in den Tonalamatl-X\erte\n machtigen Gewalten gewidmet,

und es werden dabei zum Theil auch andere Gottheiten in den vier

Vierteln, bezw. den vier Himmelsrichtungen, angegeben. So auf den

schdnen Blattern des Codex Borgia 49—52 (= Kingsborough 66—63). wo

die Hauptfiguron, den Himmelsrichtungen Osten, Norden, Westen, Sflden

entsprecheud, der Sonnengott, Tezcatlipoca, der Maisgott und der Todes-

gott sind. Daneben findet sich auf diesen vier Blattern noch eine er-

stauniiche Fulle auderer Gruppen gezoichnet, von denen einzelue auf

Blattern anderer Handsehriften ihre besondere Entsprechung haben. Und

an diese vier Blatter sehliesst sich das Blatt 53 des Codex Borgia (Kings-

borough G2), wo die fflnfte Region, die Mitto, oder die Richtung unteu-

oben, durch eine in eiuen Erdrachen hinabstftrzende Gestalt zum Ausdruck

gebracht ist.

Wie man sieht, war die Aufgabe des Auguren, der, um seinem Auf-

traggeber eine richtige Auskunft ertheilen zu kdnnen, alle diese in Obigem

skizzirten Beziehungen und noch andere mehr kennen und in Betracht
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17. Das Tonalamatl der alten Mexikaner. 617

Ziehen musste, eine verwickelte und schwierige. Eine Unsumme geistiger

Arbeit gieng in dieser Weise — wir dQrfen es wohl sagen — verloren-

Dem Auguren sein Handwerk zu erleichtern, oder die Kunst den nach-

folgeoden Generationen zu ilbermitteln, das war der vornehmste Zweck

der Bilderschriften, der Bflcher der alten raexikanischen Stamme. Wenige

davon sind bis auf unsere Zeiten gekommen. Einige der vorzfiglichsten,

die neben anderen aus dem alten Mexico stammenden Schatzen in italie-

nischen Bibliotheken sich orhalten haben, hat der grosse Farderer amerika-

nistischer wissenschaftlicher Bestrebungen, Se. Excellenz der Herzog von

Loubat, jetzt im Faksimile herausgogeben und rait gewohnter Freigebigkeit

an wissenschaftliche Anstalten und an Private vertheilt. Hoffen wir, dass

darait ein neuer Anstoss gegeben iat, das, was in dem alten mexikanischen

Kalender noch dunkel war, nunmehr seiner richtigen Deutung entgegen zu

fflhren. —
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18.

Die Venu8periode in den Bilderschriften der Codex-

Borgia- Gruppe.

Yerhandlungen der Berliner Anthropologischen Ge&ellschaft. 16. Juli 1898.

Zeitschrift fur Etbnologie. XXX. S. (346)— (383).

Ini 82. Kapitel der Cronica mexicana ties Tezozomoe wird gelegent-

lich des Berichta fiber die Formalitaten, unter denen die Erwahlung

Afotecuhfoma Xocoyotzin's zum KSnig von Mexico vor sich gieng, auch der

Inhalt der Reden angogeben, die man dem neuerwfthlten Kdnig hielt. Er

wird darin ermahnt, die tributpflichtigen Vasallen, wenn sie nach der Haupt-

stadt kommen, gut zu empfangen, uud sic mit dem Nothigen zu versehen,

was sie zur Rfickreise in ihr Land brauchen. Er wird ermahnt, tapfer

gegen die Feinde zu sein, aber auch Diplomatic, Schmeicheleien und Ge-

schenke anzuwenden, um sie in Gflte zur Unterwerfung zu briugen. Er

soli die Tempel ausstatton und don alten Leuten, Mannem und Frauen,

Unterlialt geben. Er soil vor Allem mit dem Adel sich gut stellen, dessen

Vorrechte achten und ihn taglich zu sich zu Gaste ziehen. Denn auf dem

Adel beruhe soine Herrschaft und seino Gewalt. Und am Beginn einer

langen Reihe von Ermahnungen, die ihn zur Sorgsamkeit in Kultus-

Handlungen, zu priesterlichen Easteiungen und zur Instandbaltung der

Tempel, der heiligen Statten und der Wege dahin anhalten, wird ihm

eingescharft — r insbesoudere es sich angelegen sein zu lassen, um

Mitternacht sich zu erheben (uud nach den Sternen zu sehen): dem

yohualitqui mamalhuaztli, die man die Schlflssel Sankt Petri unter den

Sternen am Himmel nenne, dem citlaltlaehtli, dem Norden und seinem

Rade, dom tianquiztli, den Plejadeu, dem colotl izayac, dem Sternbild des

Skorpious, die die vier Weltgegenden am Himmel bezeichnen. Und gegen

Morgen solle er sorgsam das Sternbild xonecuilli beobachten, das Sankt

Jakobs-Kreuz, das am Siidhimmel in der Richtung von Indien und China

erscheine, und er solle sorgsam den Morgenstem beobachten, der zur Zeit

der Morgenrothe erscheine, den man tlauizcalpan teuctli nenne".

Die in diesen Worten enthaltenen Angaben fiber den Umfang und die

Haupt-Elemente der altmexikanischen Astronomie werden genau bestatigt
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durch das, was Sahagun im siebenten Buche seines Geschichtswerkes

fiber die Sternbilder, die von den alten Mexikanern beobachtet wurden,

berichtet. In dem mexikanischen Originaltext seines Werkes, der in der

Biblioteca del Palacio in Madrid aufbewahrt wird, sind bei den betreffenden

Kapiteln die verschiedenen Himmelskflrper und Sternbilder, die im Text

genannt werden, auch in Bilderu dargestellt. Man sieht tonatiuh, die

Sonne (Abb. 1), metztli, den Mond (Abb. citlalpol, den Morgenstern,

den Planeten Venus (Abb. 3), citlalpopoca, den Kometen (Abb. 4), und das,

was die Mexikaner citlaltlamina, den wschiessenden Stern", nannten (Abb. 5).

Darunter endlich funf Sternbilder, von denen drei — Abb. t> mamalhuaztli,

Abb. 9 .eanecuilli, Abb. 10 coloU — durch die beigesetzten Namen als

dreien der obengenannten Sternbilder entsprechond bezeichnet werden,

wfthrend die anderen beiden, Abb. 7 und H, 8ich durch Form und Zeich-

nung als Abbilder der anderen obengenannten, des Sternbildes der Ple-

jaden und des „Stern-Ballspielplatzes u , des ritlallachtli, erweisen.

1

Abb. H mamalhuaztli, der „Feuerbohrer u
, die „Feuerreibh6lzer"', werden

von Tezozomoc als „3chlussel Sankt Petri" bezeichnet. Es muss ein

Sternbild gewesen sein, in dem zwei Sternreihen unter spitzem Winkel

auf einander stossen. Im Molina wird mamalhuaztli mit ^astillejos (Holz-

chen), constelacion" flbersetzt. Und Sahagun bezeichnet das Sternbild

als die „Himmels8t&bchen, die in der Nahe der Plejaden, dem Stern-

bild des Stiers, sich befinden* (los mastelejos del cielo que andan cerca

de las cabrillas que, es el signo del toro). Als „astillejos u (Holzchen)

werden in Spanien die Zwillinge des Thierkreises bezeichnet. Das scheint

hier ausgeschlossen zu sein, da diese doch von den Plejaden zu weit ent-

fernt liegen. Die Uebersetzung „astillejo8
u

' soli wohl auch nur den Wort-

sinn des mamalhuaztli wiedergeben. Wenn Tezozomoc das Gestirn

mamalhuaztli die Schlilssol Sankt Petri nennt, so bemerkt der Ileraus-

geber, Jose Maria Vigil dazu, dass man im Mittelalter den Widder des

Thierkreises dem Apostel Petrus zugewiesen und Alpha des Widder

s

als die Schlflssel Sankt Petri bezeichnet habe. Ich habe deshalb gemeint,

dass man etwa durch Verbindung von c der Fliege, a, (i des Widders mit

d des Widders die Form des mexikanischen mamaUiuaztli erhalten k5nnte.
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Ea iat mir indes neuerdinga etwaa zweifelhaft geworden, ob in der an-

gefuhrtcn Stelle dea Tezozomoc das Wort „llave* richtig uberliefert wt

Ich finde uamlich in dem zapotekiachen Vokabular dea P. Juan de Cordoba

ala ein lenchtende8 (und zwar Ton den Plejaden verachiedenea) Geatirn

hervorgehoben: — pte&ana-chcke „aiete eatrollaa que llaman la nave de

San Pedro" „sieben Sterne, die man daa 8chiff Sankt Petri nennt 44 —

.

Waa aber die Form dea Sternbildes angeht, so ent8pricht vielleicht der

Aldebaran (= a Tauri) mit den Hyaden (= c, den beiden d und y

Tauri), der Zeichnung dea inexikanischon Manuakriptea beaaer, vgl. Abb. 6a,

wie auch der leuchtende Aldebaran, die rohini der Sanakrit Indier.

entachieden besser zu der hervorragenden Bedeutung passt, die daa mamal-

huaztli bei den Mexikanern hatte. Nach den Danck worth' schen Tafeln

hatte der Aldebaran urn daa Jahr 1500 die Deklination -f 15° 22' 27*.

In der Breite von Mexico (19° 25' nSrdl. Breite) knlminirte das Gestirn

also nahezu im Zenith. Nach der angefflhrten Stelle de8 Tezozomoc

acheint es den Mexikanern filr die Himmelarichtung des Oatens bezeichnend

geweaen zu sein. E8 wurde youal itqui, „der Bringer der Nacht" (Tezozo-

moc) oder youal ieeutli, „der Herr der Nacht" (Sahaguu) genannt. Wenn

es im Oaten aufgieng, so raucherte man und sprach: oualuetz in ymudteeutli

in yacauiztli: quen uetztz in youalli, quen tlathuiz, „gekommen ist der Herr

der Nacht, der spitze Stab. Wie wird die Nacht auafallen? Wie wird

Morgen werden?" — So rftucherte man dreimal, zum zweiteDtnal om
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Mitternacht, nftmlich wenn das Sternbild im Zouith stand, und gegeu

Morgen, wenn es untergieng 1
).

Dem mamalhuaztli benachbart sind die Plejadeu, die von den Mexi-

kanern miec, „Haufe" oder Hanquiztli, „Markt", genannt wurden (Ab-
bildung 7 und 7 a). Dieses Sternbild scheint den Mexikanern die fOnfte

Himmelsrichtung, die Mitte oder den Zenith, bezeichnet zu haben.

Wenn die Plejaden im Zenith standen, urn Mitternaeht wurde im Beginn
der neuen 5'2jahrigen Periode das Feuer neu errieben dessen Aufflammen
der angstlich harrenden Menge ein Zeichen war, dass die Welt nicht, wie

man fQrchtete, vom Dunkel verschlungen werden, sondern der Menschheit

ein neues Jahrhundert gegdnnt sein wfirde.

Ct Taun

Abb. 7 a.

a Cruris

Abb. 6a.

a •
IVsae majoris

9d Corona?
'6emma)

a Bootte
(flrc/urus)

Abb. 8a.

Als citlallachtli, „Storn-Ballspielplatz*, spreche ich die Abb. 8 des

Sahagun-Manuskripts an. Es wird von Tezozomoc als „der Norden

und sein Rad" (el norte y sn rueda) bezeichnet. Das kann kaum etwas

anderes als die Sterne, die um den Polarstem kreisen, bedeuten. Die

Ursa mayor konnte gemeint sein. Doch milsste man mit dieser einige

Sterue des Drachen verbinden, — etwa in der Art, wie es die Abb. 8a zeigt,

— um eine Figur zu erhalten, die der Abb. 8 des Sahagun-Manuskripts

und der bekannten Form des mexikanischen Ballspielplatzes (tlachtli)

entspricht.

1) Sahagun 7, cap. 3. Ms. Bibl. Laurenziana. Florenz.

2) Sahagun 4. Appendix. Edit. Bustamante. Vol.1, p. 346.
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ColotL, „der Skorpion* (Abb. 10) — oder coloU izayac „das Skorpion-

Gesicht*, wie Tezozomoc daB Sternbild nennt — muss ein dem maww/-

huaztti diametral entgegengesetztes Sternbild von ungefahr der gleichen

Deklination gewesen sein. Denn aus der angefuhrten Stelle des Tezozomoc

gcheint hervorzugehen, dass es den Mexikanern die Himmelsrichtung des

Westens bezeichnete. Vielleicht war es der Arcturus (= a Bootes), der

Abb. 10b. Himmelskarte der ///«Wio/-Indianer des Staates Jalisco.

(Nach Karl Lumholtz).

Die die Sterne verbindendcn Ianien fehlen in» Original. Die anderen Sterne and

Sternbilder, die aunserdem auf dieser Karte noch angegeben sind, sind, der Dentlicbkeit

halber, weggelassen.

1. tamdts tonodmi „miser alterer Bruder, der Sanger* = der Morgenstern;

2. rated, grosser Einzelstern im Westen [- Gemma?};
8. tevali yodwi „der [nfirdliche] blaue Grossvater", Einzelstern. W&chter des Himmels

im Nordon;

4. tfvali Midi-ami „der siidliche Grossvater", Einielstern. Wfichtcr des Himmels

im fcmden;

5. tamdttt tealuku „nnser alterer Bruder der Skorpion" [= Bootes mit dem Arcturus?]

6. semam'r, die Plejaden.

7. icdhana, „der Hahn" (= Urea major, von den Cora ureapuazt genannt);

8. iruruiste „der Besen" [= Cassiopeia?).

nach den Danck worth'schen Tafeln um das Jahr 1500 die Deklination

— 21° 50' 31" hatte. 8 ahagun sagt, dass das Sternbild in einigen

Gegenden ah der Wagen bezeichnet worden ware. Die Mexikaner hatten

es Skorpion genannt, weil es die Figur dieses Thieres gehabt babe, und

•so wflrde es in vielen Theilen der Erde genannt. Die letzte Bemerkung

des Paters scheint darauf hinzudeuten, dass er es mit dem Skorpion der
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antiken Astronomie identifizirte. Das wurde eine der merkwurdigsten

Gleichheiten in der Namengebung bedeuten. Ich halte diese Annahme

indes fur ausgeschlossen, da der Scorpius der Alten weit nach Suden liegt.

Nach den Danckworth'schen Tafeln hatte a Scorpii um das Jahr 1500

die Deklination - 25° 11' 18".

In neuerer Zeit ist durch Karl Lumholtz 1
) eine merkwiirdige Stern-

karte der Huichol-lodi&ner des Staates Jalisco bekannt geworden, die

auf der Unterseite einer der Himmelsgftttin, der Adlerjungfrau Tate vr'lika

uimdli, geweihten Scheibe gezoichnet ist. Hier sieht man das Sternbild

des Skorpions, von den Huichol tomtits tealuka, von den benachbarten

Cora tzicuricat genannt, gross und bedeutend in der Mitte der Karte dar-

gestellt. In der Mitte befiudet sich ein grosser Stern, der als das „Herz des

Skorpions" bezeichnet wird. Die Scheerendffnung ist dem Western der Schwanz

dem Osten zugekehrt, wfthrend vor der Mitte der Scheeronoffnung ein anderer

grosser Stern, rated, angegeben ist, der als „ein grosser Einzelstern im

Weston* beschriebeu wird. mit dem nach Ablauf eines Jahres der Morgen-

stern in Konjunktion komme. Diesen Skorpion der Huichol-lwhiiner und

deshalb auch den colotl der Mexikaner, mflchte ich nun in der That mit

den Hauptsternon des Bootes identifiziron, indem ich den Arcturus

(a Bootis) als das Herz des Skorpions, t, v als Leib und Schwanz

des Thieros ansehe, der dann nach derselben Seite gekrflmmt erscheinen

wurde, wie die Huichol-\nd\mwr den Schwanz des Skorpions zeichnen.

(Vgl. Abb. 10a, 10b). e, a. o des Bootes wurden dann die rechte Scheere,

o, 7i die linke Scheere bedeuten, und vor der Scheerenoffnung die

leuchtende Gemma (= a Ooronae) dem rated der Huichol eutsprechen.

Xonecuilli oder citlalxonecuUU, das S-fOrmig gekrQmmte Sternbild, ist

im Tezozomoc deutlich als das siidliche Kreuz beschrieben. Dessen

Form kann man auch ungefahr in der Zeichnung (Abb. II) des Sahagun-

Manuskripts erkeunen, wenn man den Centaurns und die beiden ostlich

von diesem gelegenen Sterne mit dazu nimmt (vgl. Abb. 9a). Sahagun
nennt es das Sternbild, das iu der Mflndung der Trompete stent (las

estrellas que estan en la boca de la bocina). Ala Trompete (boeina) soli

nach dem Lexikon in Spanien das Sternbild des kleinen Bfiren bezeichnet

worden sein. Den kann aber Sahagun wohl kaum gemeint haben. Denn

aus der ganzen Anordnung auch bei ihm goht hervor, dass es sich um
ein Sternbild am sudlichcn Himmel handelt.

Diese vier oder fflnf Sternbildor hatten fiir die Mexikaner Bedeutung

und wurden von ihnen beobachtet, weil sie ihnen die vier Hauptrichtungen

bezoichneten, uud die Aulage ihrer Tempel und Stadte musste nach den

1) Karl Lumholtz, Symbolism of the Huichol Indians. Memoirs of the

American Museum of Natural History. Vol. II. Anthropology II. New York.

May 1900. pag. 57.
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Hauptrichtungen geregelt, eine grosse Zahl von Kultushandlungen nach

den vier Hauptrichtungen vorgenommen werden.

Es gab aber auch einige Sterne, die den Mexikanern durch ihrea

Glanz und ihre Bewegungen auffielen, denen man geheimnissvolle Ein-

wirkungen auf die Welt und die Menschen zuschrieb, die man als gott-

liche ilaohte verehrte und deren Erscheinung und deren Bewegungen man

deshalb mit grosser Sorgfalt beobachtete. Ein solches Gestirn war der

Planet Venus, den die Mexikaner citlalpol oder uei citlalin, d. h. „der

grosse Stern" und Tlauizcalpan tecutli, „IIerr der Morgenrdthe", nannten,

und dessen verschiedene Erscheinung als Morgen- und Abendstern ihnen

wohl bekannt war.

Der Augustiner-Mdnch P. Jeronimo Roman y Zamora berichtet von

den an den Grenzen der Zapoteken und Mixteken angesiedelten mexika-

nischen Stammen, daas sie den Morgenstern in grosser Verehrung gehalteo

und fiber sein Erscheinen genau Buch geffihrt hatten: — „so genau

fuhrteu sie Buch -fiber den Tag, wann er erschien, und wann er sich ver-

barg, dass sie sich niemals irrten" (y tan gran cuenta tenian con el dia

que aparecia y quando se ascondia, que nunca erravan). Aehnliches lieat

man in einom diesem Planeten gewidmeten Eapitel, das in einem Manu-

skript, das dem verstorbeuen D. Joaquin Garcia Icazbalceta gehdrte,

am Schluss des ersten Theiles der Historia des P. Motolinia eingefngt

ist, und das daher von Chavero diesem Mdnche zugeschrieben wurde 1
).

Wenn dieser Planet von Neuem am Horizont aufgieng, erzahlt der

P. Sahagun, so sollte er erst vierraal vorschwinden und dann erst in

vollem Glanze wiederkehren, leuclitend wie der Mond. Und wenn der

Morgenstern aufgieng, berichtet derselbe Autor, so verstopfte man Schorn-

steine und Rauchldcher, damit nicht mit seinem Lichte irgend ein Unheil

in das Haus dringe. Bisweilen sehe man ihn aber auch als etwaa Gute9

an (je nach der Zeit, in der er im Osten erschien ')]. Auf dem Hofe das

grosscn Tempels in Mexico befand sich eine hohe und dicke Saule, flber-

deckt von einem Strohdach. Man uannte sie ilhuicatitlan, „am Hiramel
1*.

Auf diesor Saule war das Bild des Morgensterns gemalt und man opferte

vor ihr Gefangene, zur Zeit wo der Planet von Neuem am Himmel auf-

gieng 8
). Von don Lenten von Tehuacan, Cozcallan und TeotitUtn del

Camino erzahlt der Pater Roman, dass an dem Tage, wo der Morgen-

stern zum ersten Male erschien, ein Menschenopfer gebracht wurde, da*

der Kdnig des Landes stellen musste, und dass an jedem Tage zu der

Stunde, wo dieser Stern aufgieng, die Priester ihm gerauchert und sich

Blut abgezapft hatten, das sie ihm darbraohten.

1) Anales del Museo Nacional de Mexico. II. p. 339.

2) Sahagun 7, Cap. 3.

3) Sahagun 2. Appendix. Edit. Bustamante. Vol. I. p. 205.
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Da die Beobachtung der Gestirne Obliegenheit der Prieater war, so

hat man auch, wie ea scheint, deij Morgenstem mit der gDttlichen Geatalt

in Verbindung gebraeht, die ala der erste Priester und ala der Erfinder

jeglicher Kunst, dea Kuusthaudwerks nicht minder, wie der besonderen

prieaterlichen Kunat und Wissenschaft, dea Kalendera und der Wahrsage-

kunst, gait, mit Quetzakouatl, dem Heroa von Tula, dem Kdnig und Hcrrn

der Tolteken. Ala Quetzakouatl, ao
f
berichtet die Sage, durch die Ranke

des „Zauberersu Tezcatlipoca aua seinem Reiche vertrieben, nach Oaten

gezogen und an das Ge8tade des Moeres, in das tlillan tlapallan, daa Land

der schwarzen und der rothen Farbe, d. h. das Land der Schrift, oder

auch das Land des guten Beispiels 1

), in das tlutlayan, den Ort dea Ver-

brennens, gelangt war, legte er aeinon Sehmuck, den Federachrauck

quetzalapanecayotl und die Maske aua Tiirkis-Mosaik xiuluruyacatl an (wie

die Todten auf dem Scheiterhaufen mit Schmuck und Maske auageatattet

wurden) und verbrannte sich selbst. Die Asche flog alsbald in die Hdhe

und verwandelte sich in allerhand Yiigel von glanzendem Gefieder —
Loffelreiher (tlauhquechol), Kotinga (uriuhtotoU)) Tzinitzcan, Ayoquan, grime

Papageien (toznene), rothe Guacamaya (alo) und andere Papageien (cocho).

Als die Asche verstaubt war, flog auch das Herz in die Hdhe und ge-

langte in den Himtnel und verwandelte sich in den Morgenstern. „Man

sagte, ala er sichtbar war, starb Quetzalcouatl, den man nunmehr Herrn

der Morgenrothe (Tlauizcalpan teuhtli) nannte. Man sagte, ala er gestorben

war, dass er vier Tage nicht sichtbar war; man sagte, dasa er dann in der

Unterwelt wandelte, und weitere vier Tage war er Kuochen (war er todt?

war er mager?); erst nach acht Tagen erachien tier groaae Stern (dor

Morgenstern). Man sagte, dass dann Quetzakouatl als Gott den Thron

beatieg*)".

Dieser Tod QuetzakouatVs soil im Jahre weiii8 Rohr
u

{ce acatl) erfolgt

sein. Darum nannte man auch die Gottheit des Morgenatema Ce acatl und

bezeichnete ihn hieroglyphisch mit der Ziffer eins und dem Tageszeichen

acatl „Rohr".

1) Vgl. Anales dc Chimalpahin ed. Romi Simeon p. 29: — t/n iuhymamatia-

cuilolpan in tliltica tlapaltica quicuilotehuaque, „wie sie in ihren Bilderachriften mit

8chwarzer und rother Parbe gemalt (geschrieben) haben"; — und Vocabulario de

Molina: — HUH tlapalli nictlalia „dar buen exemplo".

2) Anale8 de Quauhtitlan, abgedruckt im Anhang zum III. Bande der Anales

del Mu8eo Nacional de Mexico. Ich habc dieses wichtige Manuakript leidcr im

Original nicht einsehen konncn. Es scheint verschwunden zu aein. Der Ab-

druck in den Anales del Museo Nacional de Mexico ist sehr fehlerhaft. In der

rorliegenden Stelle habe ich das augenscheinlich verderbte und unveratandliche

^campa huithuitl yn amo nez quitoaya ycua mitlan nemito* in „ca naAuilhuiil* ge-

andert, denn das folgende auh no nahuilhuitl momiti „und weitere vier Tage war

er Knochen* verlangt cin vorhergehende-s nahuilhuitl.

Seler, Ges*nimelte Abhandlungen I. 40
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Unter diesem Namen und mit dieser Hieroglyphe sehen wir die Gott-

heit des Morgensterns in dom Tonalamatl^ dera Kalender von 13 X 20 Tagen,

abgebildet. Er ist dort Herr der neunten, mit ce couatl „eins Schlange"

beginnenden Abtheilung von dreizehn Tagen und ist dem Feuergott gegenuber

dargestellt Deun der ist der alte Gott, der Ueueteotl,- der schon zur Zeit der

Dammerung, als noch keine Sonne der Welt leuchtete, vorkanden war.

Das Bild des Tlauizcalpan tecutli, der Gottheit des Morgensterns, wie

er ira Tonalamatl des Codex Telleriano-RemensiH und des Vaticauus A

Abb. 11. Tlauizcalpah teetdU, Gottheit des Morgensterns,

und Hieroglyphe ce acatl „eins Kohr".

Codex Telleriano-Remensis 14 verso (= Kingsborough Parte II. Lam. 14).

dargestellt ist, zeigt uns die Abb. 11. Charakteristisch fur den Gott ist

die weisse, mit rothen Langsstreifen versehene Korperfarbe und die tief-

schwarze, halbmaskenartige Bemalung um die Augen, die hier, aber nicht

immer, von kleinen weissen Kreisen umrandet und zugleich, was aber

ebenfalls nicht immer der Fall ist, mit einer rothen Bemalung urn die

Lippen verbuuden ist.

Die rotho Streifung auf weissem Grunde ist nur eine Variante, eine

Art Darstellungsmodus fflr weisse Korperfarbe. Denn wie wir sehen

werden, wird der Gott auch ganz weiss gemalt. Und umgekehrt finden

wir Gottheiten, fiir die im Text ausdrucklich weisse Korperfarbe vor-

geschrieben wird, wie die Ciuateteo, mit rother Lftngsstreifung auf weissem

Grunde abgebildet. Die techninche Bezeichnung ist moti^auauana „niit
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weisser Erde Langsstreifen gemacht". Diese weisse K6rperfarbe ist augen-

scheinlich als das schwache Licht, als das Licht der Damraerung, oder als

ein Glanz gleich dem des Mondes gedacht. Das belle Licht, der Glanz

der Sonne, das Leuchten des Feuers, brachten die Mexikaner durch die

leuchtenden Parben gelb und roth zum Ausdruck. Mit diesen Farben

wurden der Sonnen- und der Feuergott gemalt, und zwar verschieden: in

den einen Handschriften der Sonnengott roth und der Feuergott gelb, in

den andereu der Sonnengott gelb und der Feuergott roth.

Die halbmaskenartige schwarze, von kleinen weissen Kreisen urn-

randete Bemalung um die Augen theilt Tlauizcalpan tecutli rait Mircouatl-

Camcuctli, dem Jagdgotte und Gotte der Tlaxkalteken, mit PainaU dem Todes-

boten, dem Abbilde und Stellvertreter Uitzilopocktli\ mit Atlaua, dem Gotte

der Chinampaneken und mit den, gleich dem letzteren, mit Todessymbolon

ausgestatteten Gdttern, die von Sahagun unter dem Namen Chachalmeca

aufgefahrt werden. In der technischen Beschreibung des Ausputzes dieser

Gotter wird diese Bemalung als mucquauJicalichiuhticac oder ixuacalichiuaU

oder mixtetlUcoTnolo („im Gesicht hat er einen Kafig gemalt", „um die

Augenlider ist mit schwarzer Farbe eine Grube gemacht") und als uccitlal-

ichiuaV, mizcitlalichichinhy viixcitlalliuiticac moteneua tlayoalli („im Gesicht

hat er die Sterubemalung, Finsterniss genannt") bezeichnet Es geht

daraus hervor, dass diese Bemalung die ilbliehe Darstellung der Nacht, die

als ein dunkles, mit Augen (Sternen) besetztes Fold gemalt wurde, wieder-

geben soli. Die Gottheit wird dadurch als eine nachtliche, am Nacht-

himmel erscheinende gekennzeichnet.

Charakteristisch fur den Gott ist ferner noch die Krone aus schwarzen,

mit hellem Endfieck versehenen Federn, die mit Ballen weisser Dauuen-

federn (iztac totoliuitl) besteckt ist, und aus der hier noch ein Btischel

grflner Quetzal -Federn herausragt. Ferner die Stirubinde, der an den-

selben Stellen, wo auf der Stirnbinde des Sonnengottes blaue oder grflne

(aus Tiirkis oder grunem Edelstein gefertigte) Scheiben angegebeu zu

werden pflegen, zwei spitz -eifftrmige weisse, mit rothem Kern versehene

Korper aufgesetzt sind.

Bemerkenswerth ist, wie der Zeichner dieses Bildes es zum Ausdruck

gebracht hat, dass der Gott in zwei verschiedenen Gestalten bekannt ist:

— das Gesicht, mit Stirnbinde und Federkrone geschmflckt, sieht aus dem

geoffneten Rachen eines Schadels hervor, dem dieselbe Stirnbinde und

dieselbe Federkrone aufgesotzt sind. Wir k&nnen annehmen, dass das

menschliche Gesicht das Gestirn, wie es am Osthimroel vor der aufgehenden

Sonne erscheint, bezeichnen sollte, die SchSdelmaske dagegen den Stern,

der der untergehenden Sonne nacheilend, wie die Mexikaner sich dachten,

in die Erde, in die Unterwelt hinabsteigt. Es ist aber auch denkbar, das*

die Schadelmaske das Gestim in seiner Unsiehtbarkeitsperiode veranschau-

lichen soil.

40*
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Von Bedeutung ist auch der Brustschmuck, em weisser, vielleicht

auH Aluschelschale geschliffener Ring, init dem, ausser diesem (iott. ins-

besondere noch der Gott Tezcatlipoca, aber auch UitzilopochtU und sein

Abbild Pained, geschmQckt erscheinen. In der technischen Beschreibung

wird bei dem letztereu dieser Schmuck als „sein goldener Ring" (iteocuitla-

anauauh) oder „sein Brustspiegel" (elfezcatl) bezeichnet.

Ganz dieselben Elemente, wie in der vorher beschriebenen Fiji^ir,

findeu wir in dem Bilde, das in dem Tonalamatl der Aubin-Goupil'schei)

Sammlung bei der neunton Abtheilung angegeben ist (Abb. 12). Hirr

sieht man links den Feuergott und ihm gegenfiber, auf der recliten Seite

ilea Bildes, Tlauizcalpan tecutli, die Gottheit des Morgensterns. Man er-

Abb. 12. Xiuhtecutli, der Feuergott, und Tlauizcalpan tecutli,

Regenten des neunton, mit cr couatl „eins Schlange" beginnenden ro;ifl/<iw»«7tf-Absclinitt«.

TonalamaU der Aubin'schen Sammlung. Tafel 9.

kennt die weisse, gestreifte KOrperbemalung, die schwarze, von kleiuen

weissen Kreisen umsaumte halbmaskenartige Bemalung um die Aujjen,

die Stimbinde mit den beiden aufgesetzten weissen spitz-eifbrmigen KOrperu,

die Krone aus dunklen Federn und den Ring als Brustschmuck. Nur

ragen hier, statt der Quetzal-Fedem, Wasser und Feuer (atl tlachinoUx),

das Symbol des Krieges, aus der Federkrone heraus, und die Schadel-

inaske hangt frei auf der Hinterseite des Kopfsclimuckes herab. Die

Hieroglyphe ce acatl „eins Rohru fehlt In der Mitte des Bildes sieht man

das Zeichen des Feuers (tlachinolii), ferner ein hundeartiges Thier (xolotl),

Tascho (matlauacatli) und Pfeil des .lagdgottes, endlich noch oben einen blau

gemalten Gegenstand. Dieser stellt einen in den Nasenflugel eingesetzten

Knopf dar, der, gleich dem jcolotl, Todtenschmuck ist, zum Ausputze der
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vingebflndelten Leiche des mit einem nachgemachten Kopfe und einer

Maske versehenen Mumienbflndels dient (vgl. Abb. 12b S. 630).

In dera, dem Tonalamatl der Aubin'schen Satnmlung verwandten,

.aber viel besser gezeichneten Tonalamatl des Codex Borbonicus sieht man

in tier neunten Abtheilung wieder Tlauizcalpan tecutli dem Feuergotte

#egenuber, aber auf der linken Seite des Bildes dargestellt (Abb. 12a).

Abb. 12a. Xiuhtrcutli, der Feuergott, und Tlauizcalpan tecutli, Kegentcn des neunten,

mit ce eouatl ,.eins Schlangeu beginnenden Tondamatl-Kbschmttca. Codex Borbonicus !».

Er ist mit weissem KOrper und der Sterngesichtsbemalung ( mij-citla Ikuiticac

moteneua UayoallC) abgebildet und trfigt einen Kopfschmuck, ahnlicb dem

der Figur des Telleriano-Remensis (Abb. 11). Aber die Schadelmaske,

die bei den vorher beschriebenen beiden Figuren die Rfickendevise bildet,

fehlt hier und ist durch ein einfaches Nackenschild, das auf seiner Flache

den Kopf eines blau gemalten hflhnerartigen Vogels zeigt, ersetzt Zwiscben

Tlauizcalpan tecutli und dem Feuergott sieht man oben Waaser (atl), in dem
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zwei Speere schwimmen, und weiter unten, gross und schdn gezeichnet, das

Symbol des Feuers {tlachinolli) , an dessen Ende ein in den Farben des

Feuers (gelb und blau) gemalter Schmetterling die lodernde Flamrae

(tUpapabtl = tlexochtli) veranschaulicht. Wasser und Feuer zusammen

ergeben wieder atl-tlaehinolli, das Symbol des Krieges. Unten endlich sind

eine blaue Kopfbinde, zwei blaue Ohrpflocke, zwei blaue Nasenkndpfe

und das — ebenfalls blau gemalte — hundeartige Thier xolotl, nebst einer

weissen Schulterbinde (amaneapanalli) abgebildet. All das ist Todten-

schmuck, wie man das an der Abb. 12b sehen kann, die in der Biltler-

handschrift der Florentiner Biblioteca Nazionale eine Todtenerinnerun^-

feier veranschaulicht.

Abb. 12b. Mumienbundel, far don todten Erieger errichtet

(Bilderhandschrift der Florentiner Biblioteca Nazionale).

Ktwas abweichender sind die Bilder, die in den Tonalamatl des Codex

Borgia und des Codex Vatieanus B den neunteu Abschnitt begleiten. In

dem Bilde des Codex Borgia (Abb. 13) stent der Morgenstern auf der

linken Seite, dem Feuergotte gegenilber, der die rechte Seite des Bildes

einniramt. Er ist ganz weiss — nicht weiss mit rothen Streifen — ,
trfigt

die tiefschwarze halbmaskenartige Bemalung um die Augen, aber ohne

den Saum von kleinen weissen Kreisen. Stirnbinde und Federkrone sind

in ihren Elementen dieselben, wie in Abb. 11 und 12, nur rageu hier

jederseits zwei Bander heraus, die in Balle von Daunenfedern endei). Er

tr&gt ak Brustschmuck nicht den Ring, sondern eine breite, viereckige

Platte, die blau gemalt, also wohl mit TQrkis-Mosaik inkrustirt gedacbt ist,
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und einen Nasenstab der gleichen Form, wie der, mit dem die Bilder

Tezcatlipocas ausgestattet zu werden pflegen.

In dem entsprechenden Bilde des Codex Vaticanus B (Abb. 14, S. 632)

ist der Morgenstem auf der rechten Seite dargestellt. Er ist weiss- und roth-

gestreift, tragt dieselbe halbmaskenartige Bemalung urn die Augen, den

Ring al8 Brustschmuck und den Nasenstab Tezcatlipoca's. In der Stirn-

binde und in der Federkrone sind, trotz der etwas uusicheren Zcichnnng,

die gleichen Elemente wie in den entsprechenden Trachtstflcken der anderen
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Fignren zu erkennen. Nur hftugt hier aus der Krone ein dickes Buudel

von Quetzal-Federn heraus, das in ahnlicher Weise in dieser Handschrift

auch bei einer Reihe anderer Gottheiten angegeben wird. —
Was uns die Geschichtsschreiber von der Genauigkeit zu erzahlen

wissen, mit der die alten Mexikaner das Erscheinen und Wiedererscheinen

des Planeten Venus beobachteten, hat in neuerer Zeit dureh Forsteuiann's

Untersuchungen iiber 4ie Maya-Handschrift der Kdniglichen dffentlichen

Bibliothek in Dresden eine iiberraschende Bestatigung gefunden. Wio

FOrstemann in seinen im Jabre 188G veroffcntlichten Erliiuterungen zu

dieser Handschrift nachgewiosen hat, ist auf den nierkwurdigen Blattero

46—50 der scheinbare Umlauf der Venus, dor 584 Tage (genau 583 Tage

22 Stunden) betrilgt, funfinal wiederholt dargestellt, und zwar jedesmal

Abb. 14. Xiuhttnttli, der Feuergott, uud Tlauizcalpan trrutli,

Regenten des neunten, mit cr couail B eine Schlange" begiunenden 7Y>/i«/«»iaf/-AbschnitU,

Codex Vaticanua B (Nr. 3778) 57 (- Kingsborough 40).

getheilt in 90, 250, 8 und 236 Tage. Diese !M3, 250, 8 und 236 Tage Bind

auf jedem der Blatter theils durch nach dem Tonalamatl-System benannte

Tage, die diese Abstande von einander haben, theils durch Monatsdaten

und endlich durch Zifferreihen, die in diesen Abst&mlen fortschreiten, an-

gegeben. Forstemann's Hypothese ist, dass hierbei die IK) Tage auf die

Unsichtbarkeit des Planeten wiihrend der oberen Konjunktion, 250 Tage

auf sein Erscheinen in Ostlicher Elongation (als Abendstern), 8 Tage auf

seine Unsichtbarkeit wahrend der unteren Konjunktion und 236 Tage auf

seine Sichtbarkeit in westlicher Elongation (als Morgenstern) zu rechnen

sind. Eine Verschiedenheit in der Unsichtbarkeitsdauer wahrend der

unteren und der oberen Konjunktion erkliirt sich dadurch, dass in der

oberen Konjunktion die Venus hinter der Sonne vorbeigeht, also wegen

Digitized by Google



18. Die Venosperiode in den Bilderschriften der Codez-Borgia-Gruppe. 633

der gleichlaufenden Bewegung beider Gestirne eine weit grdssere Zeit

braucht. Unter der Annahme, dass der Planet in der ganzen Zeit unsicht-

bar ist, in der er weniger als 10 Grade von der Sonne entfernt ist,

berechnete F6rstemann die Unsichtbarkeitsdauer wahrend der unteren

Koujunktiou anf etwa 12 Tage, wahrend der oberen auf 77—80 Tage.

Nun sei aber die Venus zur Zeit der oberen Konjunktion siebenraal weiter

von der Erde entfernt, als zur Zeit der unteren, sie stelie auch von der

Zeit ihres grdssten Glanzes viol weiter ab, als zu jener anderen Periode,

sie werde also mehr als 10 Grade Entfernung von der Sonne brauchen,

um wieder deutlich sichtbar zu sein. So rechtfertige sich die Annahme
von i»0 Tagen fur die Unsichtbarkeit wahrend der oberen Konjunktion.

Die Annahme von 8 Tagen fur die Unsichtbarkeit wahrend der unteren

Konjunktion, die um 4 Tage kurzer, als die berechnete Uusichtbarkeits-

dauer ist, glaubt Forstem ami durch den Hinweis auf den klareren

Himmel von Yucatau und das pl5tzlichere Eintreten der Nacht vertheidigen

zu kbnnen. Fttr die Differenz in den Sichtbarkeitsperioden, die in der

Kegel zu 243 Tagen jede angenommen werden, aber allerdings nicht genau
gleich zu sein brauchen, erklart sich Fiirs tern aim ausser Staude, eine

bestimmtere Erklarung zu geben.

Ich bemerke vorweg, dass ich diese detaillirten Angabeu von Sicht-

barkeits- und Unsichtbarkeitsperioden in mexikanischen Bilderschriften bis-

lang noch nicht verzeichnet gefuudon habe. Dagogen ist in der Stelle der

Anales de Quauhitlan, die ich obeu (S. <>25) Qbersetzte, deutlich eine Periode

von 8 Tagen von der Zeit des Verschwindens als Abendstern bis zum Sichtbar-

werden als Morgenstern angegeben. Zur Zeit als der Planet (als Abend-

stern) am Himmel sichtbar war, starb Quetzalcoatl (— yn yuh quitoa yn

icuac necico yn mic Quetzalcoatl). Und als Quetzalcoatl gestorben war, war

er vier Tage nicht sichtbar: man sagte, dass er dann in der Unterwelt

wandelt, und weitere vier Tage war er Knochen (d. h. war er mnger. war

er schwach); erst nach acht Tagen erschien der grosse Stern {ye

chicueylhuitka yn necico huey citlalli), d. h. der Gott als Morgenstern.

Man sagte, dass dann Quetzalcoatl als Gott den Thron bestieg (yn quitoaya

Quetzalcoatl quitoaya ycuac moteuhtlali).

Weun nun, wie gesagt, die detaillirten Angaben von Sichtbarkeits-

nnd Unsichtbarkeitsperioden des Planeten Venus in den mexikanischen

Bilderschriften bislang noch nicht haben nachgewiesen werden kdnnen, so

ist doch das Gesammtresultat der Blatter 40—50 der Dresdener lland-

schrift, der scheinbare Umlauf von 584 Tagen funfmal, und diese funf

Umlaufe dreizehnmal wiederholt, auch auf bestimmten Blattern der Bilder-

schriften der Codex- Borgia-Gruppe deutlich verzeichnet, und nicht nur

dies, auch die Bilder, die auf den Blattern 46—50 der Dresdener Hand-

schrift die Daten und die Zahlenreihen begleiten, haben auf denselben

Blattern der Bilderschriften der Codex-Borgia-Gruppe ihre Parallelen. Es
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ist fiberhaupt die Venusperiode fur eine grosse Zahl von Blattern dieser

Handschrift das Leitmotiv.

In der Zahl von 584 Tagen , die der scheinbare Umlauf der Venus

betragt, sind das Tonalamatl von 260 Tagen zweimal und dazu 64 Tage

enthalten. Es geht daraus hervor, dasB, wenn die eine Venusperiode in

dem ersten der 20 Tageszeichen beginnt, die Anf&nge der folgenden Venus-

perioden auf das fQnfte, neunte, dreizehnte, siebzehnte Zeicheu fallen, und

der Anfangstag der sechsten Venusperiode wieder mit demselben Zeicben

benannt ist, wie der der ersten. Nur die mit dem Zeichen verbundene

Ziffer ist in dem Anfangstag der sechsten Periode eine andere, als die in

dem Anfangstag der ersten. Mit anderen Worten, auf die Anfangstage

der einander folgenden Venusperioden entfallen nur fflnf von den 20 Zeichen,

die die Grundlage des TonalamatFs ausmachen.

Die8e wichtige Thatsache erklart zunachst, wie mir scheint, die be-

kannte Anordnung des Tonalamatrs in Saulen von je fflnf Zeichen. Wir

sehen diese Anorduung in ausgefflhrter Form in dem Tonalamatl, mit dem

jede der drei Bilderschriften unserer Gruppe, der Codex Borgia, der Codex

Vaticanus B (= 3773 des Inventars) uud der Codex Bologna, beginnen.

Und sie ist implicite auf vielen anderen Bl&ttern dieser Handschriften und

bei der flberwiegend grdssten Zahl der Darstellungen der Maya-Hand-

schriften angegeben. Diese wichtige Thatsache erklart es aber auch vor

Allem, dass man fflnf aufeinander folgende Venusperioden, wie es auf den

Blattern 46—50 der Dresdener Handschrift geschieht, zu einer Einheit

zusammenfasste. Und dieser Thatsache gegenflber ist es gewissermassen

nur als Zufalligkeit zu betrachten, dass dieser Zeitraum von fflnf Venus-

perioden auch genau acht Sonnenjahren, jedes Sonnenjahr zu 365 Tagen

gerechnet, gleich war. Und wenn auf denselben Blattern 46—50 der

Dresdener Handschrift dieser Zeitraum von fflnf Venusperioden dreizehn-

mal wiederholt verzeiehnet ist, so ist auch dies vollkommen genflgend und,

raeiner Ansicht nach, einzig aus der Tagebezeichnung, wie sie durch das

Tonalamatl gegeben war, zu erklaren. Die auf diese Weise gewonnene

grosse Periode, die 1 3 X 5 Venusumlaufe umfasste, hatte das an sich, dass

nach ihrem Ablauf der Anfangstag der Venusperiode wieder dasselbe

Zeichen und dieselbe Ziffer erhielt. Diese grosse Periode entsprach also

in ihrer Art dem Zyklus von 52 Sonnenjahren, der die gleiche Eigenheit

an sich hatte. Und es ist gewissermassen wiederum nur als Zufalligkeit

zu betrachten, dass dieser Zeitraum von 13 x5 Venusperioden auch 13X8

oder 2 X 52 Sonnenjahren gleich war.

Ein Zeitraum von fflnf Venusperioden ist, wenn auch nicht in aus-

gefflhrter Rechnung, so doch deutlich bezeichnet auf Blntt 25 (= Kings-

borough 14) des Codex Borgia, das dem Codex Vaticanus B 70 (= Kings-

borough 27) entspricht, angegebeu. Man sieht, in die vier Ecken des

Blattes gestellt, vier grosse (idtter-Figuren. Neben ihnen sind in eigen-
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thamlicher Vertheilung die 20 Tageszeichen verzeichnet, n&mlich so, dass

dadurch ein bestimmter Drehungssinn (entgegengesetzt der Bewegung des

Uhrzeigers) vorgeschrieben wird. In der Mitte des Blattes, gross, und in

besonderera, viereckig umrahmtem Felde, ist das siebzehnte Tageszeichen

olin „Bewegung" angegeben, und daneben zweimal funf Punkte, die zu-

sammen die Ziffer Zehn darstellen *).

Das erste Tageszeichen cipactli steht bei einer Figur, die ich fruher,

aher wohl irrig, mit Tepeyolhtl identifizirt habe, die die zweifarbige halb-

rothe, halbschwarze Gesichtsbemalung QuetzalcouatVs, auch dessen grossen

Bart und grosse Augenwiilste hat, aber von den anderen Figuren dieser

Abb. 15. Afixrouatl, Abb. 16. Mixcouatl,

Gott des Nordens. Codex Borgia 25 Gott des Nordens. Codex

(= Kingsboroogh 14). Vaticanus B (Nr. 3773) 70

(= Kingsborough 27).

Handschrift dadurch abweicht, dass vor dem Monde ein Bttndel Stein-

mes8er und eine Schlange angegeben sind. Diese merkwQrdige Gestalt,

der wir in den Handschriften dieser Klasse sonst selten begegnon, ist

vielleicht als eine einer bestimmten Landschaft angehorige besondere

Form oder Auffassung des Gottes Quetzalcouatl anzusehen. Auf diosen

Gott folgt dann in der durch den Drehungssinn angezeigten zweiten Ab-

theilung des Blattes eine Figur, die ich hier in Abb. 15 (nach Codex

Borgiu) und 16 (nach Codex Vaticanus B) wiedergebe. Wir erkennen un-

schwer die weisse, gestreifte Korperfarbe, die tiefschwarze, halbmasken-

1) Auf dem Blatte des Codex Vaticanus ist fiilschlich die Ziffer 11 geschrieben.

Auch ist auf diesem Blatte der durch die Tageszeichen angezeigte Drehungssinn

an einer Stelle rticklaufig, indem dort drei Tageszeichen in einer der allgemeinen

Drehung entgegengesetzten Folge hingeschrieben sind.
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artige Bemalung urn die Augen, wie wir sie bei dem Tlauizcalpan ttcutli,

der Gottheit des Morgensterns, kennen gelernt haben. Nur tragt die

Figur hier statt der Krone aus dunklen Federn eine PerrOcke von weissen

Daunenfedern und darauf einen Busch, aus dem zwei dunkle Adlerfedern

herausragen beides augonscheinlich ein Kriegerschmuck. Ala Brustschmuck

finden wir bei Abb. 15 eine Platte, ahnlich der, die wir bei der Abb. 13

sahen. Und beide Figuren (15 und 16) halten, gleich den anderen Figureii

dieses Blattes, Wurfbrett und Speerbilndel in der Hand. Die Gottheit des

Morgensterns werden wir auch in dieser Gestalt erkennen mflssen. Es ist aber

eine besondere Form von ihm. der Morgenstern als Miccouatl, als Gott der

Jftgerstamme und der Jagd, hier dargestellt. Wie wir sehen werden, wurde

der Morgenstern von den Mexikanern als der schiessende Gott betrachtet.

AVeiter folgt, in der durch den Drehungssinn angezeigten dritten Abthei-

lung des Blattes, der Gott Xipe Totec, „unser Herr, der Geschundene".

In der vierten endlich Tlaloc, der Regengott. Wenn nun der Umstand,

Denn matlactli olin „zehn Bewogung" ist genau der Tag, mit dem die funfte

584-tagige Periode anfangen muss, wenn die erste mit ce cipactli *eins

Krokodil", dem Anfaugstage des TonalamatTa, begonnen hat. Die funf

Venusperioden sind es also, die auf diesem Blatte zur Anschauung ge-

bracht und augenscheinlich hier den fQnf Himmelsrichtungen zugeschrieben

werden sollen.

Die Venusperiode glaube ich weiter aber aueh in einer Reihe sehr

merkwflrdiger Darstellungen zu erkennen, die in gleicher Weise in drei

Handschriften dieser Gruppe, im Codex Borgia auf Blatt 15— 17 (= Kings-

borough 24—22), im Vaticanus B auf der oberen Halfte der Blatter 33—42

(Kingsborough 81—90) und im Codex Fejervary 23—29 (= Kingsborough 22

bis 16), angetroffen werden. Es sind vier Reihen von je funf Gottern.

Die Figuren in jeder Reihe sind in der gleichen Handlung begriffen dar-

gestellt. Die Ilandlungen selbst muss ieh als symbolische Darstellungen

priesterlicher Thatigkeiten bezeichnen.

Abb. 17. Gott des Ostens.

Codex Borgia 15 {- Kingsborough 24).

dass an erster Stelle unter den

vier Figuren eine Form Qttetzal-

couatVi, an zwoiter eine der Gott-

heit des Morgensterns nahe ver-

wandte Gestalt steht, schon die

Vermuthuug erweeken kann, dass

es sich auf diesem Blatte urn eine

Zeitperiode handelt, die aus den

Bewegungen des Morgensterns sich

ergibt, so wird diese Veraiuthunjf

zur Gewissheit durch das Datum,

das, gross und auffallig gezeichnet.

die Mitte des Blattes einuimmt.
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In der ersten Reihe sieht man die Gdtter einer vor ihnen stehendeii

uackten Menschen-Figur rait einem spitzen Knochen das Auge auabohren

(Abb. 17). Das ist ein bekanntes Symbol der priesterlichen Kasteiungen,

der Selbstverletzungen und Blutentziehungen zu Ehren der GStter, die bei

den Mexikanern die gewdhnlichste Kultushandlung und als Vorbereitung

Abb. 20. Tlauuealpan teeutli, Gottheit Abb. 91. Tlauiscalpan tecutli als Mix-

des Planeten Venus. Codex Vaticanns B couatl, Gott der Jagd und des Krieges.

(St. 3778) 87 (= Kingsborough 85). Codex Vaticanus B (Nr. 3773) 87

(= Kingsborough 85).

zu jedern ernsten Geschfift n&thig waren 1

). Die Mexikaner bezeichneten

das als necoltztli „sich stechen", iienacaztequiliztli nenenepiltequiliztli „sich

Einsehnitte in Ohren und Zunge machen".

1) Ueber dies Ausbohren des Auges als Symbol der Kasteiung und Blutent-

ziehung habe ich in meinem Aufsatze flber das Tonalamatl der Aubin'schen

Sammlung (Comptes rendus du Congres international des Americanistes, Berlin

1888) an verschiedenen Stellen (p. 548, 689) gesprochen. Der strikteste Beweis

ergibt sich aus einem Vergleich der horaologen Darstellungen ira Codex Telleriano-

Remensis II. 26/27 (siebzehnter 7'ona/am<rt/-Abschnitt ee atl „eins Wasser")

und Codex Borgia 10 (= Kingsborougb 29) rechts oben (achtzehntes Tageszeichen

tecjwtl jjFeuerstein'*).
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In der zweiten Reihe reichen die Gfitter ein verkleinertes Abbild von

sich dar, mit einer Handbewegung, die unverkennbar ein Geben, Schenken

nun Ausdruck bringt (Abb. 18—21, S. 637). Das ist ohne Zweifel ein symbo-

lischer Ausdruck fur das tlacamictiliztli, das Menschenopfer. Denn bei

alien Festen, wo Menschon goopfert wurden, wurde zum mindesten eines

der Opfer genau in der Art bemalt und gekleidet, wie das Idol, dem das

Fest gait, und als aein Abbild dem Idole dargebracht.

Schwieriger sind die Darstellungen in der dritten Roihe zu deuten.

Man sieht die Gotter einer vor ihr knieenden oder liegenden nackten

menschlichen Gestalt, — die bei der einen Figur des Codex Vaticanus

direkt auf dem Opfersteine mit aufgeschnittener Brust liegend dargestellt

ist — , einen gelben, wellig begrenzten Streifen aus dem Leibe ziehen,

der in Blumen, Edelsteine und Bander mit Sehellen endet (Abb. 22 u. 23).

Die Ansatzstelle dieses Streifens ist am Bauche, so dass es fast aussieht,

als ob der Figur die Darme aus dem Leibe gezogen wurden. Das kam

Abb. 22. Macuil xochiti.

Codex Borgia 16 (= Kingsborough 23).

Abb. 28. Tonatiuh. Codex Vaticanus B
(Nr. 8787) 38 (a Kingsborough 86).

ja, wie man einigen Stellen entnehmen kann, bei gewissen Stammen als

Marter oder Opfer vor. war aber durchaus nicht allgemeiner Kultus-

gebrauch. Dagegen erinnert die Farbe dieses Streifens, die gelb und im

Codex Vaticanus sogar gelb- und rothpunktirt ist, und die wellige Bo-

grenzung durchaus an die Art, wie in den Bilderschriften die abgezogene

Menschenhaut, in der der Xipe gekleidet geht, dargestellt zu werden

pflegt. Da nun gerade unter den ffluf Gottern dieser Reihe auch Xi}*

Totec erscheint, so konnte man meinen, dass das Abziehen des Streifens

hier das tlacaxipeualitztli, das Schinden der Opfer, wie es bei dem Feste

Xipe Totec's, aber auch bei den Festen der Erdg5ttinnen, Branch war,

zum Ausdruck bringen soil. Wahrscheinlicher ist mir indes. dass auch

hier nur wieder das Herausnehmen des „Edelsteins", d. h. des Herzens.

d. h. das Menschenopfer, dargestellt werden sol he.

In der vierten Reihe sind fiinf weibliche Gottheiten dargestellt, die

einer nackten menschlichen Gestalt die Brust reichen (Abb. 24). IcD
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glaube, class diese Reihe das „Xahren* der GStter, das tlatlatlaqualiliztli

zur Anschauung bringeu soil, das den Schluss des Opfers bildote, dass

man namlich das Blut des Opfers in einer Schale auffieng und daraus

mittelst eines Papierstreifens oder eines Stabea, den man in das Blut in

der Schale tauchte, den Mund der Idole netzte.

Sammtliche Figuren der vier Reiheu aind von Tageszeichen begleitet.

und zwar stehen bei jeder Figur vier Tageszeichen in der Ordnung, wie

sie einander folgen, so dass im Ganzen 80 Tageszeichen, oder die

20 Tageszeichen viermal wiederholt, auf diesen Blartern verzeichnet eind.

80 Tage haben als Zeitabsehnitt keine erkennbare unmittelbare Bedeutung.

Sie stellen weder einen bestimmten Abschnitt des TonalamaiCz, noch des

Jahres, noch einer andereu der iiblicheu Zeitperioden dar. 80 Tage vor

dem Hauptfest fasteten und kaateieten sich die Priester. Vier Tage zu

fasten, war der gewohnliche Gebrauch; voile 20 Tage fastete man bei be-

Abb. 24. Chalchiuhtiinte, G6ttin des lliessenden Wassers. Codex Borgia 17

Kingsborough 22).

sonders feierlichen Gelegenheiten oder aus besonders dringender Ursacho.

Und die Priester, die von Berufs wegen mehr als gewdhnliehe Sterbliche

zu leisten verpflichtet wareu, fasteten eben 4x20 Tage. Ich glaube hides

nicht, dass aolche Erwagungen fur <liese Blatter in Betracht kommen.

Von Bedeutung dagegen ist, dass die Reihen immer aus 5 Figuren be-

stehen. So sind die eraten Zeichen, die bei den Figuren stehen, immer

die folgenden fflnf:

1. cipactli, Krokodil.

•2. couatl, Sehlange.

3. atl, Wasaer.

4. acatL Rohr.

5. o/t'n, Bewegung.

Und das sind gerade die Zeichen, die auf die Anfangstage der Venua-

perioden fallen, wenn die orate Periode mit dem Anfangszeichen des

Tonalamatts, mit cipactli, beginnt. Ich glaube, daas diese, die Anfangstage
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der Veuusperioden, hier bezeichnet werden sollten, und dass die drei

anderen Zeichen, die neben diesen Anfangszeichen bei den Figuren noch

gesetzt sind, nur die Bestimniung haben, von dem einen der Anfangs-

zeichen zu dem anderen uberzuleiten, genau in der gleichen Weise, wie

wir das bei der im Folgenden zu besprechenden Darstellung der Venus-

perioden sehen werden.

Was nun aber die Handluugen betrifft, die auf diesen Blattern dar-

gestellt Bind, und die ich oben naher erlfiutert habe, so glaube ich, dass sie

in ihrer Gesammtheit auf den Anfangstag der Yenusperiode zu beziehen

sind. Wir haben ja gesehen, dass sowohl in Mexico, als namentlich bei den

StAmmen an der Grenzo des fremdsprachlichen Gebiets, den Leuten von

Tehuacan, Cozcatlan und Teotitlan del canrino, bei denen der Planet

Venus in besonderer Verehmng stand, das erste Erscheinen des Sternes

am (ostlichen) Himmel mit solennen Menschenopfern gefeiert wurde. Die

Regenten von 20 Venusperioden — oder, richtiger wohl, je vier Regenteu

fur fflnf einander folgende Venusperioden — und die Kultushandlungen,

die man ihnen im Beginn der Periode widmete, die sehe ich auf diesen

Blattern dargestellt.

Innerhalb jeder der vier Reiheu von Regenten haben wir wohl eine

Anordnung nach den fflnf Weltgegenden oder Hauptrichtungen anzunehmen.

In der Mitte der Reihen, an dritter Stelle, steht immer der Todesgott,

oder — bei dor dritteu Reihe — Tezcatlipoca mit verbundenen Augen,

der als Gott der Erde oder des Erdinnern aufzufassen ist. Diese Figuren

kfinnten als der funfteu Weltgegend, der Region der Mitte, oder der

Richtung nach unten, aber audi dem mictlampa, der Region des Todten-

reichs, d. h. dem Norden, entsprechend angesehen worden sein.

Ich habe nun noch oinige Figuren zu besprechen, die auf diesen

Blattern vorkommen, und die fflr die im Folgenden zu erorternde Haupt-

Darstellung von Bedeutung sind. Es sind die oben (S. 637) in Abb. 18, 19 und

20, 21 wiedergegebenen. Sie stehen an vierter und fflnfter Stelle in der zweiten

Reihe, d. h. in der Reihe der Gotter, die das Menschenopfer dadurch zur

Anschauung bringen, dass sie ein Abbild von sich mit einer Hand-

bewegung, die ein Schenken ausdrflckt, darreichen. So gibt der RegengottT

dor an zweiter Stelle steht, ein kloines Bild des Regengottes, schwarz ge-

farbt und mit dem bekannten charakteristischeu und leicht erkennbaren

Gesichte Tlalocs. Der Todosgott reicht eirien kleinen Todesgott dar, der

in Zeichnung und Farbe mit der Hauptfigur identisch ist. Bei den Abb. IS

und 19, die an vierter und funfter Stelle in dieser Reihe stehen, fallt

nun auf, dass das Abbild von sich, das sie darreichen, in beiden Fallen

das gleiche ist, und zwar stimmt es zunachst uberein mit der Abb. 19,

die an fflnfter Stelle in der Reihe steht. Wir werden schliessen musseu,

dass Abb. 18 derselbe Gott ist, wie Abb. 19, und ebenso Abb. 20 derselbe

Gott, wie Abb. 21, dass dio Abb. 18 und 20 nur andere Erscheinungs-
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formen der in den Abb. 19 und 21 dargestellten Gottheit ist. Die Abb. 19

nnd 21 sind identisch mit den oben abgebildeten Abb. 15 und 16, d. h.

es sind Bilder der Gottheit des Planeten Venus, des Morgensterns, in

seiner besonderen Rolle als Jagdgott, als Kriegsgott. Wir mttssen dem-

nach schliessen, dass auch die Abb. 18 und 20 die Gottheit des Morgen-

sterns darstellen. Und in der That, die Abb. 18 zeigt genau denselben Kopf-

schmuck, wie die Figur Tlauizcalpan tecutlfs, die in dera Codex Borgia dem

Abb. 25. Gottheit des Abendsterns.

Das Gesicht ist en face gexeichnet, am den Qoincnnx weisser Flecke, die Hieroglyphe

des Planeten Venus, die die Gesichtsbemalung dieser Gottheit bildet, xn leigen.

Abb. 26. Hieroglyphe Abb. 27. Hieroglyphe des Abb. 28. Hieroglyphe.dee

des Planeten Venus. Planeten Venus, Planeten Venus.

Dresdener yon Himmelsschildern der Copan. Altar R.

Handschrift 46—50. Dresdener Handschrift.

neunten Abschnitt des TonalamatCa pr&sidirt (vgl. Abb. 13, oben S. 631).

Auch die Kdrperfarbe ist dieselbe, und der Brustschmuck ist der Ring,

mit dem, wie wir sahen, in der Regel die Bilder des Morgensterns aus-

gestattet sind. Nur die Gesichtsbemalung ist eine andere, schwarz mit

zwei tiefschwarzen Querstreifen, die parallel in der H3he der Augen and

der Mundwinkel uber das Gesicht verlaufen, und — in der Profilansicht

— mit vier runden weissen Flecken, die aber in der Vorderansicht sich

zo fflnf im Quincunx gestellten weissen Rreisen erg&nzen massen; vgl.

Seler. Gesanunelte AbbandlaoRen I. 41
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Abb. 25, S. 641. Denken wir mis diese im Quincunx gestellten weisaen Kreise

urn 45° gedreht, 80 glaube ich, haben wir das vor uns, was Forste-

mann in den Maya-Handschriften als Hieroglyphe des Planeten Venus

nachgewiesen hat (vgl. die Abb. 26—28, S. 641). Die Gottheit des Planeten

Venus niit der ins Gesicht gemalten Hieroglyphe des Planeten Venus, das

acheinen mir die Abb. 18 und 20 darzustellen. Wie wir nun in den
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Abb. 11 und 12 die Gottheit des Morgensterns mit einem Todtenkopfe

ale Helmmaske dargestellt fanden, der die andere Form der Gottheit, oder

den Planeten in seiner Unsichtbarkeitsperiode, zum Ausdruck zu bringen

scheint, so linden wir audi zu der mit der Hieroglyphe Venus heraalten

Figur Parallel-Figureii, die uns die Gottheit mit denselben Attributen und

derselben Gesichtsbemalung, aber einem Todtenkopfe, anstatt eines

41*
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Menschengesichts, vor Augen fahren. Vgl. die Abb. 29 und 30, S. 642, 643,

die auf demselben pr&chtigen Blatte 19 (= Kingsborough 20) des Codex

Borgia zu sehen Bind.

Nachdem ich dies vorausgeschickt, kann ich nunraehr zu der Haupt-

darstellung flbergehen: den Blattern 53, 54 (= Kingaborough 62, 61)

des Codex Borgia, die dem Codex Vaticanus B 80—84 (*= Kingaborough 17

bis 13) und Codex Bologna 9—11 entsprechen.

Wir sehen hier auf dem ersten der Blatter des Vaticanus (Abb. 31) rechte

eine Figur, die auf den ersten Blick sich mit der Abb. 20 (oben S. 637) als

identisch ausweist, also die Gottheit des Planeten Venus mit der Hiero-

glyphe des Planeten als Gesichtsbemalung darstellen muss. Nur ist unter

dem Augo noch ein Schndrkel hinzugefQgt, der an die Gesichtsbildung

gewisser in den Maya-Handschriften dargestellter Personen und auch an

Abb. 31. Tlauizcalpan iecutli, Regent der ersten der fQnf Venusporioden.

Codex Vaticanus B (Nr. 8737) 80 (- Kingsborough 17).

Thonfiguren zapotekischen und Maya- (chiapanekischen, guatemaltekischen)

Ursprungs erinnert. Und der Quincunx der Gesichtsbemalung ist hier,

— ebeuso freilich auch in Abb. 20 — nicht so korrekt zum Ausdruck ge-

bracht, wie in den Figuren des besser gezeichneten Codex Borgia. Die

Gottheit halt Wurfbrett und 8peerbundel in der Hand. Vor ihr sind fanf

Kreise, wie aufflammende Sterne, zu sehen. Und ihr gegenaber eine

Gottheit, die vom Speer getroffen ist. Genau die gleiche, Speer und

Wurfbrett halteude Gottheit des Planeten Venus ist auf der rechten Seite

der anderen Blatter zu sehen; auch die fanf aufflammenden Sterne sind

in gleicher Weise auf den vier anderen Blattern wiederholt, nur sind sie

auf dem zweiten und vierten, wie auf dem ersten Blatte, blau, auf

dem dritten und fanften aber gelb gemalt. Dagegen wechselt die vom

Speer getrofFene Gestalt, deren Stelle auf den anderen Blattern theils

andere Gottheiten, theils bestimmte Symbole einnehmen.
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Die Figur, die auf den Blattern des Codex Borgia in der ersten der

fflnf Abtheilungen zu sehen ist, gebe ich in Abb. 3*2 wieder. Man erkennt

wiederum unschwer die Gottheit des Planeten Venus rait der Hieroglyphe

Venus als Gesichtsbemalung. Nur ist sie hier rait einera Todtenkopfe

dargestellt, wie auf dem Blatte Abb. 30. Auch hier halt die Gottheit

"Wurfbrett und Speerbflndel und schleudert den Speer auf eine vor ihr

knieende Gestalt. Die fflnf aufflamraenden Sterne fehlen. In den anderen

Abtheilungen ist im Codex Borgia die Gottheit nicht, wie im Codex Vati-

canus, in ganz gleicher Weise wiederholt. Es wechselt die Kdrperfarbe,

die bei der Gottheit der ersten Abtheilung weiss und gestreift, bei den

anderen blau, roth, gelb und wieder weiss und gestreift ist. Und an Stelle

Abb. 32. Tlauizcalpan tecutli, Regent der ersten der ftlnf Venusperioden.

Codex Borgia 53 (= Kingsborough 62).

des charakteristischen Gesichts der Gottheit des Planeten Venus sind in

den drei folgenden Abtheilungen ThierkSpfe (Raubvogel, Hund, Kaninchen)

und in der letzten ein weisser Todtenschadel eingesetzt. Ausstattung,

Tracht und Aktion sind im flbrigen genau die gleichen wie bei der ersten

Figur. Die vom Speer getroffenon Gestalten wechseln in fthnlicher Weise

wie im Vaticanus, nur ist die Keihenfolge eine etwas andere.

Die in der ersten Abtheilung der Blatter des Codex Bologna dar-

gestellte Gruppe gebe ich in Abb. 33, S. 646 wieder. Die Homologie mit

den Gruppen der anderen beiden Handschriften ist ohne Weiteres klar. Die

Hauptfigur ist hier in der ersten Abtheilung weiss und gestreift, in den

anderen grfln, gelb, braun, blau. Die vom Speer getroffeuen Gestalten

entsprechen denen der anderen Handschriften, doch ist die Reihenfolge

hier wieder eine etwas andere.
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Id der Abb. 31 habe ich auch die Tageszeichen s&mmtlich wieder-

gegeben, die bei der Figur der ersten Abtheilung zu sehen sind, und die

genau in gleicher Weise auch im Codex Borgia in der ersten Abtheilung,

neben der Abb. 32, verzeichnet sind. Es ist das Zeichen cipactli dreizehn

Mai wiederholt, und zwar mit dreizehn verschiedenen Ziffern. An der

Btelle von cipactli haben wir in der zweiten Abtheilung das ZeicheD

couatl, Schlange. In der dritten atl, Wasser. In der vierten acatl, Rohr.

Und in der fiinften olin, Bewegung. Also die filnf oben schon genannten

Zeichen, die auf die Anfangstage der Venusperioden fallen, wenn die erste

Periode mit dem Anfangstage des Tonalamatl's beginnt. Auf der Flache

eines jeden Blattes sind im Codex Borgia und Vaticanus B ausserdem

noch die drei Zeichen angegeben, die von dem einen der ffluf zu dem

Abb. 88. Tlautecalpan trcutli, Regent der ersten der funf Venusperioden.

Codex Fologna 9.

nachsteu Qberfilhren. In Abb. 31 sind es die Zeichen eecatl
y
Wind, calli,

Haus, cuetzpalin, Eidechse, die das Intervall zwischen cipactli und couatl

ausfullen. Etwas anders geartet ist die Tageszeichenreihe, die auf den

Bl&ttern des Codex Bologna die Figuren begleitet. Hier sind die 20 Tages-

zeichen mit ihren Ziffern abgebildet, wie sie vom ersten Tage des Tonal-

amatl bis zum zwanzigsten einander folgen. Aber die funf Zeichen

cipactli, couatl, atl
y

acatl, olin fallen aus der Keihe, indem sie nicht mit

den ihnen zukommenden Ziffern, sondern gross mit der Ziffer 1. abge-

bildet sind.

Die auf den funf Blattern des Vaticanus B und des Borgia durcli

Ziffern und Zeichen benannten Daten sind folgende:
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1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. ctpactU, Krokodil.

5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. couatl, Schlange.

9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. ail, Wasser.

t3. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. acatl, Rohr.

4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. olin, Bewegung.

Das sind die Anfangstage der 5 X 13 Venusperioden, die zusammen

die grosse oben erwahnte Periode ausmachen, nach deren Ablauf der

Anfangstag der Venusperiode wieder dieselbe Ziffer und dasselbe Zeichen

erhalt, die einem Doppelzyklus von 2 X 52 oder 104 Sonnenjahren Equivalent

ist, und in der das Tonalamatl 146mal enthalten ist. Nur sind diese

Anfangstage hier nicht so, wie sie in Wirklichkeit einander folgen, auf-

gefuhrt, sondern in mehr schematischer Weise, wie sie in dem Tonalamatl

hinter einander zu stehen kominen warden. Die wirkliche Folge ist:

1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. 13. 8. 3. 11. 6. cipaetli.

13. 8. 3. 11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. couatl

12. 7. 2. 10. 5. 13. 8. 3. 11. 6. 1. 9. 4. atl.

11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. 13. 8. 3. acatl.

10. 5. 13. 8. 3. 11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. oKn.

Dieselben 13 X 5 Venusperioden sind, wie ich oben schon erw&hnte,

auf den Bl&ttern 46—50 der Dresdeuer Maya- Handschrift verzeichnet.

Aber in dieser Handschrift, in der die Perioden nicht, wie in den Hand-

schriften unserer Gruppe, bloss durch die Anfangsdaten markirt, sondern

auch in ihrer wirklichen Lange in ausgefiihrter Rechnnng angegeben sind,

sind diese Anfangstage auch in ihrer wirklichen Folge niedergeschrieben.

Merkwflrdiger Weise enth&lt keines der auf dem ersten Blatte 46 der

Dresdener Handschrift angegebenen Anfangsdaten die Ziffer 1. Dagegen

ist an der Stelle, wo der Fdrstemann'schen Deutung nach der erste Tag

der Sichtbarkeit als Morgenstern anzusetzen ware, das Datum 13. kan =
13. cuetzpalin, nach mexikanischer Benennung, verzeichnet. Nehmen wir

an, dass dieses Datum nicht den Anfang der Sichtbarkeit, sondern vielmehr

das Ende der Unsichtbarkeit bezeichnen solle, so wurden wir als den Tag

des ersten Aufgehens als Morgenstern auf Blatt 46 der Dresdener Hand-

schrift den Tag 1. chicchan = 1. couatl, nach mexikanischer Benennung,

verzeichnet haben. Dass dies in der That die Meiuung dieses Blattes ist,

mdchte ich daraus schliessen, dass in dem Tonalamatl der mexikanischen

Handschriften das Bild des Morgensterns gerade in der Abtheilung steht,

die mit dem Tage 1. couatl beginnt!

Auf Blatt 46 der Dresdener Handschrift stent die Periode der Sicht-

barkeit als Morgenstern nicht an erster Stelle. Das erste Datum be-

zeichnet vielmehr, der Fdrstemann'schen Deutung gemass, den Anfang

der Zeit, wo der Morgenstern in den Strahlen der aufgehenden Sonne
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verschwindet. Dieses erste verzeichnete Datum ist 3. rib = 3'. cozcaquauhtU,

nach mexikanischer Benennung. Nehmen wir auch hier wiederum an,

class nicht der Anfang der Unsichtbarkeit, sondem das Ende der Sichtbar-

keit mit diesem Datum gemeint ist, so wtirde auf diesem Blatte der

Dresdener Handschrift der Tag 4. caban = 4. olin als der Tag angegeben

seiu, an dem der Morgenstern sich mit der Sonne vereinigt. Da 4. olin

oder naui olin geradezu als Symbol der Sonne gilt, und dieser Tag in

einen Tonalamatl-Abschnitt falit, dem QuetzalcouatL, der rait dem Morgen-

stern identifizirte Gott, als Regent gesetzt ist, so glaube ich auch darin

die Meinung dieses Maya-Blattes richtig gedeutet zu haben.

Eino Stfltze fflr diese Deutungen finde ich in den Blfittern 71, 72

(= Kingsborough 26, 25) des Codex Vaticanus B. Auf dem ersteu dieser

beiden Blatter, das mir lange unverstandlich war, ist der Tag 1. couatl

aus dem Erd-Rachen aufstoigend dargestellt. Acht Darstellungen folgen,

die in Shnlicher Weise ausser diesen noch drei andere mit der Ziffer eins

versehene Tage zum Ausdruck bringen. Aber diese scheinen nur orna-

mentale Bindeglieder, Ueberleitungen, zu sein, da die funfte (die Mitte)

und die neunte (das Ende) wieder der Tag 1. couatl ist.

Auf Blatt 72 aber folgen neun andere Darstellungen, Pulque trinkende

Gdtterfiguren , die (unten rechts) mit dem Datum naui olin und der

Figur beginnen, die auch in der Wiener Handschrift mit diesem Datum

benannt ist.

Wenn demnach bis in die Einzelheiten der Daten sich Yerwandt-

schaften zeigen, die die an»cheineud so ganz anders gearteten Darstellungen

der Maya-Handschriften mit denen der Codex-Borgia-Gruppe und den

mexikanischen Handschriften ilberhaupt verknupfen, ho wird man es nicht

mehr verwunderlich finden, dass auch in den figflrlichen Gruppen Ana-

logien hervortreten. Diese liegen nun bei den Blattern 46—50 der

Dresdener Handschrift klar zu Tage.

Auch auf den fiinf Blattern dieser Handschrift sehen wir, wie in den

Abb. 31—33, eine mit Wurfbrett und Speerbilndel bewafiftiete Gestalt und

unter ihr — nicht ihr gegenuber — eine andere vora Speer getroffeu.

Die mit Wurfbrett und Speorbiindel bewaffnete Gestalt ist allerdings nicht,

funfmal wiederholt, die Gottheit des Morgensterns, wie in den oben be-

sprochenen Darstellungen der Handschriften der Codex- Borgia- Gruppe,

sondern es sind fiinf verschiedeue Figuren, flber deren Bedeutung ich

unten noch zu sprechen haben werde. Die vora Speer getroffenen Ge-

stalten dagegen sind, wenigstens auf den drei ersteu Blattern, offenbar

dieselben, wie in den Darstellungen der Codex-Borgia-Gruppe.

Im Codex Borgia sehen wir auf dem ersten Blatt vom Speer getroffen

die Gdttin des WT

assers, die mexikanische Chalchtuhtlicu4
y

ira Wasaer

(Abb. 32). Und ebenso im Codex Bologna (Abb. 33). Im Codex Vaticanus

desgleichen (Abb. 34), nur auf dem zweiten, nicht auf dem ersten Blatte,
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denn die Reihenfolge ist hier nicht ganz die gleiche, wie im Codex

Borgia. Die Gestalt, die auf Blatt 46, dem ersten der hierauf bezflglichen

Blatter der Dresdener Handschrift, vom Speer getrofFen dargestellt ist,

habe ich in Abb. 35 in Hieroglyphe und ganzer Figur wiedergegeben l
).

Abb. 34. Chalchiuhtlicue vom Speer Abb. 85, Ah-Bolon tz'acab,

getroffen. Codex Vaticanus B (3778) 81 Dreadener

(= Kingsborough 16). Handschrift, 46, rechta unten.

Abb. 86. Abb. 37. Abb. 38.

Ah-Bolon tz'acab, die Wassergottheit.

Ea ist dieselbe Gottheit, die auf Blatt 25 dor Dresdener Haudscbrift als

Regent der mit been (= acatl der mexikanischen Benennung) beginnenden

Jahre (Abb. 39, S. 650) und auf Blatt 7 als der zwdlfte in der Reihe der

1) Die Hieroglyphen der vom Speer getroffenen Gestalten stehen auf der

rechten Seite der Blatter unmittelbar unter der Hieroglyphe der den Speer schleu-

dernden Gottheit. Durch die Hieroglyphe ist diese vom Speer getroffene Gestalt
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20 G5tter dargestellt ist (Abb. 37, S. 649). Das Gesicht dieses Gottes

zeichnet sich durch eine merkwilrdig proliferirende Nase aus, und die

Hieroglyphe stellt einen thierisch geformten Kopf dar, von dessen Stirn

ein Korper vorspringt mit zwei Ausstrahlungen wie Flammenzungen. Auf

den Skulpturen von Copan und Palenque ist dieser Gott ilberaus h&ufig dar-

gestellt. Vgl. Abb. 41-47. Die Nase ist hier nicht so stark proliferirend,

wie in der Handschrift, aber immer nach oben gebogen. Der von der Stirn

vorspringende Korper mit den beiden Flammenzungen fehlt nie Auf seiner

Fliiche sieht man haufig (vgl. Abb. 43, 46) zwei gekreuzte Stabe, die von

Dieseldorff als Feuerbohrer erkliirt werden, die aber vielleicht aatro-

nomische Bedeutuug haben. Auf der Stirn trftgt er nicht selten das Sonnen-

zeichen kin. Prof. Forstemann vermuthet in dieser Figur eine Sturm-

Abb. 39. Ah bolon tz'aeab, Regent der Abb. 40.

Awj-Jahrc. Dresdener Handschrift 26 b.

• gottheit, deren ornamentale Nase nach der konveutionellen Darstellungs-

weise der zcntral-amerikanischen Volker das Blasen des Sturmes darstelle.

Dieseldorff identiMzirt ihn mit Kukulcan, also dem Quetzalcouatl der

mexikanischen Stamme. Ieh halte es filr ziemlich zweifellos, dass er die

Wasser-Gottheit darstellt. Auf den Stelen von Copan und in Menche er-

scheint er als Schlange (Abb. 46, 46a). Im Codex Tro 26 ist er die

Schlange, auf der der Chac, der Regengott, reitet (Abb. 40). Als sein

Abbild fungirt in der obereu Abtheilung von Blatt 25 der Dresdener

Handschrift, von dem hundskoptigen Priester herbeigetragen, der Regen-

gott Chac, mit dem er Qberhaupt, wenn auch nicht in der Nase, — die

bei dem Regengott nach unten gebogen und zwar gross, aber einfach ist,

auch auf dem dem Blatte 46 unraittelbar vorhergehenden Blatte 24, das den Inhalt

der Blatter 46—50 gewissermassen zusammenfasst, zur Anschauung gebracht. Von
den beiden Hieroglyphen, die ich in Abb. 35 gezeichnet habe, ist die erste die von

Blatt 24, die zweite die von Blatt 46.
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— doch in der ganzen Gesichtebildung and den lang heraush&ngenden

Z&hnen, die wie metamorphosirte Tlaloc-Z&hne erscheinen, ubereinstimmt,

und dessen Kopf auch an einer Stelle der Dresdener Handschrift (Blatt 3)

seine Hieroglyphe bildet; vgl. Abb. 36, S. 649. Nach seiner Stellung als

Regent der der Region des Ostens angehflrigen been- oder acatl-J&hre habe

ich auf ihn die yukatekische Benennung Ah-Bolon tifacab „Herr der neun

Generationen" beziehen zu musson geglaubt (vgl. oben S. 377). In dor

Abb. 41. Abb. 42.

Abb. 46. Abb. 46 a. Abb. 47.

That erscheint seine Hieroglyphe in den Skulpturen in der Regel mit der

Ziffer neun verbunden; vgl. Abb. 41, 42, 44, 45. (In der Hieroglyphe

Abb. 43 ist der vordere Theil zerstort!)

Auf dem zweiten der zu dieser Darstellung gehorigen Blatter sieht man
ira Codex Borgia Tezcatlipoca vom Speero getroffen (Abb. 48, S. 652). Die

anderen beiden Handschriften (Vaticanus und Bologna) haben an Stelle dessen

den Jaguar (Abb. 49, S. 65*2), allordings, in Folgo der ver&nderten Reihen-

folge, auf dem fflnften, nicht auf dem zweiten Blatte. Hier ist der Jaguar

nur ala andere Gestalt des Gottes Tezcatlipoca aufzufassen*. Tezcatlipoca

und der Jaguar sind eins. Das zweite Weltalter, in dem die Giganten
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lebten, und in dem Tezcatlipoca als Sonne leuchtete, wird in den Anales

de Quauhtitlan als ocehtonatiuh „Jaguar- Sonne"4 bezeichnet. Nach der

Historia de los Mexicanos por sus pinturas verwaudelt sich Tezcatlipoca

in einen Jaguar und frisst die Giganten. Es ist also klar, dass eine

genaue Uebereinstimmung mit

der Darstellung des Codex

Borgia vorliegt, wenn wir

auf dem zweiten hierher-

gehdrigen Blatte 47 der Dres-

dener Handschrift den Jaguar

vom Speer getroffen sehen

[Pig. 50*)).

Noch klarer ist die Ueber-

einstimmung in der dritten

Darstelluug. Im Codex Borgia

ist es deutlieh die Maisg5ttin,

die hier vom Speere ge-

troffen gezeiehnet ist (Ab-

bildung 51). Ira Codex Vati-

eauus steht die entsprechende

Abb. 48. Tezcatlipoca, vom Speer getroffen.

Codex Borgia 54 Kingsborough 61).

Darstellung an erster Stelle, es ist die oben S. (>44 in Abb. 31 wieder-

gegebene. Die Maisgottin ist hier nicht in gleicher Weise von Maiskolben

umrahmt, aber sie ist durch die winklig gebrochenen schwarzen Langs-

Abb. 49. Der Jaguar, vom 8peer

getroffen. Codex Vaticanus B
(Nr. 8773) 84 (= Kingsborough 18).

Abb. 50. Der Jaguar, Tom
getroffen.

Dresdener Handschrift 47.

streifen im Uesicht nieht minder als solche gekennzeichnet. Im Codex

Bologna endlich, wo die entsprechende Darstelluug an zweiter Stelle steht,

lassen die in FQlle angebrachten Maiskolben (Abb. 52) wiederuni keinen

1) In Abb. 50 ist die erste der beiden Hieroglyphen wieder der zusammen-

fassenden Darstellung des Blattes 24, die andere dem Blatte 50 selbst entnommen.
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Zweifel fiber die Bedeutung der Figur fibrig. Die Figur, die auf dem

dritten Blatte, Blatt 48, der Dresdener Handschrift vom Speer getroffen

zu sehen iat, habe ich in Abb. 53 in Bild und Hieroglyphe wiedergegeben.

Es iat der Gott „niit dem Jfan-Zeichen", der in der Reihe der

20 Gottheiten am Anfange der Dresdener Handschrift an 18. Stelle stent

Abb. 51. Die MaisgOttin, vom Speer getroffen. Abb. 52. Die Maisgdttin, vom Speer getroffen.

Codex Borgia 54 (= Kingsborough Gl). Codex Bologna 9.

Abb. 53. Der Gott mit dem *an-Zeichen,

Speer getroffen. Dresdener Handschrift 48.

Abb. 64. Der Gett mit dem Ao»-Zeichen.

Dresdener Handschrift 9 a.

(Abb. 54). Er wird auch sonst in den Maya-Handschriften haufig angotroflPen

und ist von jeher von den Autoren als Maisgottheit betrachtet worden.

Auf diese drei Darstellungen beschranken sich die die direkten, odor

wenigsteus die deutlicher erkennbaren Uebereinstimmungen der Dresdener

Handschrift mit den Handschriften der Codex-Borgia-Gruppe. In der
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vierten und funften Darstellung sind in den Handechriften der Codex-

Borgia-Gruppe nicht Personen, sondern Symbole, vom Speer getroffen.

abgebildet. Ira Codex Borgia ist auf dem vierten Blatte die Abb. 55 in

Behen, der im Codex Vaticanus die Abb. 56 entepricht. Man sieht einen

von dem Speer getroffenen, holzernen gesehnitzten Stuhl, auf dem ein

Abb. 55. Codex Borgia 54 Abb. 56. Codex Vaticanus B

(= Kingsborough 61). (Nr. 3778) 88

(= Kingsborough 14).

Abb. 57. Abb. 58. Codex Vaticanus B
Codex Borgia (= Kingsborough 61). (Nr. 3778) 82

(= Kingsboroogh 15).

Jaguarfell liegt. In der Abb. 5H ubor dem Jaguarfell ausserdem noch eine

Matte. Stulil, Jaguarfell und Matte sind.bekannte Abzeichen kdniglicher

Wflrdo. Und dass sie audi hier als solche gemeint eind, ist im Codex

Vaticanus (Abb. 56) nodi besonders dadurch zur Anschauung gebracht,

das8 oben eine auf einem Jaguarfell sitzende Gestalt rait dem Zeichen der

Rede vor dem Muud, ein Sprecher, ein tlatdani, d. h. ein KOnig, abgebildet
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ist. In den Kreis derselben Vorstellungen gebdrt es auch, class im Codex

Bologna auf dem Thronsessel vom Speer getroffen noch das Bild der

Sonne zu sehen ist. Denn die Kftnige sind, das ist eine weitverbreitete

Anschauung, die Sonnensdhne. Und PUtzinteotl oder PiUzinUcutli „Gott*

oder „Herr der Pflrsten" war den Mexikanem ein bekannter Name des

Sonnengottes.

Das fQnfte Blatt des Codex Borgia zeigt uns vom Speer getroffen die

Figur Abb. 57: — Schild und Speerbflndel und darttber einen Adlerkopf, be-

kannte Symbole des Krieges und der Krieger. Schild und Speerbttndel

ruhen auf einem Felde, das gelb gemalt, gestrichelt und mit Wirbelzeich-

Abb. 69. Die SchildkrSte, Abb. 60. Der Kriegsgott,

vom Speer getToffen. vom Speer getroffen.

Dresdener Handschrift 49. Dresdener Handschrift 50.

Abb. 61. aac, die Schildkrote. Abb. 62. Abb. 63.

Codex Perez 24. aac, die 8chi)dkr6te. Hieroglypbe kai/al.

nung vorsehen ist. Es kdnnte das Feuer, odor verbranntes Feld bedeuten,

vielleicht sogar als eine elliptische Darstellung des atl-tlachinolli „Wasser

und Feuer", d h. des Krieges, aufzufassen sein. Im Codex Vaticanus

entspricht diesen Symbolen die Abb. 58, die uns AVassor und einen Berg

und darauf einen Adler vorfiihrt. Der Adler ist zweifellos wieder als ein

Symbol des Kriegers anzuspreehen. Der Berg ist gelb gemalt. Man

kdnnte daher vielleicht auch wieder an Feuer und an atl-tlachinolli denken.

Wahrscheinlicher ist niir aber, dasR das Wasser und der Berg ein Ausdruck

fur atl-tepetL, d. i. altepetl, oder fiir die aua-tepeua sind, d. h. fur das Dorf,
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die Gemeinde oder die Burger, als entgegengesetzt dem Kdnige, sind. In

tlatoani, in eJiepetl: „der Konig und die Gemeinde" , werden in den Texten

immer neben einander genannt.

Die Darstellnngen, die in der Dresdener Handschrift an vierter und

fflnfter Stelle stehen, sind anscheinend ganz anderer Natur. An vierter

Stelle (Blatt 49) sieht man die vom Speer getroffene Schildkrate (Abb. 59).

An fflnfter Stelle (Blatt 50) eine Kriegerfigur, die durch eine eigenthflm-

liche, fiber dag Auge verlaufende eingerollte Zeichnung gekennzeichnet

ist, eine Zeichnung, die auch in der Hieroglyphe zu erkennen ist (Abb. 60).

Hier scheint mir nun zum mindesten die letztere Figur durchaus eine

Parallel-Darstellung zu dem zu sein, was die Handschriften der Codex-

Borgia-Gruppe an fflnfter Stelle zum Ausdruck brachten. Denn dass die

Abb. 60 insbesondere eiuen Krieger bezeichnen solle, scheint mir dadurch

angezeigt zu sein, dass dies die einzige unter den fflnf vom Speer ge-

troffenen Gestalten ist, die in aktiver Vertheidigung dargestellt ist, den Speer

schleudernd und den Schild zur Abwehr dem Geschoss entgegenhaltend.

Aber auch die Schildkrdte bietet vielleicht einen Anhalt zur Ver-

gleichung. Die Schildkrdte tragt die Zeichnung der Sonne auf ihrem

Schilde. Siehe die Abb. 61, die dem Codex Perez 24 entnommen ist.

Die weit verbreitete nordamerikanische Dosen-Schildkrdte, von der die

besondere, im sfldlichen Mexico vorkommende Spielart unter dem Namen

Onychotria mexicana beschrieben worden ist, zeigt in der That auf ihrem

Panzer eine gelbe strahlige Zeichnung, die wohl als Bild der Sonne ge-

deutet werden konnte. Daher kommt es vielleicht, dass ihre Hieroglyphe

— soweit diese nicht einfach den Kopf des Thieres wiedergibt, wie in

Abb. 62 *— eine der Hieroglyphe der Sonne aJinliche Zeichnung als Auge

hat. So hier (Abb. 59) und in der Hieroglyphe des Uinal kayab (Abb. 63),

die ebenfalls den Schildkrdten-Kopf als Element enthalt. Und daher

kommt es vielleicht aucb, dass man die Schildkrdte auf Blatt 40 der

Dresdener Handschrift mit Fackeln in den Handen abgebildet sieht. Viel-

leicht wurde sie deshalb als das Sonnenthier und als das kdnigliche

Thier betrachtet.

Wie dem auch sei, in den drei ersten der vom Speer getroffenen Ge-

stalten, und, meines Erachtens, auch in der fflnften, liegen die Analogien

zwischen den Figuren der Blatter 46—50 der Dresdener Handschrift und

den der gleichen Darstellung der 13 x 5 Yenusperioden gewidmeten Bl&ttern

der Codex-Borgia-Gruppe klar zu Tage.

Was haben wir uns nun aber dabei zu denken, dass auf diesen Bl&ttern

die Figuren der Gottheit des Morgensterns — und der an ihrer Stelle in

der Dresdener Handschrift abgebildeten, nnten noch zu besprechenden

Gottheiten — den Speer schleudernd dargestellt werden, und dass von

ihrem Speer einmal die Gottheit des Wassers, dann der Jaguar, der Mais-

gott, der Reprasentant der KSnige und die die Gemeinde bildenden
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Krieger getroffen erscheinen? Fflrstemann wirft die Frage auf, ob das

der Kampf der Sonne rait der Venus sei, der mit der Unsichtbarkeit der

letzteren ende. Das scbeint mir ausgeschlossen, denn, wie die Hand-

schrifteu der Codex-Borgia-Gruppo lehren, ist umgekehrt die Venus als

der siegende Theil dargestellt. Man konnte auch an Zusaramentreffen mit

anderen Sternbildern denken. Diese sind fur die fflnf Perioden ja in der

That verschieden. Und dass ein Zusammentreffen des Planeten mit anderen

Sternbildern beobachtet wurde, dafur liegen in gewissen Reliefs von

Chicken itza die bestimmten Beweise vor. Auch ist es sicher, das der

.Jaguar und die Sehildkrote und die Schlange von den Maya-V6lkern am
Himmel gesehen wardon. Es ist jedoch auch in5glich, dass wir hier ein-

fach eine aus aberglaubischer Purcht vor der Einwirkung des LichU

dieses inaehtigeu Gestirns entstandene astrologische Spekulation vor uns

haben.

Vermftge einer natflrlichen Gedankenverbindung werden die Licht-

strahlen, die die Sonne oder andere leuchtende Korper entsonden, als

Goschosse oder Pfeile aufgefasst, die von dem Lichtkorper nach alien
*

Seiten geschleudert werdon. Und das um so eher, je mehr diese Strahlen

als unangenehme, verletzende empfundcn werden. Von dein mexika-

uischen Worte mitl „Pfeil" ist in dieser Weise das Abstraktum miotli oder

meyotli mit der Bedeutung „Lichtstrahl a abgeleitet. Solche Abstrakta treteu

im Mexikanischen fur die konkrete Bezeichnung des Gegenstandes ein,

wenn der Gegenstand einem anderen von Natur oder eigenthumlich zu-

gehdrt. So ist miotli oder meyotli der Pfeil, der von Natur zu einem

Pfeile aussendendeu Korper, einem Lichtkdrper, gehdrt. Tonalmitl oder

tonalmeyotli sind die Sonnenpfeile, die Sonnenstrahlen; miotli oder meyotli

allein ,,der Strahl". Und weiter ist davon ein Zeitwort miyotia, auch

mihiotia geschrieben, abgeleitet, das die Bedeutung „Licht aussenden" hat,

und tepan miyotia „auf jemand strahlen", „jemand mit seinem Lichte

treffen".

Ich habe oben schon erwahnt, dass man in Mexico dem Lichte des

Planeten Venus besondere, zumeist unheilvolle, nnr in gewissen Zeichen

gunstige Einflosse zuschrieb, dass man daher Rauchlocher und Schornsteine

verstopfte, wenn der Planet von Neuem aufgieng, damit sein Licht nicht

in das Haus dringe. Ueber diese Einfliisse des Lichtes des Planeten

Venus wird in den Anales de Quauhtitlan im Anschluss an die Erzahlung von

der Verwandlung QuetzalcouatV* in den MorgenBtern Naheres berichtet.

Es ist eine merkwurdige Stelle, die ich hier ira Wortlaut wiedergebe:

1. auk yn iuli quimatia und wie sie erfuhren (die Alten, die

Vorfahren)

:

2. yniquac kualnectiuh wenn er erscheint (aufgeht),

3. yn tleyn ypan tonalli je nach dem Zeichen, in dem er

(aufgeht),

Seler, Getammelte Abhandlungen I. 42
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4. cecentiamantin ynpan miyotia trifft er yersohiedene Klassen von

Leuten mit seinen Strahlen,

5. quinmina quintlahuilia schiesst sie, wirft sein Licht auf aie,

6. intla ce cipactli ypan yauh wenn erim(I.)Zeichen,,ein8Krokodil fc

erscheint,

7. quimnina huehuetque ylamatque schiesst er die alten Manner und

Prauen.

8. mochi yuhqui yntla ce ocelotl Ebenso im (II.) Zeichen „einsJaguar".

9. yntla ce macatl Ini (III.) Zeichen „eins Hirsch",

10. yntla ce xochitl im (IV.) Zeichen „eins Blume*

11. quinmina pipUtotontzin schiesst er die kleinen Kinder.

1*2. auh yntla cem acatl Und im (V.) Zeichen „eins Rohr"

13. quinmina tlatoque schiesst er die Kdnige.

14. mochi yuhqui yntla ce miquiztli Ebenso im (VI.) Zeichen „eins Tod".

15. auh yntla cequiyahuitl[verbe98ere Und im (VH) Zeichen „eins Regen"

couatl] [verbessere: (IX.) Zeichen „eina

Schlange*].

16. quiminaya quiahuitl schiesst er den Regen,

17. amo quiyahuiz es wird nicht regnen.

18. auh yntla ce olin Und im (XIII.) Zeichen „eins Be-

wegung*

19. quinmina telpopochtinychpopochtin schiesst er die jQnglinge und Jung-

frauen.

20. auh yntla ce atl Und im (XVII.)Zeichen „eins Wasser"

21. ye tohuaquic. ist allgemeine Dflrre.

Ich bemerke, dass der Text dieser Aunalen leider sehr verderbt ab-

godruckt ist. Ich habe daher schon einige kleine Verbesserungen vor-

nehmen milssen: — in der 9. Zeile ce macatl fur ce mecatl und in der 12.

cem acatl fflr ce macatl. Die Richtigkeit dieser Korrekturen ist durch die

Reihenfolge der Zeichen im Tonalamatl gewahrleistet. Ich mdchte aber

noch eine dritte grossere Aenderung voruehmen. Fur daa ce quiyahuitl

der 15. Zeile mOchte ich ce couatl „eina Schlange", also fflr das VII. Zeichen

das IX. Zeichen setzen. Ich glaube dazu berechtigt zu sein, weil das ein-

leitendo auh „und u
iu der That hier sonst nur bei den Zeichen der

Kolumne cipactli, acatl, couatl, olin, atl stent, und durch Verlesen daa

folgende quiauitl sehr leicht fur couatl sich untergeschoben haben kann.

Lassen wir diese Aenderung zu, und lassen wir vorlaufig das bei den

Zeichen ce macatl und ce xochitl (Zeile 9—1 1) Gesagte bei Seite, so wfirden

die fflnf Zeichen der Kolumne: cipactli, acatl, couatl, olin, atl ubrig bleiben,

die in der That, wie wir gesehen haben, die an den Anfangstagen der

Venusperioden herrschenden Zeichen sind. Ordnen wir sie nach der

Reihe, nicht wie sie im Tonalamatl, sondern in Wirklichkeit einander

Digitized by Google



18. Die Venusperiode in den Bilderschriften der Codei-Borgia-Gruppe. 659

folgen, so wurde Ober den Einfluss des Planeten Venus in seinen fQnf

aufeinander folgenden Perioden in den Anales de Quauhtitlan Folgendes

ausgesagt sein:

1. Im (I.) Zeichen cipactli „Krokodil <f
achiesst er die alten Manner

und Frauen.

2. Im (IX.) Zeichen couatl „Schlangeu schiesst er den Regen, es

wird nicht regnen.

3. Im (XVII.) Zeichen atl „Wasser tt
ist allgemeine Dflrre.

4. Im (V.) Zeichen acatl „Rohru schiesst er die Kdnige.

5. Im (XIII.) Zeichen olin „Bewegung* schiesst er die Jflnglinge und

Jungfrauen.

Hier springt nun sofort in die Augen, dass zun&chst, was die vierte und

ffinfte Periode betrifft, die Angaben der Anales de Quauhtitlan sich genau mit

dem decken, was der Codex Borgia uns im Bilde vorffihrt. Auch im Codex

Borgia haben wir ja in der vierten Periode (vgl. Abb. 55, oben S. 654)

das KOnigthum vom Speer getroffen. und in der fnnften (vgl. Abb. 57) die

Kriegerschaft. Die jungen Manner (telpochtin) und die Krieger (quauktin)

sind ihrem Wesen und dem Sprachgebrauch, wenigsteus de8 Mexikanischen,

nach eins. Aber auch in der dritten Periode zeigt sich zwischen den An-

gaben der Anales und den Darstellungen des Codex Borgia genaue Ueberein-

stinimung. Im Codex Borgia sahen wir in der dritten Periode (vgl. Abb. 51,

oben S. 653) die Maisgdttin vom Speere getroffen. Aber die Maisgottin

ist hier offenbar nicht die, die die Nahrungsmittel in reicher Fttlle

spendet, sondern die GOttin, die der Interpret des Codex Telleriano-

Remensis nennt, „la que causava las hambres", die, welche die Hungers-

n6the verursacht. Denn unter ihr sieht man in Abb. 51 die Maiskolben

weissgemalten, mit TodtenkOpfen versehenen Wurmern als Frass dicnon.

Und auch die entsprechende Darstellung des Codex Bologna (Abb. 52)

zeigt uns das Erdreich unter der Maisgottin rings von Flammen und

Rauch umgeben, d. h. diirr und trocken.

Schwieriger ist es in der zweiten Periode — falls die oben vor-

geschlagene Korrektur wirklich mit Recht vorgenommen wird — sich

fiber eine etwaige Uebereinstimmung zwischen den Angaben der Annalen

und den Darstellungen der Bilderschriften klar zu werden. Auch filr die

erste Periode verzichte ich vorlaufig darauf, ein Tertium comparationis

ausfindig zu machen. Soviel aber, glaube ich, lehrt doch der Bericht der

Annalen, dass wir schwerlich etwas anderes als augurische, durch die

Zeichen der Poriodon-Anfange suggerirto Spekulationen fiber den Einfluss

des Planetenlichtes in diesen vom Speer getroffenen Gestalten zu erkennen

haben. Und zwar werden wir das nicht nur fflr die Darstellungen der

Codex-Borgia-Gruppe, sondern auch far die figiirlichen Darstellungen und

den Hieroglyphentext der Dresdener Handschrift anzunehmen haben.

42*
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Nicht ganz ohne Interesse ist es, dass in der oben angefOhrten Stelle

der Anales de Quauhtitlau auch der augurischen Bedeutung der Zeichen

ce macatl und ce xochitl (Zeile 9—11) Erwahnung geschieht. Es sind das

keine Zeichen, die mit den Anfangen der Venusperiode etwas zu thun

haben.' Das erste Zeichen bezeiehnet die Tage, an denen die Ciuapipiltin,

die gespeustischen Frauen, die Seelen dor im Kindbett gestorbenen Frauen,

die im Weston hausen, vom Himmel herabkomraen, an denen man daher

die Kinder im Hause hiolt, weil die Ciuapipiltin die Kinder mit Epilepsie

8chlagen. In dem anderen Zeichen aber war oine (iruppe von Gottern

mftchtig, als deren Typus MacuiUochitl oder Auiatentl, der Gott der

Lustbarkeit, bozeichnet werden kann, und die anf den Blatteni 47—48

(= Kingsborough 68, 67) des Codex Borgia neben don Ciuapipiltin dar-

gestellt sind. Es darf wohl als gewiss angenommon werden, dass die

Beziehung diesor Zeichen zu diesen Gottheiten sich aus der Vorstellung

ableitet, dass die einzelnen Abschnitte des in Saulen von je funf Zeichen

geordneton Tonalamatl in geheimnissvoller Weise mit den vier Haupt-

richtungen verkuflpft seien. Dass aber in den Anales de Quauhtitlan dan,

was aus dieser Verknflpfung sich ergibt, als unheilvoller Einfluss des

Gestirns der Venus bezeiehnet werden konnte, ist nur ein Beweis dafur,

dass diese gauze Anordnung des Tonalamatl's in Saulen von je fflnf Zeichen

der Parallelisirung des TonalamatCs mit der beobachteten Venusperiode

ihren Ursprung verdankt,

Es bleibt nun noch Obrig, sich fiber die Bedeutung der Gestalten

klar zu werden, die auf den Blatteni 46—50 der Dresdener Handschrift

mit Wurfbrett und Spoerbiindel in der Hand dargestellt sind, die Stelle

der mit Wurfbrett und Speerbflndel bewaffneteu Gottheit des Morgensterns

der anderen Handschriften vertretend. Sie sind ebenfalls auf der rechten

ll&lfte der Blatter, aber iu der mittleren Abtheilung abgebildet. Hire

Hieroglyphe steht in dem Text darflber, am Anfang der zweiten Zeile

und unmittolbar iiber der Hieroglyphe der vom Speer getroffenen Gestalten,

und sie ist bogloitet von der Hieroglyphe des Morgensterns (vgl. oben S. 641

Abb. 26), augenschoinlieh zum Zeichen, dass diese Gestalten als die

Regenten der filnf einander folgeuden Venusperioden anzusehen sind.

Der Regent dor ersten l'eriode ist der schwarze Gott, den ich in

Abb. 64 in Gestalt und Hieroglyphe wiedergegeben habe 1

). Er ist in der

Reihe der 20 Gottheiten am Anfang der Dresdener Handschrift an

10. Stelle abgebildet (Abb. 65) und kommt auch sonst in der Dresdener

Handschrift mehrfach vor, z. B. in der mittleren und unteren Abtheilung

von Blatt 14 (Abb 66, 67), und auf Blatt 74, dem Schlussblatt. Mit

1) Auch die Hieroglyphen dieser Regenten der Venusperioden sind auf dem
zusammenfassenden Blatte 24 rerzeichnet, aber nur die der Regenten der beiden

ersten Periodcn.
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einem Skorpionschwanz erscheint er im Codex Tro 34, 33. Und hier

scheint eine andere schwarze Gottheit sehr eng mit ihm verbunden, die

sonst durch Hieroglyphe und Gesichtsbildung sich von ihm unterscheidet.

die aber dort im Codex Tro in unmittelbarem Anschluss an ihn und

augenscheinlich in verwandteu Darstellungen auftritt und ebenfalls einen

Skorpionschwanz tragi Ich will mich in keine Spekulationen fiber

Abb. 64. Abb. 66. Abb. 66.

Abb. 67. Abb. 68.

Charakter und etwaigen Naraen dieser Gottheit einlassen, sondern nur als

meine persSnliche Ansicht aussprechen, dass wir in diesem Gott eine dem

Feuergott der alten Mexikaner verwandte Gestalt zu erkennen haben. Wir

dttrfen wohl annohraen, dass er hier die erste Himmelsrichtung oder den

Osten bezeichnen soil.

Den Regenten der zweiten Periode und seine Hieroglyphe habe ich

in Abb. 68 wiedergegeben. Das ist eine Figur, die mir sonst in den
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Handschriften nicht begegnet ist, imd die daher auch in der Schellhas'-

schen Listo fehlt. Dass die in Abb. 68 angegebene Hieroglyphe auch

wirklich die hieroglyphische Bezeichnung fflr die Person dieses Gottes ist,

ist mit Sicherheit daraus zu entnehmen, dass sie an derselben Stelle steht,

wie die bekannte Hieroglyphe des Regenten der ersten Periode, und dass

sie auch auf Blatt 24 der Hieroglyphe des Regenten der ersten Periode

folgt. Der Leib dieses Gottes ist roth gemalt, und auf der dem Beschauer

zugewendeten Vorderseite des Rumpfes sind die Wirbelkorper und Bogen-

rippen eines Skeletts gezeichuet. Die Nase ist nach abwarts gebogen, wie

bei dem Regengotte Chac. Es fehlen aber die anderen Keunzeichen

Abb. Gi>. Tlauizcalpait Ucutti, Gottheit des Abondsterns.

Codex Vatieanus B HO (= Kingsborough 17).

dieses Gottes, die laiigen, gekriinimten Zahne und die dem Nascnrtleken

aufliegende Ranke. Auch ist in dem tinteren Theile des Gesichts (— was

in der Zeichnung leider nicht riofatig wiedergegeben ist -) ein fleisch-

loser Todtenunterkiofor angegeben. Von Bedeutung scheint mir, dass an

der Edelstein-Schnur, die aus dem Koj»f-Aufsatz heraus nach vorn hanjjt,

mit einer Schleife bofestigt die Hieroglyphs des Planeten Venus zu seben

ist. Ich kann nicht umhin, das mit dem Schmuck in Vergleich zu setzeD,

den auf den Blattern NO—N4 des Codex Vatieanus B die Gottheit des

Planeten Venus (Abb. 69) vor der Brust hangen hat, und der auch ein

Lichtauge, einen Stern darstellen muss. Das lehren die Figuren Abb. 70,
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die in der Wiener Handschrift und in den Wandmalereien von Mitla zur

Wiedergabe ernes Lichthimmels, eines Wohnsitzes der GStter des Lebens,

verwendet werden. Ich mdchte deshalb geradezu vermuthen, dass wir in

unserer Abb. 68 die Maya-Darstellung der Gottheit des Morgensterns,

oder des Planeten Venus, zu erkennen haben. Die Hieroglyphe stimmt

in dera wesentlichen Elemente mit der Haupt-Hieroglyphe des i/ban-Vogels

uberein (vgl. Abb. 71). Zur Deutung der letzteren habe ich seiner Zeit

die oxlahun taz muyal, die „dreizehn Schichten der Wolken", die in der

Misa milpera von Xcanchakan angerufen werden, herangezogen.

Abb. 70. Sternenauge oder Strahlenaage.

•a) Wiener Handschrift. b' Wandmalereien yon Mitla.

Abb. 71. Der Vogel Moan. Abb. 72.

Dresdener Handschrift 10a.

Den Regenteu der dritten Periode und seine Hieroglyph** gibt die

Abb. I'l wieder. Auoh dieser, und ebenso die Kegenten der beideu

letzten Perioden, sind in der Schellhas'schen Listo nicht enthalten. Das

Gesicht zeigt unverkennbar etwas Thierisches. Ein Thierohr ist auch

uber der durchbohrten Ohrseheibe kenntlieh. Die Hieroglyphe enthiilt ein

Zeichen, das als wesentliehes Element in der Hieroglyphe eiues hirsch-

kdpfigen Gottes in der Dresdener Handschrift vorkommt (vgl. Abb. 73),

allerdings auch ini Codex Tro in einer Hieroglyphe, die eine weibliehe

Thatigkeit, Weben oder Sticken, zuni Ausdruck bringt (vgl. Abb. 74).
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Der Regent der vierten Periode ist in Abb. 75 in Bild und Hiero-

glyphe wiedergegeben. £s ist augenscheinlich eine kriegerische Gottheit.

Er hat ein Jaguar-Fell um die Hflften geschlagen und tr&gt eine, wie es

scheint, mit Jaguar-Fell umsSunite Scheibe auf der Brust Als Kopf-

schmuck tragt er den stilisirten Kopf eines mit Scheitelfeder-Kamm ver-

sehenen Vogels. Ein ganzer Vogel ist als Ohrpflock rait dem Kopf nach

vorn durch das stark erweiterte Loch des Ohrlappchens gesteckt. Vor

dem Munde ist der Kopf einer Schlange zu sehen (als Nasenstab?), und

fiber der Stirn streckt sich der Kopf eines Vogels vor. Die Gesichts-

bemalung erinnert auffallend an die des mexikanischen Tezcatlipoca,

wahrend andererseits die Vogelfjgur an der Stirnseite des Kopfschmucks

und die als Nasenstab dienende Schlange gewisse Tragabzeichen des mexi-

kanischen Feuergottes wiederzugeben scheinen. Die Hieroglyphe ist

leider in der Zeichnung nicht recht herausgekommen. Ich habe sie daher

in Abb. 75a noch einmal, etwas vergrdsscrt, wiedergegeben. Man sieht

vorn das Element, das in der Hieroglyphe des Jaguars mit dem abbre-

viirten Jaguarkopf verbunden vorkommt, an anderen Stellen der Himmels-

richtung des Ostens associirt ist, uud das wahrscheiulich eine Farbe (choc

„roth tt

) bezeichnet. Man erkeunt hinten unschwer das Element Arm „Sonne*

und in der Mitte einen Kopf mit blutender. leerer Augenhohle. Alles

Elemonte, die einem Kriegsgott wohl entsprechen wflrden.

Der Regent der letzten Periode endlich (Abb. 76) ist ein Gott mit

verbundenon Augen, wie er der funften Himmelsrichtung, der Richtung

nach nnten, der Tiefe des Krdinnern, durchaus angemessen ist. Auch iu

der Hieroglyphe, die das Zeichen ahau auf dem Kopfe stehend enthalt.

ist man versucht, ein Tzontemoc, „mit dem Kopfe nach abwarts sich be-

wegend", herauszulesen.

Es finden sich dann, in der Dresdener Handschrift, in der obersten

Abtheilung der rechtim Blattseiten noch fflnf weitere Gottheiten, die ein

Gefass in der Hand halten und auf einem Himmelsthrone sitzend dar-

gestellt siud. Da aber entaprechende Gestalten in den Blftttern der Codex-

Borgia-Gruppe fehlen, so unterlasse ich es, hier auf sie naher einzugehen.

In alien bisher besprochenen Fallen des Vorkommens der Venus-

periode handelte es sich um Vielfache, dio sich naturgemass aus der Lange

der Periode und der Bezeichnung dor Tage nach dem T<malamatl-Sysiem

ergeben. Es kommt nun aber auch, und zwar unter den Handschriften

dieser Gruppe allein im Codex Borgia, eine Darstellung vor, wo die Lange

der Venusperiode direkt mit der Lange des Sonnenjahres verglichen oder

au ihr gemessen zu sein scheint. In friiheren Abhandlungen habe ich

schon wiederholt Golegenheit gehabt, auf die Bedeutung des schSnen

Blattes Codex Borgia 27 (= Kingsborough 12) aufmerksara zu machen.

Auf diesem Blatt sieht man die vier Viertel des TonalamatVs und die vier

Viertel der 52jahrigen Periode, die durch ihren Anfangstag, bezw. ihr

Digitized by Google



18. Die Venusperiode in den Rilderschriften der Codex-Borgia-Gruppe. 665

Anfangsjahr bezeiehnet sind, in der Weise je einer der vier Himmels-

richtungen zugeordnet, dass sie vier in den Ecken des Blattes vertheilten,

und je nach der Himmelsrichtung mit verschiedener Farbo (schwarz, gelb,

blan, roth) gemalten und je nach der Himmelsrichtung bald als ntttzlich.

bald als schadlich fur das Gedeihen der Feldfrucht dargestellten Figuren

Abb. 73. Abb. 74.

Der Hirschd&mon. Die alte Gottin am Wobstuhl.

Dresdcner Handschrift 13 R. Codex Tro 11 *c.

Abb. 75. Abb. 76.

des Regengottes beigeschrieben sind. Eine funfte, weiss- und rothgestreifte

Figur des Regengottes ist iu der Mitte, zur Bezeichnung der fiinften

Himmelsrichtung, des Zentrums, oder der Richtung von oben nach unten,

hinzugefflgt, bei der nber naturlich, da mit den vier Vierteln die Zeit-

abschuitte vollendet sind, Daten, entsprechend denen, die bei den Eckfiguren

angegeben sind, fehlen.

Digitized by Google



666 Dritter Abschnitt: Kalender and Hierogljphen-Entzifferung.

Diesem Codex-Borgia-Blatt entapricht im Vaticanus B das 69. (= Kings*

borough 28). Wahrend aber der Codex Vaticanus B sich mit diesera

einen Blatte begnugt, ist im Codex Borgia dem eben beschriebenen Blatte

noch eine zweite Parallel-Darstellung gegenttbergestellt. Auch auf diesem

Blatte, Codex Borgia 28 (= Kingsborough 11), sieht man fdnf Piguren

des Regengottes, vier in die Eckon vertheilt und eine in der Mitte.

Auch sie sind durch die Nebendarstellungen bald als nutzlich, bald als

schadlich fur das Gedeihen der Feldfrucht bezeichnet. Aber der Farben-

folge fehlt anscheinend dio innero Logik. Die Folge ist, im Osten be-

ginnend bis zur Mitte: schwarz, weiss- und roth gestreift, gelb, wieder

schwarz, endlich roth. Und es sind Daten bei alien fttnf Figuren au-

gegeben, und zwar drei in jeder Abtheilung, die leider zum Theil ver-

wischt sind.

Es sind, soweit es sich ausmacheu lasst, die folgenden:

(Osten.) Schwarier Regengott; Jahr 1. acatl; Tag 4. olin; ?

(Norden.) NYeiss- und rothge-

streifter Regengott; „ 2. teepail; „ 5. cipaetli; 10. quiauitl.

(\Vesten.) Gelber Regengott; „ 3. colli; „ 9. atl; 7. couatl.

(Soden) Schwarzer Regengott; „ 4. torhtti; „ [S.J atl; ? couatl.

(Mitte.) Rother Regengott; „ 6. acatl, 1. atl; 13 macatl.

Fflnf auf einander folgende Jahre sind also, wie man sieht, hier an-

gegeben, und in jedem sind zwei Tage genannt. Der in dem ersten Jahre

an erster Stelle genannte Tag ist der Tag 4. olin, auf den in der Dres-

dener Handschrift, wie oben auseinandergesetzt, als den Tag hiugewiesen

ist, an dem der Morgenstern in den Strahlon der aufgehenden Sonne ver-

schwindet, oder wo der Morgenstern mit der Sonne zugleich aufgeht. Und

der in dem funften Jahre an erster Stelle genannte Tag, der Tag 1. atl

„eins Wasser", ist von dem Tage 4 olin genau urn 1752 Tage oder drei

Venu8perioden eutfernt, — wobei allerdings festgehalten werden muss,

dass, wie iiberhaupt im Codex Borgia bei alien sich aber eine langere

oder kiirzere Reihe von Tagen erstreckenden Berechnungen, als Anfangs-

tag 1. cipaetli gesetzt ist, auch die fflnf Jahre hier von 1. cipaetli aus-

gehend gezahlt werden, wahrend die Benennung der Jahre, wie iramer,

mit 1. acatl begin nt. Es bezeichnet demnach der Tag 1. atl in <lem

funften Jahre wiederum den Tag, an dem der Morgenstern mit der Sonne

zugleich aufgeht. Obwohl ich fur die dazwischen und dahinter namliaft

gemachten Tage noch kein Gesetz habo ausfindig machen konnen und

vorlaufig annehmen muss, dass sie nur ftberleitende dlieder sind, so kann

doch jene Bedeutung des Datums 5. acatl, 1. atl keiue zuf&llige sein. Wir

werden zugeben miissen, dass auch auf diesem Blatte ein, und zwar sehr

merkwflrdiges Vorkommen der Venusperiode vorliegt.

Ich komme zum Sehluss. Den bis ins Einzelne gehenden Ueberein-

stimmungen, dit? das System des Kalenders und der 20 Tageszeichen bei

den Mexikaneru und bei den Maya aufweist, hat oline Zweifel auch eine
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Gemein3amkeit in vielen Stilcken des sonstigen priesterlichen Wissens

entsprochen. Das konnte bei dem regen Yerkehr, der zwischen diesen

beiden grossen Kulturstammen be9tand, auch kaum anders sein. Den

ersten strikten Beweis dafflr glaube ich in dem Obigen gegeben zu haben.

Wahrend aber fflr die Analyse der Tageszeichen die mexikanischen Formen

und Benennungen aufschlussgebend gewesen sind, haben fiir die astro-

nomischen Perioden erst die ausgefuhrton Rechnungen der Dresdener

Handschrift und F6rsteniann's Feststellungen die Basis geliefert. Dass

Abb. 77. Die vier und die neun Formen des Abendsterns.

Codex Borgia 45.

in den mexikanischen Handsuhriften die Rechnungen, die man vor-

genoramen hat, nur angedeutet sind, wird ihre Deutung inimer zu einer

schwierigen maehen.

Immerhin steht zu erwarten, dass die Fortschritte, die bezflglich der

Deutung der Dokumente des einen Volkes gemacht werden, aueh zur Auf-

hellung dessen, was in den Dokumenten der anderen dieser beiden

grossen Kulturnationen noch unverstanden ist, sich als fruchtbar erweisen

werden.
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19.

Quetzalcouatl-Kukalcan in Yucatan.

Zeitechrift ffir Ethnologie XXX. 1898. S. 377—410.

Die unverkennbaren Uebereinstinimungeu, die die beiden grossen

Kultur-Nationen des alten Zentral-Amerika, die Mexikaner und die Maya-

Stamme, iu vielen Elementen ihrer Kultur, in unbedeutenden Einzelheiten

des Lebens und in gewissen, in erstaunlicher Weise ausgebildeten Zweigen

priesterlicher Wissenschaft aufweisen, haben von jeher es als selbstver-

standlich erscheinen lassen, dass eine Boeinflussung des einen Volkes

durch das andere stattgefunden hat. Und wenn man ilber die Art dieser

Beeinflussung sich Rechenschaft ablegen wollte, dann ist vor Allem eine

(lestalt ins Feld gefQhrt worden, die von den Mexikanern und den Yuka-

teken mit gleichem Nainen Quetzalcouatl oder Kukulcan, d. h. „Quetzal-

feder-Schlauge"" genannt wurde, ein (tott oder Heros, von dem die

Mexikaner, wie die Yukateken in gleicher Weise erzahlteu, dass er der

Ausgangspunkt ihrer Zivilisation gewesen sei. Nach den Berichten der

Mexikaner hatte er lange Zeit in einom Ort Xamens Tollan in Frieden

geherrscht, ware dann.aber vertrieben worden und mit seineni Volke nach

Oston, nach den Landeru der KOste gezogen. Die Yukateken ihrerseite

erzflhlten von ihm, er ware aus Westeu zu ihnen gekommcn, hatte Tempel,

Palflsto und Stadte gogrQndet und ware dann wieder nach Westen zurQck-

gegangen. Ich will hier nicht versuchen, mich in Spekulationen ilber diese

Oestalt einzulassen oder das Dunkel Hires Ursprungs aufzuhellen. Aber

gegenuber den verschiedenen Versuchen, die iu neuerer Zeit unternommen

worden sind, die eine oder andere Oestalt der Maya-Dokumente rait ihr

zu identifiziren, erscheint es inir doch an der Zeit, einraal festzustellen,

was in Yucatan unter Kukulcan verstanden wurde, die Orte namhaft zu

machen, wo er gewohnt haben sollte, und zu versuchen, ob nicht aus den

Resten und den Bildwerken dieser Orte eine zuverlfissigere Identifikation

vorgenommeu werden kann.

Zwei Hauptberichte sind es vor allem, auf denen unsere Kenntniss

der Kukulcan betreffeiiden Tradition beruht. das ist die Erzahlung des

P. Hernandez und die „Relacion" des Bischofs Fray Diego de Landa-
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Der P. Francisco Hernandez war ein Geistlicher, der verschiedene

.lahre unter den Indianern gewirkt hatte und ihre Sprache sprach, und

den der Bischof von Chiapas, der bekannte Las Casas, zu seinem Vikar

gemacht und zu Visitationen und Missionspredigten ins Land geschickt

hatte. Dieser schrieb dem Bischof, wie Las Casas im 123. Kapitel seiner

Historia apologetica erzahlt
1
): — „er habe einen Fursten getroffen, der,

als er ihn fiber seinen Glauben und seine alte Religion befragte, ihni

gesagt habe, sie kennten und glaubten an Gott, der im Hiramel wohne,

und dass dieser Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sei, und dass der

Vater Icona heisse. der die Menschen und alle Dinge geschaffen habe,

dass der Sohn Bacab genannt werde, der von einer Jungfrau Namens
Chibirias geboren sei, die bei Gott im Himmel wohne. Den Heiligen

Geist, sagte er, nennten sie Echuac. Icvna eolle „der grosse Vateru be-

deuten; Bacab „der Sohn". Ihn solle Eopuco getddtet haben: er habe ihn

geisseln lassen, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, und ihn mit aus-

gestrecktem Arm an einem Holz befestigt, — uicht angenagelt, sondern

angebunden, und urn das auszudrucken, habe er (der Erzahler) die Arme
ausgestreckt — wo er schliesslich gestorben sei. Drei Tage sei er todt

gewesen und am dritten Tage wieder leboudig geworden und zum Himmel
aufgestiegen, wo er mit seinom Vater weile. Danach sogleich sei Echuac

gekommen, der heilige Geist, und habe die Erde mit aller Nothdurft an-

gefullt. Gefragt, was Bacab oder Bacabab bedeute, habe er „Sohn des

grossen Vaters* geantwortet, und von dem Namen Echuac habe er an-

gegeben, dass er „Kaufmann u bedeute, und furwahr guto Kaufmannswaaren

bringe der Heilige Geist der Welt, da er die Erde, das sind die Menschen

der Erde, mit seinen Gaben und ebenso gottlichen wie uberreicheu Guaden

anfiille. Chibirias bedeute „Mutter des Sohnes des grossen Vaters". Er

habe dann noch hinzugefugt, dass zu oiner Zeit alle Menschen sterben

mfissten, aber von der Auferstehung des Fleisches hatten sie nichts ge-

wusst. Gefragt, woher sie deun von alien diesen Dingen Kenntniss

gehabt hatten, habe er geantwortet, dass die Fursten es ihren Sdhnen

lehrten, und so (die Kenntniss) von Hand zu Hand weitergegeben worden

sei. Und weiter hatten sie versichert, dass vor Alters 20 Manner nach

jenem Lande gekommen seien — von funfzehn gab er die Namen an,

aber, da sie schlecht geschrieben und hier uicht von Bedoutung sind, so

schreibe ich sie nicht nieder; von den ubrigen fiinf, sagt der Pater, habe

er keine Spur gefuuden. — Der erste dieser (zwanzig) habe ('ocolcan ge-

heissen, den hatten sie Gott des Fiebors (dios de las fiebras 6 calenturas)

genannt zwei andere: Gdtter der Fische, weitere zwei: Gotter der Laud-

ator, einen des Douners u. s. w. Diese hatten lange Gewander, Sandalen,

1) Coleccion de documentos ineditos para la Historia de Espafia. Vol. 6ti.

p. 453—455.
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groase Bfirte und keine MOtzen aaf dem Kopfe getragen; aie batten den

Leuten befohlen, zu beichten und zu fasten, und einige batten am Freitag

gefaatet, weil an ihra jener Bacab gestorben aei, und jener Tag werde mit

Namon himU genannt, den aie ehrten und dem aie Devotion weihten, um
dea Todes des Bacab willen. Die Fureten veratiinden all dieae besonderen

Dinge, aber das gewdhnliche Volk glaube nur an die drei Pereonen Icona

und Bacab und Echuac, und an Chibirias, die Mutter BacaVs, und an die

Mutter der Chibirias, Namena Hischen, von der wir annehmen, daaa es die

heilige Anna geweaen sei . . .
u

.

Dieaer wunderliche Bericht iat alao, wie man aieht, ein Stuck

Katechiamus Romanua mit eingeaetzten heidniachen G5tternanien. Die

Namen aind natarlicb 8tark verderbt; der P. Hernandez acheint die

Maya-Sprache selbat nicht veratanden zu haben, sondern aich mittelat der

mexikaniachen mit den Indianern veratandigt zu haben. Icona iat ver-

muthlich Itzamnd „Haua dea Tropfenstt
, der Name de8 Himmelsgottes,

einea bekannten, von Landa genannten Gottea der Maya von Yucatan.

Bacab heisat „der Hauptling", oder vielleicht richtiger „der Jungling".

Echuac iat Ekchuah, aucb eine bekannte Gottheit, die von Landa in der

That als Gott der Kaufleute bezeichnet wird. Aucb Eopuco vermag ich

jetzt zu deuten. Es iat Ah uoh puc, der in einem der Chilam balam als

der Name einea Damons der Vernichtung genannt wird. Chibirias ist

aicher wohl Ix-chebel-yax, der Name einer aucb von Landa angegebenen

G6ttin. Hischen vermuthlich Ix-chel. Cocolcan iat Kukulcan, und der Tag

At'mwt ist imix, der (ursprangliche) erate Tag des Kalendera, der dem

mexikaniachen cipactli entapricht.

Es geht nun aus dieaom Bericht Folgendes bervor:

1. Die Be8chreibung, die von Kukulcan und seinen Genossen gegeben

wird, erinuert stark an die nameutlich bei den indianiach-cbrist-

lichen Iliatorikern, wie lxtlilxochitl, beliebte Schilderung Quetzal-

couatVs und dor Tolteken.

2. Kukulcan iat der erate in einer Reihe von 20 Gottheiten. Daraua

kdnnen wir wohl mit Sicherheit schliesaen, daaa er der erate der

Gottheiten dea Kalendera, der 20 Tageazeichen oder der 20 Ab-

achnitte des Kalendera war. Er selbat wird Gott dea Fiobera, —
d. h. wohl Rogengott? —, genannt, zwei weitere als G6tter der

Fiache (oder dea Fiachfangs), zwei andere ala Gotter der Land-

gflter, ein sechator als der Donnergott bezeichnet.

3. Ueber Kukulcan und seine Genoaaen wisaen nur die Fflrsten Be-

acheid. Das gewdhnliche Volk kennt nur die Gdtter Itzamnd,

Bacab, Ekchuah) Ixchebelyax
f
IxcheL

Ich gehe nun zu dem zweiten Hauptbericht, dem dea Bischofs Landa,

ilber, dessen „Relacion de las Coaas de Yucatan"4
die Hauptquelle far a 1

U

»

Yucatan betreffenden Augelegenheiton ist. Landa erzahlt una, daaa es in
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Yucatan viele schftne, alte Bauwerke gebe. Ate ersten Ort, wo dergleichen

sich finde, nennt er hamal, nfichstdem Tihoo (das heutige Merida) nod

Chi ch'en Itza. Chi ch'en Itza — der Bischof schreibt immer Chicheniza — „iat

ein sehr guter Ort, 10 Leguas von hamal und 11 von VaUadolid entfernt.

Hier, sagt man, herrschten einst drei Brfider, die von Westen nach jenem

Lande gokommen waren, und die sehr fromm waren. Und so bauten sie

schdne Tempel und lebten ohne Weiber in Ziichten und Ehren. Uud

einer von ihnen starb, oder zog fort, und darum veruneinten sich die

andern und lebten schandlich, und darum erschlug man sie.
u

An einer spateren Stelle erzahlt der Bischof etwas ausfQhrlicher, dass

hier in Chi ch'en Itza — „wie die alten Indianer erzahlten, drei Brfider ge-

herrscht hatten, die, wie sie sich erinnerten, von ihren Vorfahren gehort

zu haben, aus Westen nach jenem Lande gekommen seien, und die an

jenem Orte eine grosse Zahl von D6rfern und Stammen vereinigt hatten,

die sie einige Jahre in Frieden und mit Gerechtigkeit regiert hatten. Sie

Abb. 1. Das „Hauptgebaude" in Chi ch'en Itza. (Nach Diego de Landa.)

waren grosse Verehrer ihres Gottes, und so erbauten sie ihm viele und

schone Bauwerke, insbesondere eines 4* — hier gibt der Bischof den Grund-

riss des heutzutage uuter dem Namen „E1 Castillo" bekannten Gebaudes,

(vgl. Abb. 1), dessen Innengemacher er auch genau und kenntlich be-

schreibt. —
^Diese Fflrsten, sagt man, lebten ohne Weiber und in Ziichten und

Ehren, und so lange sie so lebten, ehrte man sie und erwies ihnen Ge-

horsam. Hpater, wie die Zeit hingieng, war der eine von ihnen nicht raehr

da, der wohl gestorben sein miisse, obwohl die Indianer sagen, er habe

auf dem Woge fiber Bac-halal* — richtiger Bakhalal, das heutige Bacalar,

die grosse Lagune an den Grenzen von Belize - „das Land verlassen.

Wie nun das aber auch gewesen sein mag, seine Abwesenheit erwies sich

so verh&ngnissvoll ffir die, die nach ihm regierten, dass sie alsbald in

Zwistigkeiten geriethen und so sehr ohne jegliche Ordnung und Zucht

lebten, dass das Yolk sie zu hassen anfieng und sie schliesslich tddtete,

und dass die Leute auseinandergiengen und sich zerstreuten und die Ge-

baude wfist liegen liessen.
u
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,,E8 ist die allgemeine Meimrag dor Indianer" — fahrt dann der

Bischof an der ersten Stelle fort — „dass bei den Iza, die Chicheniza

kolonisirten, ein grosser Fflrst Namens Cucttlcan herrschte, und dass das

Wahrheit ist, beweist das Hauptgebaudo (in Chi cKen /tea), das den Namen

Cuculcan fflhrt. Und man sagt, dass er von Westen ins Land kam, und

sie sind verschiedener Meinung darflber, ob er vor oder nach den Iza

oder mit ihnen kam, und sie sagen, dass er wohlgestaltet gewesen sei, keine

Weiber und keine Kindor gehabt habe. und dass er nach seiner Ruckkehr

in Mexico als einer ihrer G5tter angesehen und Cehalcouati (sprich: Kexal-

kouati, d. h. Quetzalcouatl ) genannt worden sei, und dass sie in Yucatan ihn

auch als eiuen Gott angesehen batten, weil er ein grosser Staatsmann ge-

wesen sei. Und dass deni so sei, habe man an der Niederlassung gesehen,

die er in Yucatan nach dem Tode der Herren (von Chi cKen Itza) grflndete,

urn die Zwietracht zu stilleti, die ihr Tod in dem Lande verursacht hatte."

„(Man sagt namlich), dass dieser Cuculcan es wiederuni unternahm,

eine andere Stadt zu grflnden, indem er daruber mit den eingeborenen

Fflrsten des Landes unterhandelte, eine Stadt, in der er und sie (die ein-

geborenen Fiirsten) leben sollten: und dass dort alle Angelegenheiten und

alle Geschafte vorgebracht werden .sollten. Und zu diesem Zwecke er-

wahlten sie einen sehr guten Ort, urn 8 Leguas weiter im Lande vou der

Stelle, wo heute Merida liegt, und 15 oder 16 Leguas vom Meere entfernt,

und sie machten dort eine breite Ringmauer aus festem Stein, etwa

7, Legua lang, indem sie nur zwei enge Thore liessen, dabei die Mauer

nicht sehr hoch machond. Und in der Mitte dieser Ringmauer erbauten

sie ihre Tempel, und den grOssten, der so ist, wie der von Chicheniza,

nannten sie Cuculcan. Und sie erbauten einen zweiten runden Tempel,

mit vier Eingangen, verschieden von alien Tempeln, die man sonst im

Lande sieht, und viele andere rings umher, die einen neben den andern.

Und innerhalb dieser Ringmauer erbauten sie Hauser allein fflr die Fflrsten,

unter die sie das ganze Land vertheilten, indem sie jedem, geraass dem

Alter seines Starames und der Wichtigkeit seiner Person, DOrfer tu-

theilten. Und Cuculcan nannte die Stadt nicht nach seinem Namen, wie

es die Ah-iza in Chicheniza gemacht hatten — ein Wort, das „der Brunnen

der Iza* bedeutet —, sondern er nannte sie Mayapun, d. h. „Banner der

Maya 4
*, weil man die Sprache des Landes Maya nennt, und die Indianer

nennen sie (die Stadt) fchpa, d. h. „innerhalb der Ringmauer".

„Dioser Cuculcan lebte mit den Fflrsten einige Jahro in jener Stadt,

und indem er Hie in Frieden und Freundschaft zurflckliess, kehrte er auf

demselben Wege wieder nach Mexico zurflck, und auf der Durchreise hielt

er sich in Chumpoton auf, und zur Erinnerung an ihn und seinen Weggan^

baute er dort mitten im Meer, einen Steinwurf vom Ufer entfernt, einen

schonen Tempel nach Art dessen von Chicheniza, und so hinterliess

Cuculcan in Yucatan fflr alle Zeiten ein Gedachtniss."
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Der Bischof berichtet dann noch weiter, dass nach Cuculean'a Weg-
gang in Mayapan das Haus der C'ocom regiert habe, dass zu einer ge-

wissen Zeit von Siiden her die TutuLciu ins Laud gekoiumen seien und

sich in den Bergen gegenflber Mayapan niedergelasson hatten; dass die

Coeom angefangen batten, das Volk zu unterdrucken, und zu dem Zwecke

die Mexikaner von Tabasco und Xicalanco ins Land gerufen hatten; dass

aber dann die Maya, die von den Mexikanern Waffendienst und Kriegs-

kunst gelernt hatten, sich unter der Fiihrung des Fnrsteu der Tutulxiu

erhoben uud die Cocom orschlagen hatten, und dass seit dieser Zeit, — das

sei ungefahr 120 Jahre vor der Zeit, wo der Bischof Lauda schrieb, — die

Festung Mayapan verlassen sei.

Endlich berichtet Landa in dem besonderen Kapitel, das von den

Festen handelt, die die Maya von Yucatan im Laufe des Jahres feierten,

noch Folgendes:

„Nach dera AVeggang Cuculcan* aus Yucatan gab es uuter den

Indianern einige, die da sagten, er sei zum Himmel zu den Gottern ge-

gangen, uud darum sah man ihn als einen Gott an und setzte fur ihn eine

Zeit fest, wo man ihm als Gott ein Fest feierte, und bis zur Zerstorung

von Mayapan feierte dies das ganze Land. Nach der ZerstOrung vou

Mayapan feierte man das Fest bloss in der Provinz Mani, und die andereu

Provinzen, in Anerkeunung dessen, was sie Cuculcan verdankten, brachten,

die eine in einera, die andere in einem anderen Jahre, in Mani vier und

bisweilen funf prachtige Federbanuer dar, mit welchen man in folgender,

von den vorhergehenden Festen abweichender Art das Fest feierte. Am
lb*, des Monats Xulu — das ist nach der vou Landa angogebenen

Konkordanz der 8. November — „kameu alle Fiirsten und Priester in

Mani zusammen und mit ihnen ein grosser Haufen Volks aus den Dorforn,

und sie kamen alio schon vorbereitet durch Fasten uud Enthaltsamkeit.

Am Abend dieses Tages zogen sie mit einem grossen Festzug und begleitet

von vielen Maskentanzern aus dem Hause des Kaziken, wo sie versammelt

waren, und begaben sich mit grosser Feierlichkeit nach dem Tempel

Cuculcan' a, den sie reich geschmuckt hatten. Und nachdem sie an-

gekommen waren, steckten sie unter Gebeten die Bannor auf der Spitze

des Tempels auf, und unten im Hofe legten sie auf einem Bett von Laub,

das sie zu dem Zwecke gemacht hatten, ein jeder seine Idole hin, und

nachdem sie neues Feuer errieben hatten, fiengen sie an vielen Stellen

zugleich au, ihren Weihrauch zu verbrennen und ungesalzene uud nicht

mit Pfeffer gewflrzte Speisen und Getrauke aus ihren Bohnen uud Kurbis-

samen darzubringen, und es brachten mit Kopalverbrenneu, mit diesen

Darbringungen, ohne nach ihren Wohnungen zuruckzukehren, die Fiirsten

und die, welche gefastet hatten, fflnf Tage uud funf Nachte im Gebet und

mit einigen religidsen Dingen zu, bis zum ersten Tage des (folgenden)

Monats Yaakin. Die Maskentanzer gingen in diesen fflnf Tagen in den

Seler, Geeammelte Abhandlungen I. 43
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Hausern der Vomehmen herum, indem sie ihre Vorstellungen gaben, und

sammelten die Geschenke ein, die man ihnen gab, und brachten alles zum

Tempel, wo, nachdem die funf Tage vorbei waren, die Fflrsten und die

Prie8ter und die Tanzer alle Geschenke unter sich vertbeilten, und man

nabm die Banner und die Idole und kehrte nach dem I lause des Kaziken

und von dort ein jeder nach seinem Hause zurfick. Sie sagten und

glaubten feat, dass am letzten dieser (fflnf) Tage Cuculcan vom Himmel

herabkomme und den ihm erwiesenen Dienst, die Nachtwachen und die

Darbringungen entgegennehme. Man nannte dieses Fest Chicckaban.* —
Eb geht also aus diesen Mittheilungen deB Bischofs Land a, der besten

Autoritat, die wir Qber yukatekiscke Dinge haben, ebenfalls hervor:

1. Dass Kukulcan von den Maya-Vdlkern Yucatan's mit dem meii-

kanischen Quetzalcouatl identifizirt wurde. — Ferner

2. Dass Kukulcan als der Genosse der Grflnder von Chi cKen Itza und

als der Hauptgrunder von Mayapan betrachtet wurde.

3. Dass es sowohl in Chi cKen Itza wie in Mayapan Tempel gab, die

noch zu Land a' s Zeiten mit dem Namen Kukulcan benannt

wurden ; dass dies in Chi cKen Itza die hohe Hauptpyramide war, die

gegenwartig unter dein Namen „E1 Castillo
4
* bekannt ist, und das*

auch in Champoton, einen Steinwurf vom Ufer entfernt, im Meere

eine den genannten fthnliche Pyramide stand, deren Erbauung

Kukulcan zugeschrieben wurde.

4. Dass 08 auch Land a bekannt war, dass es in Mayapan einen

mndeu Tempel gab, der durch seine Bauart von den sonst im

Lande Qblicheu abwich. (Den ganz gleichartigen runden Tempel

in Chi cKen Itza hat Land a nicht beachtet, oder erwfthnt ihn

wenigstens nicht.)

5. Dass in der Zeit, deren sieh Landa's Gew&hrsmanner erinnerten,

dem Gotte Kukulcan nur in der Provinz Mani — das ist die

Gegend, in der die alte Festung Mayapan lag — Kultus erwiesen

wurde.

6. Dass dem Gotte Kukulcan in Mani in den letzten fQnf Tagen

des Uinal's Xul ein Fest gefeiert wurde, an dem sich die anderen

Provinzen wenigstens in der Weise betheiligten, dass sie — ab-

wechselnd in jedem Jahre immer eine andere Stadt — die vier,

oder fiinf, Federbanner lieferten, die am ersten Tage des Festes auf

dem Tempel aufgesteckt, am Schluss wieder abgenommen wurden.

7. Dass dieses Fest in eine Jahreszeit fiel, die zu Landa's Zeit dem

8.— 12. November alten Styls gleichgesetzt wurde.

8. Dass wfihrend der tunf Tage dieses Festes die Festtheilnehmer im

Tempelhofe wohnten und ihren Idolen, die sie dort auf einer

Unterlage von Laub ausgebreitet batten, Weihrauch und Opfer-

gaben von Fastenspeisen brachten.
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Den spfiteren Berichten ist nicht viel zu entnehmen. Cogolludo

fuhrt Kukulcan allerdings unter den von den Yokateken verehrten G5tzen-

bildern auf, weiss aber nichts anderes von ihm zu berichten, als dass er

ein grosser „capitan" gewesen sei. Nicht ganz ohne Interesse ist es viel-

leicht, was ich in einem aus dem Ende des 16. Jahrhunderts staramonden

Bericht Ober das Dorf Mutul gefunden habe 1
). Hier wird in Betreff der

alten Religion der Bewohner dieses Orts berichtet, dass ursprunglich an ifO.£

diesem Orte ein Gott, der der Sch&pfer aller Dinge gewesen, und der

seine Wohnung im Himmel habe, verehrt wordon sei, dass aber dann von

ausserhalb des Landes ein grosser FOrst mit Gefolge von Leuten ge-

kommen sei, Namens Kukulcan, und dass er und sein Volk Gfitzendiener

gewesen seien, und dass von der Zeit an auch die Bewohner des Landes

angefangen batten, G5tzendienst zu treiben, blutige Opfergebr&uche zu

vollziehen, Kopal zu verbrennen u. dgl. m.

Endlich erwfihne ich noch, dass auch bei den nahe verwandten

Tzeltal-Stammen des inneren Chiapas die Gestalt dieses Gottes unter der

nur dialektisch etwas variirten Namensform Cuchulchan bokannt war. Der

Bischof Nunez de la Vega berichtet von ihm, dass er in den Kalender-

buchern der Kingeborenen bei dem siebenten Zeichen, und zwar in der

Gestalt eines Menschen und eiuer Schlange, dargestollt worden sei, und

dass die Kalendergelehrten ihn als „die Federschlange, die im Wasser

gent", erklart batten. Dieser Bericht scheint Cuchulchan mit dem Regen-
gotte zu identifiziren. Denn der steht in den Kalenderbfichern bei dem

siebenten Zeichen.

Wenn man diese Nachrichten unbefangen prflft, so glaube ich, wird

man sich der Folgerung nicht entziehen konnon, dass in Kukulcan und

seiner Gleichsetzung mit Quctzalcouatl etwas mehr als der ubereinstimmende

Ausdruck gleichartiger Elementarvorstellungen vorliegt; die Angaben, dass

diese Gestalt zu den Maya von Yucatan aus dem Auslande gekommen,

und dass seino Thatigkeit nur eine vorubergehende Phase in der Ent-

wicklung des Landes darstelle, sind zu bestimmt. Und ich glaube, auch

wir werden zu dem Sohlusse kommen, den schon viele andere zuvor

gemacht haben, dass Kukulcan eine direkte mexikanische Uebertragung,

der Ausdruck der Einwirknng der Mexikaner auf die Maya-Stamme ist.

Gerade in den Orten, wo Kukulcan gewirkt haben sollte, in Chi cKen Itza

und Mayapan, wo Tempel, die seinen Namon trugen, standen, wo noch in

spftter Zeit ihm Feste gefoiert wurden, ist ja die mexikanische Einwirkuug

unverkennbar. — Die geschichtlichen Nachrichten bezeugen das. Denn

Bischof Land a berichtet uns, dass der Dynast von Mayapan sich auf

Tnoxikanische Garnisonen stutzto, und dass von diesen Mexikanem die
r

Yukateken und die Bewohner benachbarter Hugel, die bisher nur Jagd-

1) Ms. Archivo General de Indias. Scvilla.

43*
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fanggerfithe kanuten, die Kricgswaft'on und die Kuust des Krieges gelernt

batten. Uud in einem alten, in der einheimischeu Sprache geschricbenen

Bericht, dcm Chilambalam von Mani, werden als die „sieben Manner von

Mayapan" lauter Manner mit fast rein mexikanischen Namen genaunt (Ah-

zinteyut-chan, Tzuntecum, Taxcal, Pantemit, Xuchueuet, Ytzcuat, Kakaltecat).

Ich liabe nun aber iu einem einheimischen Dokument auch eine Stelle

gefunden, der man, wie ich meine, direkt entnehmon muss, dass Kukukan

mit diesen Mexikaneru, den sieben Mannern von Mayapan, identifizirt

wurde. In der ebon zitirten Stelle des Chilam Balam von A/ant, der eiue

ganz ahnliche des Chilam Balam von Titzimin entspricht, heisst es, dass

in der Poriode 8. ahau der Konig von Chi ch'en Itza durch den Verrath

hunaceefs besiegt wurde. „Es geschah zur Zeit, als Chac .rib chac (Konig)

von Chi ch'en Itza (war), durch den Verrath HunaceeH, des Konigs vou

Mayapan. Im zehnten Abschnitt der Periode 8. ahau war es, da wurde

er besiegt von Ahzinteyut chan, Tzuntecum, Taxcal, Panteuiit, Xuchueuet

Ytzcuat, Kakaltecat, den sieben Mannern von Mayapan.'' — Diese selbe

Besiegung Chac xib chacs, des Konigs von Chi ch'en Itza, wird an einor

auderen Stelle, im Chilam Balam von Titzimin, folgendermassen be-

richtet: — „In der Periode 8. ahau geschah es in Chi ch'en Itza, wie vou

dem Herrn dor Leute von Uxmal (der Quelle fur den Chilam Balam) auf-

geachrieben wordeu ist, dass Chac .rtb chac zu Boden getreten wurde durt h

Nacxit Kukukan* l

). — An der einen Stelle also werden als Sieger fiber

Chac xib chac die sieben Mexikaner von Mayapan, an der anderen Aacxit

Kukukan genaunt. Der Beweis ist zwiugend. Und ich erw&hne nur noch

beil&ufig, dass der Name Nacxit, mit dem hier Kukukan genannt wird,

wahrscheinlich mexikaniBcheu Ursprungs ist uud in mexikanischen Quellen,

der Cronica mexicana des Tezozomoc, als ein Name QuetzalcouatCs an-

gegebeu wird.

Das Oleiche lehrt uns audi das archaologische Material.

Schon lange ist man darauf aufmerksam geworden, dass die Skulptureu

in den Kuinen von Chi ch en It:a einen ganz anderen Charakter tragen, als

die der grossen Ruinenstatte im Sflden, Copan, Quiriguii, Palenque, dass

die Kopfe der Figuren nicht, wie es in den Maya-Landern uud auch in

Yucatan ublich war, deformirt sind, dass in Tracht und Ausputz Vieles an

die Typen der mexikanischen Bilderschriften erinnert. In den Skulptureu

an dor Wand des Saales am Ballspielplatz sehen wir das Bild der mexika-

nischeu Sonne (vgl. unten Abb. 6 und 13). Unter den Kriegerfiguren, die

in langem Zuge den Gottern huldigend uahen, sieht man die erste mit der

aus Tiirkis-Mosaik gefertigten und durch ein dreiockig aufragendes Stirn-

blatt ausgezeichneten mexikanischen Konigskrone, dem Xiuhuitzolliy

1) caxac ahau uchci la chicfCen, ca tz"iUtabi nyahau ah uxmal ca tali « chekeb

n pach chac xih chac, tumenel ah nacxit kukulcan (Chilam Balam Titzimin fol. 1 I
verso).
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geschmuckt. Und so audi dio eine der vier Pfeilerfiguren in der Tempel-

Cella des Castillo. Dio halbliegende Figur, die August e Le Plongeon
in dem eineu Mausoleum in Chi clien Itza ausgegrabon und mit dem Namen
Chac-mol getauft hat, — ein Typus, der, wie Teobert Maler nachgewiesen

hat, in Chi ch'en Itza noch durch vier andere, nur in Bruchstfieken vor-

handene Figuren vertreten ist, — bat ihre mehr oder minder genauen

Entsprecbungen auf dem Hochlande von Mexico, in TIajcala, Cuernavaca 1

)

OTTO

AM. 2. Grundriss und Aufriss des Tcmpels „Caracol* in Chi eh'en Itza.

(Nach Holmes.)

und in den Tempeln von (.'empoallan im Staate Vera Cruz. Ein kleiues,

durchaus gleichartiges Bild habe ieh aueh in Patzcuaro in der Provinz

Mechoacan gesehen. Dass die Seluifte der beiden Saulen, die das Portal

der Tempel-Cella des Castillo bilden, in auffallendster Weise solchen aus

den Ruinen des alten prahistorischen Tollan gleichen, hat schon Desire

Charnay mit grossem Nachdruck hervorgehoben. Die merkwiirdigon

niedrigen Karyatiden endlich, die Teobert Malor in zwoien der Tempel-

1) Vgl. Anales del Museo Nncional de Mexico. I. p. 270ff.
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gebftude von Chi ch'en Itza aufgedeckt hat 1

), und die im Relief als Trager

der Piguren, und oberhalb desaelben als Trager der Balken, auch auf den

Pfeilem im Iunern der Tempel-Cella des Castillo dargestellt sind, gleichen

durchaus fthnlichen Tragfiguren, die aus dem Gebiete von Tlaxcala bekannt

geworden sind, und von denen eiue im Museo Nacional de Mexico, zwei

andere in der Philipp Becker'schen Sammlung, jetzt im k. k. natur-

historischen llofmuseum in Wien, aufbewahrt werden.

t
(

- " Mit der stftrkste Beweis aber fur den mexikanischen Ursprung des

," y yukatekischen Kukulcan liegt in der Existenz jener beiden, allein in

Chi ch'en Itza und Mayapan, den Stftdten Kukulcari's, bisher augetroffeueii.

in ihrer Bauart von der sonst im Lande fiblichen durchaus abweichenden

runden Tempel, deren schon Landa in Mayapan gedenkt, die auch

Stephens als merkwflrdige und auffallende Gebftude sowohl von Mayapan

wie von Chi chen Itza abbildet 8
), und von denen der in Chi cKen Itza, dem

die heutigen Bewohner des Landes den Namen Caracol „Schnecke" gegeben

haben, neuerdings sowohl von Maudslay, wie von Holmes, eingebend

studirt worden ist (vgl. Abb. 2). Es ist bekannt, dass dem mexikanischen

Quetzalcouatl runde Tempel erbaut wurden. Denn Quetzalcouatl gait don

Mexikanern als der Gott des Luftraumes und des Windea, als der Kreisende,

Wirbelnde, und rund oder spiralgedreht war daher alios, was ihn angieng.

Rund, kegelfbrmig seine Mtttze, das ocelo-copilli. Rund die Enden seiner

Kopfschleife und seiner Schambinde. Schneckenffirmig eingerollt das

obere Eude seines Wurfbrettea. Aus «lem spiralgedrehten Schnecken-

gehftuse waren sein Brustschmuck und seine Ohrgehftnge geschliffen. Tnd

rund und spiral musstcn daher auch seine Tempel sein. Dass der Caracol

von Chi cKen Itza kreisformig in seinem Grundriss ist, mit Oeftuungen nacb

den vier Hauptrichtungen, und dass er auch noch in seinem Inneren einen

spiralgewundenen Gang enthalt, der aus dem Erdgeschoss in das obere

Stockwerk ffthrt, — ist, soweit man iiberhaupt in solchen Dingen von

Beweisen reden kann — eiu sicherer Beweis, dass er dem Windgotte ge-

widmet war. Die Mexikaner wussten von ihrem Gott Quetzalcouatl, dass

er der Gott des Windes war, und bauten ihm uberall runde Tempel. In

don allerdings nur aehr mangelhafteu Aufzeichnungen fiber die niytho-

logischen Gestalten der Yukateken horen wir nichts von einem Gott der

Winde. Auch fiber Kukulcan ist noch keino Stelle bekannt geworden, wo

er als solcher bezeichuet worden wftre. Und runde Tempel finden wir in

Yucatan nur in den beiden Stadten, die nugeuscheinlich uuter Einfluss

der Mexikaner entstanden sind. Ich glaube, man wird die Folgerung

nicht abweison konnen, dass Kukulcan nicht bei den Yukateken ein-

heiraisch war, und dass er auch nicht von irgeud welchen anderen

1) Vgl. die Abbildungen im Globus, Bd. 68, S. 288.

2) Incidents of Travel in Yucatan. New York 1843. I. p. 136. 11. p. 298.
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Nachbarn zu ihnon gekommen ist, sondern dass er der von den Mexi-

kauern nach Yucatan verpflauzte Quetzalcouatl war.

Die leider arg zerstdrten Ruinen von Mayapan sind bisher noch nicht

genauer durchforscht und aufgenommen worden. Chi ch'en Itza ist dagegen

durch die Aufoahmen Desire Charnay's, durch die Arbeiten von

Maudslay und Holmes und besonders durch die Ausgrabungen unseres

Landsmannes Teobert Maler genauer bekannt geworden. Wie ich oben

schon angefuhrt habe, ist es der von Land a ganz kenntlich beschriebene,

auf hoher Pyramide gelegene Haupttempel „El Castillo", der den Naraen

Kukulcan fuhrte und der, wie Landa sich ausdruckt, beweise, dass die

Angaben der Indianer, Kukulcan habe einst in Chi ch'en Itza geherrscht, auf

Wahrheit beruhen. Dieser Tempel hat seine Hauptfa^ade nach Norden.

An dem auf dieser Seito hinauffiihrenden Treppenaufgang ist der Anfang

der Treppenwangen von je einem Schlangenkopf gebildet. Und der Haupt-

eingang, der oben, auf der Hoho der Pyramide, in das Innere des Tempels

filhrt, ist durch zwoi massige Pfoiler getheilt, die eine auf der ganzen

Lange des Leibes mit Federn bedeckte Schlauge darstellen. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass diese Pfeiler die Veranlassung waren, dass zu

La n da's Zeiten dieses Gebaude als Kukulcan bezeichnet wurde. Ganz

ahnliche Pfeiler theilen auch den Haupteingang der nach Westen ge-

richteten Hauptfayade des von Maler als „Tempel der Jaguare und der

Schilde" bezeichneten Tempels, der dem sfldlichen Theil der Ostmauer

des Ballspielplatzes angebaut ist. Herr Maler bomerkt, dass er Feder-
j

schlangen-Pfeiler und Federschlangen-Saulen bisher nur an den Tempeln
;

von Chi ch'en Itza und sonst in keiner der vielen von ihm untorsuchten
i

Kuineustadte Yucatan's gefunden habe. Und es ist gewis« eine iuteressante
:

Thatsache, auf die zuerst Herr Charnay aufmerksam gemacht hat, dass

ganz ahnlicho Saulen in dem historischen Tollan, ini Nordon der Haupt-

stadt Mexico sich rlnden. Eigentliche Abbilder des Gottes konnten diese

ornamentalen konstruktiven Theile kaum sein. Aber im Innern des

Tempels El Castillo befinden sich an den Thflrpfosten und an den Seiten

der zwei Pfeiler, die das Gewdlbe stutzon, in gut ausgearbeitetem Relief

aufrechte mannliche Figuren, die durch ihre Haltung und durch die Yer-

schiedenartigkeit ihrer Symbole die Yermuthung erweckeu, dass sie gott-

liche oder mvthische Personen darzustellou bestimmt sind.

Die auf den Seiten der Pfeiler skulpirten Figuren (Sammlung

Charnay Nr. 16) sind auf Tafeln stehend dargestellt, die von Karyatiden

getragen werden, und iiber ihnen sieht man dio Bilder anderer Karyatiden,

die gleichsam die Deckbalken stOtzen. Die Figuren selbst sind in reicher

Tracht, aber nicht mit Kriegswaffen in der Hand gezeichnet. Die zweite

Figur tragt einen langen Bart; der Kopf der vierten ist ein fleischloser

Todtenschadel. Vielleicht durfen wir diese Figuren mit den auf den

Blattern 25—28 der Dresdener Handschrift abgebildeten Gostalten (vgl.
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oben S. 368—371) in Parallelo stollen und sie als Bilder der in den vior

Himmolsrichtungen niachtigen (iewalten deuten. Verwandte Figuren sind

auch auf den Pfeilern des im Oaten des Castillo gelegenon Tempels 7.11

sehen, in dem Mai or die oben erwahnten Tragfiguren gefunden hat. und

den er den „Tcmpel des grossen Gottertisches" nennt.

MP

Abb. 3. Relief-Kigur aus dem Inncm (b-s

Tempels „E1 Castillo" in Cki ch'en It;a.

Abb. 4. Rclief-Figur aus dem Innern des

Tempels .,E1 Castillo" in Chi ch'rn lt;a.

Iudividueller sclieineu die baideu Figuren, did an den Pfosten der

Thiiron einander gegentlberstehen (Sanimlung Charnay Nr. 17): — die

eine (Abb. 3), die schou von Catherwood, aber zieinlich mangelhaft.

abgebildet ist
1

), ist die Figur eines stattliehen Kriegers. Er tr&gt eine

Stirnbinde aus Tiirkis-Mosnik. an der vorn ein init dem Schnabel nach

1) Stephens, Incidents of Travel in Yucatan II. p. 314.

Digitized by Googl



19. Quetzalcouatl-Kukulcan in Yucatan.

unten gerichteter Vogel sichtbar ist, wio man ihn ganz ahnlich an der

Stirnbinde des Feuergottes in mexikanischen Handschrifteu sieht. Uni

den Hals tragt die Figur Abb. 3 einen breiten Schinuck der Art die

die Mexikaner cozcapetlatl nannten. Dazu einen King urn den Ober-

arm, von dem lange Federn herabhangen, nnd einen riesigeu, auscheinond

anch mit Turkis-Mosaik inkrustirten Kreuzspiegel (tezcacuitlapilli), der dem

breiten, vorn zusammengeschnallten Giirtel hinten aufsitzt. In der Linken

halt die Gestalt vier Speere, in der Rechten ein Wurfbrett. Was aber

diese Figur besonders auszeichnet, ist die grosse Schlange, deren Kopf fiber

dem Kopf der Figur sich vorstreckt, wahrend dor Leib in droi grossen

Krfimmungen nach unten geht und der Schwanz. an dem die Crotalus-

Klappern deutlich sind, vor dem Fuss der Figur zum Vorsehein kommt.

Der Leib dieser Schlange ist, — mit Ausnahmo dor Bauchsoite, an der

die Bauchschuppen in ihrer natttrlichen Erscheinung sichtbar siml — wio

mit oinem Mosaik bedockt, und von dem Rilcken erhebon sich in soinem

ganzen Verlauf sich krauselnde Gebilde, dio audi hior und da an der

Bauehseite hervortreton, und die man versucht ist, als sich kriiuseludo

Fedem zu deuten.

Die andere Figur des gegouuberliegeuden Pfostcns (Abb. 4) ist in dor

ganzen Haltung und Ausstattung dor vorigen ahnlich. Sie triigt auch dio

Kopfbindo mit der Vogeltigur an dor Stirnseito, aber reicheren Feder-

schmuck. Halsschmuck, Giirtel, das dreioekige I liifttuch und dor riesige

Kreuzspiegel sind dio gleichen. Der King urn den Oberarni fehlt. Daffir

ist der ganze untere Thoil des Arms mit Fellstreifen uniwundon, ahnlich

denen, die boi den moisten Figuren urn das Knie, odor uiiterhalh dcsselben

angegeben siml. Der rochto Unterarm ist in dem Charnay schen Ab-

klatsch nieht sohr gut herausgekominen. doch ist klar, dass auch bier dio

reohte Hand ein Wurfbrett halt. Mit der Linken umfasst die Figur drei

Speere, doren Spitzon unter dor linken Hand sichtbar wind, wahrend die

befiederten Schaftondon fiber der rechten Schultor hervorsehen. Vor dem

Mundo aioht man, den ganzen vorhandenen froien Rauin fullend. ein in

inerkwiirdig ornamentalor Weise ausgestaltetes Zeichen dor Redo. das

durcb ein aufgesetztes Auge halb uud halb in einen Ungeheuorkopf trans-

formirt erscheint. Aohnliche Kedezeichen wordon in grSsserer oder

gxiringerer Ausbildung vielfach vor dem Munde dieser Chi eft en /tea-Figuren

angetroffen.

Dem auf holier Pyramide gelegcneu, unter dem Namen ^Castillo"

bokaunton Haupttempel ist im Grundriss wie in der Ornamentation ein

auderer Tempel verwandt, der dem sudlichen Theil der Ostmauer des

Ballspielplatzes angobaut ist und seine Facade nach W eaten gorichtet hat.

M audslay bezeichnet ihn auf seine tn Plan als don Tempel A dos Grossen

Ballspielplatzes, wahrend Mai or ihn den „Tempel der Jaguare und der

Schilde" nennt. Er steht ebenfalls auf oinem I'nterbau, der don Ballspiel-
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platz iiberragt, uud sein Haupteingang ist in gleicher Weise wie der des

Tempels El Castillo durch zwei massige Federschlangen- Pfeiler in drei

Oeffnungon gegliedert. Audi im Innern dieses Tempels finden sich

skulpirte Pfeiler (Sammlung Charnay Nr. 15), deren Figuren abor nicht

auf Karyatiden, sondern auf Masken stehen, die wohl im Flachrelief die-

selben Maskentypen darstellen sollen, wie die tief goarbeiteten Relief-

Masken, die so vielfach die Aussenseite der Tempel schmflcken. Die

Figuren dieser Pfeiler haben auch nicht bloss Streifenbflndel in der Hand,

gleich den Pfeilerfiguren des Castillo und des Tempels

des grossen GiHtertisches, sondern Wehr und Waffen

gleich den Pfostenfiguren , die ich oben aus dem

Castillo abgebildet und beschrieben habe. Direkt

vergleichbar den Pfeiler-Figuren des Castillo und des

grossen GOttertisch-Tempels erscheinen sie auch in-

sofern nicht, als hier keine Figur mit Todtenkopf

daruuter ist. Dagegen begegnen wir einer Figur

(Abb. 5), die als eine Parallele der Abb. 3 sich dadurch

kundzugeben scheint, dass sie ebeufalls von einer

Sehlange begleitet ist, deren Vorderleib flber dem

Kopfe der Figur, deren Schwanzende vor dem Unter-

schenkel sichtbar wird, wahrend der ilbrige Theil des

Leibes auf dem schmalen Pfeiler nicht mehr zur

Anschauung gebracht werden kounte. Die Kopfbiude

aus Tflrkis-Mosaik ist hier genau in der Art der

mexikanischen KSnigskrone (.ciu/iuiteolli) gebildet, mit

dreieckigem Stirnblatt. Das cozcapetlatl, der (turtel

und der Kreuzspiegel sind die gleichen, wie in der

Abb. 3. Und auch der Oberarmring mit den lang

herabhangenden Federn fehlt nicht. Die linke Hand

halt auch hier ein Speerbflndel. Und in der rechten

Hand ist das Wurfbrett deutlich.

Demselben Tempel gehort auch der schon ge-

schnitzte Deckbalken an, von dem Charnay einen

Al)klatsch gemacht hat, der auf demselben Blatt (Sammlung Charnay

Nr. 15) von ihm kopirt worden ist. Maudslay bildet ihn auf Tafel 35

seines dritten Bandes ab. Die Zeichnung, die hier in Abb. (j gegeben

ist, ist nach dem Charnay schen Abklatsch angefertigt worden. Hier

sieht man, von zwei gahnenden Reptilrachen eingefasst, zwei sitzende

Figuren. Zur Rechten erkennt man unschwer wieder den Mann mit der

Schlange. Der rechte Arm liegt vor der Brust, und die rechte Hand

halt ein Wurfbrett, dessen Ende flber der linken Schulter sichtbar ist.

Ihm gegenflber sitzt in einem Sonnenbilde, das ganz an die Art erinnert,

wie in den mexikanischen Bilderschriften die Sonne dargestellt zu werden

Digitized by Google

Abb. 5. Relief-Figur

aus dem Innern des

„Teinpels der Jaguarc

und der Schilde" in

Chi ch'en Am,



19. Qaetzalcouatl-Kukulcan in Yucatan. 683

8

3

-5

V

3
GO

I

1

pflegt, eine Gestalt, vor deren Kopfe man, ahnlich wie in Abb. 4, ein mork-

wurdig stylisirtes Zeichen der Rede sieht, das hier mit Auge, Niistern und

Zahnen ganz als ein Ungeheuer-, Reptil- oder Schlangenrachen ausgebildet ist. )

Dem Unterbau de8 „Tempels der Jaguare

und der Schilde" ist an der Ostseite ein Saal au-

gebaut, dessen Front dem Ballspielplatze zuge-

kehrt war. Maudslay bezeichnet ihu als ZimmerE.

Die Vorderwand ist zerstort. Von den Pfeilern,

die in der Mitte die Tragbalken stiitzten, sind

nur die Untertheile erhalten, die aber, soweit

man sie noch erkenuen kann, mit Skulpturen,

durchaus ahnlich denen der Pfeiler des Castillo,

bedeckt wareu. Zwischen ihnen ist noch der

Rumpf eines Jaguars sichtbar. Die ganze Hinter-

wand und die Seitenwande aber waren mit Skulp-

turen bedeckt, von deuen die der Hinterwaud und

die der einon Seitenwand noch in grOsserer Aus-

dehnung erhalten sind. Es sind sogar noch iiber-

all deutliche Spuren der Bemalung sichtbar, die

sie ehemals in ihrer ganzon Flache bedeckte.

Fflnf Reihen von Figuren sind hier fiber ein-

auder aufgebaut. So ist es wonigstons auf der

Hauptwand, der Hinterwand als nach Osten ge-

offneten Gemaches, d. h. der wostlichen Wand,

und auf der anstossonden Nordwand, noch zu

sehen. Auf der Siidwand ist dagegen nur die

unterste Reihe und eino Figur der zweiten Reihe

erhalten.

Zu unterst zieht sich urn die drei Seiten des

Gemaches ein Fries aus einem Rankenwerk von

Blumen, zwischen denen allerhand Menschen-

figuren, Vogel, Fische vertheilt sind. Die Aus-

gangsstelle fflr die Ranken bilden Masken oder

Kdpfe — wohl eine Art Regengottmaske — , die

in der Mitte jeder Wand und audi dazwischen

in angemessenen Abstiinden angebracht sind, und

die gewissermassen den in der Erde wurzelnden

Stamm der Biiume darstellen (Abb. 7— 10).

Die sammtlichen funf Figurenreilien bestehen

aus zwei langen Reihen von Gestalten, die von

links und rechts auf einander zuschreiten und in der Mitte der Hinter-

wand zusammentroffen. In tier untersten Reihe ist es deutlich, dass zwei

verschiedeno Stamme dargestellt sein sollen. Denn die Figuren der linken

a,
6
«

a

g

1
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Abb. 7.

Die ersten drei Eiguren der linken I liilfte der untcrsten i^ffinften) Heiho des Reliefs

an dor Hinterwaini des Saalcs E am Ballspielplatze in Chi ek'en It?a.

Abb. 8.

Figuren der untersten (funftcn) Reihe des Reliefs an der Sudwand des Saales E

am Rallspielplatzc von Chi eh'en lt:u.

Google
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Abb. 9.

Die ersten drei Figuren der rechten Halftc dor anterston (ffinftcn) Reihe des Reliefs an

der Hinterwand dcs Saales E am Rallspiclplatze von Chi rh'en Itza.

Abb. 10.

Die vierte bis sechste Figur der rechten Hfilfte der untcrsten (funften) Reihe dea Reliefs

an der Hinterwand des Saales E am Rallspielplatift von Chi rh'en lt:«.
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und der rechten Halfte unterscheiden sich, wenti auch nicht so sehr durch

Kleidung und Schmuck, so doch in auffallender Weise dnrch die Be-

waffnung. Die der linken Halfte (Abb. 7 und 8) fuhren Wurfspeere mit

zackiger Holzspitze der Art, die die Mexikaner tiatzonteetU nanuten, und

Wurtbretter {atlutl), die in der Form von dem der oben in Abb. 5 wieder-

gegebenen Pfeilerfigur und auch von denen, die man bei den augen-

scheinlich vornehmeren Figuren der oberen Reihen sieht. abweichen. Die

Figuren der rechten Halfte der untersten Reihe dagegen tragen Spiesse

mit langer Feuersteinspitze und einer grossen Federquaste unterhalb der

Einfttgungstelle dor Steinspitze. Die FQhrer beider Gruppen (vgl. Abb. 7

und 9) haben merkwilrdiger Weisc nicht die gleichen Waffeu wie ihr

Gefolge, sondern fiihren jeder eine Schlagwaffe. in der man das macquauitl

der Mexikaner, die schwertartige Waffe, mit den zwei Schueiden aus

eingekitteten Obsidian- oder Feuersteinsplittern, erkennen mochte. Der

FQhrer der linken Halfte trfigt ausserdem iu der anderen Hand einen

Spiess, von dem als Abzeichen ein Fischnetz herabhangt. Sein Kopf ist

leider zerstort. Aber es ist offenbar, dass das Gesicht aus dem Racheu

eines grossen Fisches hervorsah, dessen Loib hinter dem Leibe des Mannes

bis auf den Boden hangt. Auch unter den Figuren seines Gefolges sielit

man cinige auffallende Verkleidungen. So schaut bei dem ersten der vier

in Abb. 8 wiedergogebeiien Figuren das Gesicht aus dem offenen Rachen

einer Federschlange hervor, das des zweiten aus dem Rachen einer

schwarzgefleckteu Klapperschlange, das des dritten aus einem Reiher-

schnabel. Der Fflhrer der recliten Gruppe (Abb. I*) scheint durch eine

Schadelbelmmaske mit aufgesteckten Pnpierfahnchen, dem bekannten

Todten- und Opferschmuck, ausgezeichnet zu sein und hat auch auf seiner

Sohambindo allerhand Todessymbole angegeben. Von den ihm folgenden

Figuren fallt die Mehrzahl durch ihren reichen Federschmuck auf. Die

meisten scheinen ilberdies Masken vor dem Gesichte zu haben. Ueber

jeder Figur, sowohl der linken, wie der rechten Halfte, ist — ganz in der

Art der mexikanischen historischen Malereien — der Name der Person

durch eine Hieroglyphe angegeben, und diese Hieroglyphen sind nicht

von der bekannten kalkuliformen Art der Maya-Handschriften, sondern es

sind, wie in den mexikanischen Handschriften, einfache Bilder von Ob-

jekten, — eine Krote, eino Sonnenblume, ein Baum, zwei Knochen und

ein Grasbflndel, eine Taube, eino Axt, ein Haus, drei Vogelkdpfe u. s. w.

In der auf die unterste folgenden vierten Reihe sieht man in der

Mitte des Bildes, zwischen den beidon auf einander zuschreitenden Reihen

(vgl. Abb. 11) eine merkwnrdige Figur, an der man eine Maske vor dem

Gesicht, eine gros.se Ohrscheibe, von einer Perlenkette umwnndenes Haar

mit einem Federschmuck naeh Art des mexikanischen Kriegerschmucks

aztcuelliy darunter den Rumpf und die Beine und die dicht mit Fellstreifen

umwundenen Arme erkennt. Die Brust ist mit einer grossen Goldscheibe
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geschmiickt. Die HQften mit einem Tuch umwunden, wie bei den mexi-

kanischen Gotterfiguren, wo das mit den Worten — xiuhtlalpilli motzinil-

piticac — beschriebeu wird, daruber aber sieht man einen steifen Gartel,

der einen fast an die Gflrtel der Figuren der Reliefs von Santa Lucia

Cozumalhuapa erinnert. Die linke Hand soli augenscheinlich einen Schild

halten. Die rechte Hand aber fehlt! Und an dem Rumpf und den Gliedern

scheinen nach hinteu ilberall Flammen zu lodern. — Eine Figur, wie diese,

Abb. 11. Figuren aus der Mitte der dritten und vierten Reihe des Reliefs an der

Hinterwand des Saales E am BallspielplaUe von Chi ch'en Itza.

ist nur zu verstebeu, entweder als ein Idol, ahnlich dem, das die Mexikaner

am Feste Izcalli dem Feuergott aus einem Gostell aus Reiaig und Zweigeii

aufbauten und mit der Maske uud dem gesammten Schmuok des Gottes

behangten, oder als eine, sozusagen, Kenotaphfigur, eine Figur eines

Verstorbenen, die in ahnlicher Weise aus Reisig und Zweigen angefertigt,

mit Kleidern, Maske und Schmuck ausgestattet wurde, urn bei der Toten-

erinnerungsfeier sammt den Gabon, die frommer Sinn den Toten

apendete, und die als Gesclienke gedaeht waren, die der Tote dem Herrn
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der Unterwelt bci seinem Eintreffen dort zu iiberreichen verpflichtet war,

verbrannt zu werden. Ich moehte mich fQr die letzte Auffassuug ent-

scheiden, deim dafflr scheinen in der That die Flammenzungen zu sprechen,

die man flberall aus der Figur herausschlagen sieht. Diese Figur, die im

Zentrum des Bildes gerade in AugenhShe angebracht ist, bildet filr mich

den Schliissel fiir die Erklarung dieses ganzen Reliefs. Hinter ihr sieht

man namlich in zwei maehtigen Windungen und mit dem Kopf in die

daruber folgende dritto Figurenreihe reichend, eine grosse Federschlange.

Diese ist, wie der Augensehein lehrt, keine Verkleiduug, koine Uelm-

ma8ke dor Figur, neben der sie angebracht ist, der ebeu besprochenea,

sozusageu, Keuotaphfigur. Ich kann sie daher nur als eiu Seitenstuck

zu den kleineren Bilderu auffassen, die in der untersteu funften, und

auch in dieser vierten Reihe, neben oder uber den Figuren augegeben

sind und offenbar den Namen der betreffenden Figur wiedergebeu. Ich

meino also, dass dieses grosse Bild der Federschlange uns Quetzalcouatl

auf mexikanisch, oder Kukukan in der Maya-Sprache, als den Namen

der eben besprdchenen Keuotaphfigur angibt, dass dieses ganze

Relief eine Darstellung der viel wiederholten Erzahlung von dem Tode

Quetzalcouatl's, oder oiner Feier zur Erinnerung (lessen, ist. Und ich glaube,

dass auch die ubrigen Theilo dieses Bildes zu dieser Erklarung stimmeD.

In den untersteu funften Reihe batten wir die beiden Stamme darge-

stellt, die Fischerbevolkerung der Kuste — sagen wir die Oltneca oder die —
, cftah-car vinak xqui canah chila reUbal k'ih

Tapcu Oliman qui bi

„die BalUpiel- und Fischleute, die sie dort im Sonnenaufgang

zuriickliessen.

Tapcu Oliman werden sie genanut" l

)
—

und die durch die grossen Federschmucke (jfuetzalapanecayotl) berflhmten

Tabasco-Leute oder das eigentliche Volk QuetealcouatVs, die Mexikaner,

die Tolteken, die Yaqui vinak der Qu'iche-Sagen.

In der nun folgenden vierten Reihe sehen wir dieselben oder andere

Stamme, der oben beschriebenon Scheiterhaufenfigur Quetzalcouatls, vor

der aus Decken und Miinteln, wie es scheint, ein Sitz oder Tisch auf-

gebaut ist, Gabon bringend nahen. Von rechts her kommen (vgl. Abb. 11)

zwei Figuren. die schwere Ketten aus Perlen oder Federwerk bringen.

Das Zeichen der Rede vor ihrem Muude ist vollstandig als blflhende

Ranke gezeichnet. Eine blflhende, fein stylisirte, schmuckvolle Rede

scheint dadurch zum Ausdrnck gebracht werden zu sollen. Ihnen folgen

Kriegerfiguren, die mit Speerbfludel und einem Wurfbrett von der ge-

wohnlichen Form der Chi ch'en /tea-Figuren bewaffnet sind, und die aucb

violfach schon als Mittelstflck des Halsschmuckes die merkwflrdige — wobl

1) Popol Vuh, Bach 3, cap. 9.
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eine stylisirte Vogelfigur darstellende — Platte tragen, die wir ganz all-

gemein bei den Figuren der oberen Reihen sehen. — Auf der linken

Seite der Quetzalcouatl-Figur sind, auf den Fflhrer folgend (der in Abb. 11

noch angegeben ist), andere Gabenbringer, die, wie es scheint, Feder-

8chmucke darbringen.

Die dritte Reihe daruber (vgl. Abb. 11) enthalt nur Kriegertiguren, die /j^

in abnlicher Weise, wie die der vierten Reihe, mit Speerbundel und

Wurfbrett bewaffnet, abor mit reicheren Federschmucken ausgestattet sind.

Das sind wohl die hervorragenderen Krieger, die Ffirsten und die Konige. Sie

bringen keine Gaben dar, aber kommen, sich verneigend und ihre Waffen

darbietend, wie man auf dem grossen Quaukticalli Kdnigs Tifoc, der an

dem Orte des grossen Tempels in Mexico stand, die unterworfenen Stamme

ihre Waffen darbieten sieht. Merkwfirdig ist die Form, die das Zeichen

Abb. 12. Figuren aus der zweiten Reihe des Reliefs an der Hiuterwand des Saales am
Ballspielplatz in Chi eh'en ltza.

dor Rede bei diesen Figuren hat, das z. B. bei dem Fiihrer der reehten

Gruppe (siehe Abb. 11) ganz in die Gestalt eines Schlangenrachens um-

gewandelt worden ist.

Die beiden obersten Reihen springen dachartig fiber den unteren Theil

der Wand vor. Auf der reehten Seite sieht man lange Reihen von Krieger-

figuren, ahnlich denen der dritten Reihe und in abnlicher Haltung. Von

den Figuren zur Linken ist in den beiden Reihen nur die erste Figur

erhalten. Die der zweiten Reihe (Abb. 1*2) hat hinter sich die Figur

einer Schlange, die an der ganzen Lange ihres Leibes mit sich krauselnden

Uebilden besetzt ist, die ebenso, wie der Leib, eine schuppige oder mosaik-

artige Zeichnung aufweisen. Vielleicht soil das ein dem Xiuhcouatl, der

„Tfirkisschlange a
, der Mexikaner entsprechendes Wesen sein. Die erste

Figur der linken Seite der obersten Reihe sitzt auf einem Stuhle, der in

der Gestalt eines Jaguar oder Puma geschnitzt ist, und ist von einem

Seler, Gettammelte Abhamllungeii I. 41
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Sonnenbilde umgebeii. Das Zeichen der Rede hat bei ihm eine ahnliche

Sclilansrenrachentfestalt, wie bei dem Filhrer der rechten Seite in der

Keihe III. Vielleicht sollen diese beiden Figuren nicht Menschen, sondern

Gotter darstellen. Ohne Zweifel mfissen wir sie den beiden Figuren ident

ansehen, die auf dem oben S. 683 in Abb. 6 wiedergegebenen geschnitzten

Deckbalken aus dem Innern des Tempels der .laguare und der Schilde ab-

gebildet sind. Und ebenso werden wir die Pfeilerfigur Abb. 3 (oben

S. 680), die von einer Schlange ganz gleicher Art begleitet ist, der linken

Figur der Abb. 12 gleiehsetzen mussen.

Bezflglich dieser hochst interessanten Reliefs mochte ich zunachst

hervorheben, dass die gauze Zeichnung und die Tracht und Ausstattung der

Figuren ebenso sehr an die mexikanisehen Bilderschriften und die mexika-

nischon Skulpturen erinnern, wie sie von den Maya-Handschriften, und audi

von den Skulpturen der siidlichen, dem Zontrum der Mayakultur angehorigen

Ruinen-Stadte abweiehen. Dass das Kopfband aus Tfirkis-Mosaik bei ver-

sehiedenen dieser Figuren genau die Form der mexikanisehen KSnigskrone

hat, habe ich schon hervorgehoben. Der Vogel, der bei einigen an der Stirn-

seite des Kopfbandes zu sehen ist, erscheint in mexikanisehen Bilderschriften

als eine Besonderheit der Tracht des Feuergottes. Aber auch das tezcacuitla-

pilliy die mit Tilrkis-Mosaik inkrustirte Scheibe, die fiber dem dreieckigen.

um die Hfiften geschlagenen Tuch, an dem breiten, den Leib umschliessenden

Gfirtel hinten befestigt ist, ist ein aeht mexikanisches TrachtstQck. Die

Figuren der Maya-Handschriften zeigon fiber einem anscheinend aus festem

Materia] gearbeiteten Giirtel ausnahmslos eine hinten hervorragende Sehleife

der Schambinde. Und das Gleiche sieht man, wo in den Skulpturen der sfid-

lichen Ruinenstadte Figuren im Profil gezeichnet sind. Ornamentale StQcke.

Masken und dergleiehen, werden in diesen Skulpturen vorn am Gfirtel an-

gebracht. Man muss in den Bilderschriften der Codex Borgia-Gruppe nai-h-
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sehen, urn die mit Turkis-Mosaik inkrustirten Kreuzspiegel tier Chi cKen

/tea-Skulpturen wiederzufinden. In diesen Handschriften sind sie aber

regelmassig bei den Figuren angegeben. Und ebenso an Skulpturen aus

verschiedenen Theilen des mexikanischen Gebiets. Allerdings meist nur

an solchen, die eineu gewissen archaischen Charakter an sich tragen. Von

don Mexikanem der historischen Zeit scheint dieser tezcacuitlapilli (wort-

lich: „Spiegelschwanz'*) als ein besonderes Stack gottlicher — oder viel-

leicht toltekisch-gottlicher — Tracht angesehen worden zu sein. Denn

bei der viererlei Kleidung, die Konig Motecuh^oma dem als der wieder-

kehrende Quetzalcouatl betrachteten Cortes entgegenschickt, und dio aus

den Kostumen Quetzalcouatl& (eigentlich des Feuergottes), Tezcatlipoca's,

Tlaloc's und des Wiudgottes Quetzalcouatl bestand, wird der tezcacuitlapilli

regelmassig angegeben und im Text als — iuhquin xiuhchimalli tlaxiuhtza-

cutli xiuhtica tlatzacuili tlaxiuhcalolli „eine Art Tflrkis-Scheibe, mit Tiirkis-

Mosaik iukrustirter Scheibe" — bezeichnet und in der Uebersetzung mit

— „una medalla grande hecha do obra de mosalco que lo llevaba y ceriida

sobre lo8 lomos" — ufilier boschriebon.

Mexikanisch gekleidete Krieger, mit unverdruckteu, normal gebildeton

Kopfen, haben wir auf diesem Relief vor uns, die nach der in den

mexikanischen Anualen ilblichen Art hieroglyphisch bezeichnet sind.

Wenn wir also in dem Zontrum dieser Darstellung, ala die Figur, auf die

hin das ganze Relief aufgebaut ist, eine Gestalt finden, die mit grosser

Wahrscheinliehkeit als eine Kenotaphfigur Quetzalcouatl-Kukulcari* zu er-

klaren ist, so voratflrkt das, meine ich, gewiss die Grunde, die dafttr

sprechen, dass der yukatekische Kukulcan und alles, was mit ihm verknilpft

ist, nur ein mexikanischer Import ist.

Es gibt indes in den Kuinen von Chi cKen Itza noch eiue andere Dar-

stellung Quetzalcouatl- Kukulcan 's, der noch weniger, ja kaum etwas,

Hypothetisches anhaftet, und die ich nur deshalb nicht an erster Stelle

genannt habe, weil sie mir den Gott in einer besonderen Rolle, wie es

scheint als Herrn des Kalenders und identisch mit dem Morgenstem, zur

Anschauung zu bringen scheint. Wir verdanken die Keuntniss dieser

Figur den rastlosen, mit Verstand und Sachkenntniss ins Werk gesetzten

Bemiihungen des Hauptmanns Teobert Maler. Im Norden der hoheu

Tempel-Pyramide El Castillo liegt ein Mausoleum, das Holmes auf seinem

Plan als „Temple of tho Cones" bezeichnet — (wegon gewisser kegel-

formiger Steine, die eine Simsbekronung gebildet zu haben scheineu) —

,

wahrend Maler ihm die Beneunung Mausoleum 111 gibt. Es war, wie

Maler mittheilt, schon von Le Plongeon aufgebrochen worden, der hier

die grosse steineme Urne mit dem zaz-tun, der Krystallkugel, fand. Auf

der H6he der Plattform befand sich einst eine halb liegende Figur, ahn-

lich der von Ee Plongeon in einem anderen benachbarten Mausoleum

gefundenen und mit dem Namen Chac-mol getauften Figur, die jetzt im

44*
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Museo Nacional in Mexico aufbewahrt wird. Diese ist aber schon seit

langem von den Spaniern gesprengt und herabgeworfen worden. Ihre Stflcke

liegen zerstreut am Fusse des Grabmals. Wichtiger und interessanter als

diese Figur aber sind vier flach-erhabene Bildwerke, von denen ich in

Abb. 14 eins wiedergegeben habe. Diese befanden sich in der Mitte der

vier Aussenfiaehen, rechts und links eingefasst von Skulpturstucken , die

unzweifelhaft gewisse Zeitperioden darstellen, unter sich aber ganz gleich-

artig sind, und von denen die Abb. 15 eines zur Anschauung bringt.

Das flach-erhabene Bildwerk Abb. 14 zeigt uns ein Menschengesicht,

das mit einer stufenfbrmig sich verjungenden Xasenplatte geschmftckt ist

— ahnlich dor, die in den Bilderschriften der Codex Borgia-Gruppe die

Abb. 14. Quetzalcouatl-Kuhulcan, Relief ani Mausoleum III in Chi ch'nt Itza.

(Nach Photographie von Teobert Maler.)

Gdttiu Xochiquetzal tragt —, und dieses Menschengesicht schaut aus dem

gefiffneten Kachen oiner Schlange hervor, die als solche durch die sich

gabelnde Zunge und die durch gekreuzte Striche markirten Flecken ge-

kennzeichnet ist. Die Schlange selbst ist mit Armen versehen, die in

Jaguartatzeu enden. Und auf der Mittellinie der Nase, Qber den Augen-

brauen und in der ganzen Lange der Schultern und Oberarme erheben

sich machtige Quetzalfederbflschel. Dass dieses Bildwerk die Feder-

schlange, den Quetzalcouatl oder Kukulcan darstellen soli, unterliegt wohl

keinem Zweifel. Teobert Maler nennt es Quctzalcoiiatl-Chacmol — an-

gemessener wiirde man vielleicht Kukulcan-Chacmol zusaramensetzeil -

wegen der in Jaguartatzeu oudonden Armo. Denn chac sei „roth oder

gelb", mool .Tatze^ oder „Fahrte u
. Es scheint mir aber etwas gefahrlich

und auch unuiitz, den Namen Chac-mol, der ja — allerdings in ganz

*
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willkurlicher, absolut unberechtigter Weise — von Le Plongeon den

halb liegenden Figureii beigelegt worden ist, nun in ganz anderer Weise

zu verwenden. Ich meine, es genflgt, Quetzalcouatl oder Kukulcan zu

aagen, vielleicht mit dem Zusatz „als Federschlange". Diese Bildwerke

haben ihre Parallele in den im Hochlande von Mexico zahlreich auf-

gefnndenen Skulpturen, die uns eine in der Regel aufgerollte Feder-

schlange vor Augen fQhren, aus deren geoffnetem Rachen ein Menschen-

gesicht hervorsieht. Es durfte bekannt sein, dass dieses Meuschengesielit

nicht selten — wie z. B. bei dem ausgezeichneten Stack des Trocadero-

Museuni8 — mit den SchmuckstQcken (Ohrgehangen) geschmuckt ist, die

fur den Gott Quetzalcouatl kennzeichnend sind. Gegenttber den Bilderu,

die uns den Gott in menschlicher Gestalt zeigen, stellen diese Sknlpturen,

— und so auch unsere Abb. 14 —
den Gott in seiner Verkleidung dar.

Oder vielleicht geben sie auch nur

gewissermassen die Hieroglyphe,

den Namen des Gottes, anstatt ihn

selbst in Person uns vor Augen zu

stellen.

Ich sagte oben, dass die Bild-

werke Abb. 14 den Gott in der be-

sonderen Rolle als Kalendergott,

als identisch mit dem Morgenstern,

darzustellen scheinen. Das kann

man aus der Yergesellschaftung mit

den chronologischenBildwerken Ab-

bilduug 15 erschliessen. Diese

letzteren sind von hohem Interesse.

Ich habe leider nicht feststellen

kOnnen, wie viele dergleichen Steine

v^ohl an dem Mausoleum vorhanden gewesen sind. Jedor eiuzolne Stein zeigt

in der einen Halfte, die wohl ursprflnglich die rechte Seite bildete, ein

Element, das in lapidarem Stil das Zeichen wiedergibt, das in den Bilder-

schriften der Gruppe der \V
r

iener Handschrift und auch im Codex Borgia

zur Bezeichnung eines Jahres verwendet wird (Abb. 1(J). In der Form der

Bilderechriften sieht man deutlich, dass es aus einem Ring und einem

Strahle besteht, die in einander verschlungen sind. Es ist also gewisser-

massen eine Abbreviatur des Sonnenbildes, dessen beide wesentliche

Elemente es enthalt. Es bezeichnet einen Sonnenlauf. Unter diesem Symbol

des Jahres sieht man in Abb. 15 eine Schleife und dann etwas wie eine

Anzahl Halme, die an zwei Stellen zusammengenommen oder zusammen-

gebunden sind. Das Gauze kann wohl zweifellos als Ausdruck des xiuh-

molpilli, des Jahresbflndels. angesehen werdon, von dem ich in Abb. 17

Abb. 1.'). Periodo von 8 x 52 Jahren.

Relief am Mausoleum III in Chichmitza.

(Nach Photographie yon Teobert Maler.)
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eine der kursiveren, in spateren Bilderschriften ublichen Forinen wieder-

gegeben habe, und das, wie allgemein bekannt, den Zeitraum von 52 Jahren,

das aus der Tonalamatl-Uechnung sich ergebende Saeculuni der Mexikauer^

bezeichnete. Die ganze rechte Halfte des chronologischen Steines Abb. 15

wQrde daher acht solche Saecula, oder einon ^eitraum von 8 X 52 Jahren

zur Anschauang bringen.

Auf der linker* Seite ist der Stein Abb. 15 leider nicht vollstfindig.

Und ich habe auch unter den verschiedenen Aufnahmeu, die der Haupt-

mann Maler von den Werkstucken dieses Mausoleums gemacht hat, keineu

vollstandigen gesohen. Imraerhin, glaube ich, kann man erkennen, da*s

hier auf der linken Seite, in lapidarem Stil, die Hieroglyphe des Plaueten

Venus wiedergegeben werden sollte, die Fdrstemann zuerst in der

Dresdener Handschrift aufgefunden hat, und von der ich in Abb. 18 einige

Formen zur Anschauung bringe.

Was hat nun dieses Nebeneinander der Hieroglyphe des Planeten

Venus und des Zeitraums von 8 X 52 Jahren auf den Steinen Abb. 15 zu

Abb. 16.

er xiuitl „ein Jahr".

Bilderhandachrifl der

K. K. Hofbibliotbek

in Wicn.

Abb. 17. xiuhmolpilti 8. toxiuhmoJpia

gJahresbondel" oder „nnsere Jahre

werden gebunden" - Periode von

52 Jabreo. (Historia mexicana.

Manuskript der Sammlung Aobin-

Goupil.)

bedeuten? Es besagt, dass dieser Zeitraum auch mit Beziehung auf die

Venus seine besondere Bedeutung hat, dass er gewissermassen eine grosse

Venusperiode, eine Venus -Aera darstellt. Es ist namlich dieser Zeitraum

von 8 X 52 Jahren genau gleich 260 Venusumlaufen, deren einzelner

bekanntlich nahezu genau mit 584 Tagen anzusetzen ist. Diese grosse

Periode enthalt also die beiden Hauptperioden, die neben der Jahrzahlung

und unabhangig von dieser und unabhangig von einander bestanden. das

Tonalamatl und die Venusperiode, vereinigt. Das ist ihre Bedeutung und"

das ist jedenfalls der Orund, weswegen wir diese Steine hier aufgestellt

finden zu den Seiten der Bilder (Jitetzalcoiiatl-Kiikulcan's, des Gotten der

nach seinem Tode sich in den Morgenstern verwandelt haben soil, de*

alten Priesters, dem dio Erfindung des Kalenders, der Wahrsagekunst, der

Zauberei und jeglicher priestorlicher Wissenschaft zugeschrieben wurde.

Noch ein drittes ausgezeichnetes Bild Quetzalcouatl-Kukulcan * wird

man, vielleicht, an den Gebauden von Chi cKen Itza finden. Das ist die

Figur, die sich flber dem an der Ostseite gelegenen Eingang des nach
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Osten vorgeschobenen FlQgels der Casa de Monjas — von Maler als

^Inschriften-Tempel" bezeichnet — findet. Ich wage abor nicht, darflber

eine bestimmtere Meinung zu aussern, da die Bilder dieser Figur auf den

Photographien, die mir bisher zu Gresicht karaen, zu klein sind. Ein Ura-

stand lasst mich aber muthmassen, dass auch diese Figur den mexikanisch-

toltekischen Gott Quetzalcouatl - Kukulcan darstellt. Und das ist, dass

unter ihr ein schmales Band sich findet, von dem Maud si ay eine genauere

Abbildung gegeben hat (vgl. Abb. 19), auf dem die Hieroglyphe der Venus

Abb. 18. Hieroglyphe des Planeten Tenus nach der Dresdencr Handschrift und von dem

Altar It in Copan.

Abb. 19. Scbmales Reliefband fiber dem Thfireingang des Ostflugels der Casa de Monjas

in Chi ch'm Itza. (Nach Mauds lay.)

wiederholt, und zwar in einer solchen Weise dargestellt ist, dass man zu

der Yermuthung gedriingt wird, es sollten hier ihre Konjunktionon mit

anderen Steruen zur Anschauung gebracht werdeu. Was filr Sterne das

sind, darflber orlaube ich mir allerdings vor der Hand noch keine Muth-

massung.

Die Thatsache aber, dass liier auf diesem Boden, wo mexikanische

Stammo thatig waren, wo sie die Oebilde ihrer mythischen Phantasie und

die Gestalten ihrer Krieger, in Wehr und Waffen und in vollem Putz, an

den skulpirten Steinwanden uns hiuterlassen haben, das Ueatirn des
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Abb. 20.

Planeten Venus und seine Perioden in liervorragender Weise dargestellt

worden sind, ist ein Beweis, dass diese alten mexikanischen Stamme die

voile Kenntniss dieser astronomischen Verhaltnisse besassen, wie sie die

Maya-Volker, die die grossen, im Sflden der Halbinsel Yucatan gelegenen

St&dte erbauten, zweifellos audi besessen haben. Fragt man aber, auf

wen etwa die
.
Legung der Grundlinien dieser Wissenschaft zuruckzufflhren

sei, so tVillr, meiner Meinung nach, doch sehr ins Gewicht, dass nach all-

gemeiner Tradition Quetzalcouatl als der Erfinder des Kalenders bezeichnet

wird, dass er gleichzeitig von der Tradition zu dem Morgenstern in direkte

und persdnliche Beziehung gebracht wird, dass aber Quetzalcouatl zwar

flberall in mexikanischen Landen bokannt ist, im Gebiet der Maya-Volker

aber nur da, wo die Mexikaner ihren Fuss hin-

gesetzt haben, oder wo die Mexikaner unmittel-

bare Nachbarn waren.

Die alte Tradition, dass Kukulcan in Chi cKen

Itca einst geherrscht habe, und dass er dort in

den Tempeln noch zu sehen sei, hat also eine

Musterung der Baulichkeiten und der in ihneu

noch erhaltenen Skulpturen voll bestatigt. Gleich-

zeitig hat sich aber auch ergeben, dass diese

Skulpturen und diese Bildwerke auf das deut-

lichste das Geprage mexikanischor KunstQbung

tragen, — freilich einer alteren und eigenartig

entwickelten Schicht dieses grossen Yolks-

stammes angehftrend, einer Zeit, in der nocli

nicht die besondere Form der Gesichtsmaske des

Idols von Cholula in der Kunstflbung und der

Hieroglyphik zu allgemeiner Annahme gelangt

war. Es erhebt sich nun die Frage, ob wir nun-

mehr annehmen miissen, dass Kukulcan auf diese

Orte, auf die Stfltzpunkte der mexikanischen In-

vasion, besehrankt war. Aus dem Bericht des P. Hernandez wissen wir,

dass in don Maya sprochenden Lfindern das gewohnliche Volk nur die Gotter

Itzamna, Bacab, Ekchuah, Ixchebelyas, Ixchd kannte und nichts von

Kukulcan und semen Genossen wusste. Dagegen sagt uns der Bischof

Land a, dass, bis zu dem Eindringen des Christenthums, in dem Gebiet

der alten Festung Mayapan, in Mani, die Fflrsten und die Priester und

zahlreiches Yolk im November dem Gotte Kukulcan ein Fest feierten.

Und der P. Hernandez stellt dem gewohnlichen Volk die Fflrsten

gegenuber, d. h. also die in priesterlicher Wissenschaft unterrichteteu.

gebildeten, oberen Schichten, die „in all diesen Dingen Bescheid wissen".

In der Litteratur, in den von den Gebildeten verstandenen Bilder-

schriften und ihren monumentalen Aequivalenten werden wir also audi

Abb. 21. KuA-ul can. (*J

Dresdener Handschrift 4 a.
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in dem eigentlichen Maya - Gehiet der Figur Kukulcaris zu begegnen er-

warten durfen.

Der P. Hernandez berichtet uns, dass Kufadcan der erste in einer

Reihe von 20 Gottheiten gewesen sei, die er alle mit Namen zu nennen

wusste. Es ist sehr zu bedauern, dass Las Casas sich nicht die Miihe

gegeben hat, die krausen Schriftzuge dieses Priesters zu entziffern, und

Abb. 22. Der junge Gott. Dresdener Handschrift 4c, <>a, 7 c, 11 a, 12b.

Abb. 28. Dresdener Abb. 24. Der Gott mit dem cAirrAon-Fleek.

Handschrift 12c. Dresdener Handschrift 7b, 21c; Codex Tro 9*b: Dresdener

Handschrift 69: Codex Tro 12.

diese Namen, die fflr uns von hochstem Interesse waren, uns verschwiegen

hat. Zweifellos aber durfen wir annehmen, dass diese *20 Gottheiten die

Titular-Gottheiten des Kalenders waren. Ob die Reihon von Titular-

Oottheiten des Kalenders, wie wir sie in den mexikanischen Bilderschriften,

insbesondere den Biichern der Codex-Borgia-Gruppe, antretten, uberhaupt
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in den Maya-Handschriften vorhanden sind, ist eine noch offene Frage.

Aber Keihen von 20 Gottheiten oder mythischen Personen sind in der

Dresdener Handachrift an zwei Stellen vorhanden. In der obersten Reihe

der Blatter 4—10 sind 20 Gottheiten in ganzer Figur und mit Ha upt-

urn! drei Neben-Hierogly]>hen dargestellt, wahrend die Hieroglyphen-

Gruppe Abb. 20 als Leit-Hieroglyphe, die ohne Zweifel die Bedeutung

der ganzen Reihe zum Ausdruck bringt, bei jeder der 20 Figuren sich

wiederholt. Eine zweite Reihe von 20 Gottheiten oder mythischen

Personen ist auf den Blattern 46—50, auf der linken Halfte der Blatter

in der vierten und achten Hieroglyphen-Reihe, duroh ihre Hieroglyphen

dargestellt. Vielleicht sieben davon stimmen mit Figuren der zuerst ge-

nannten Reihe uberein. Die audoren siud neu. Doch ist nicht aus-

geschlossen, dass wir unter ihnen vielleicht weniger Gottheiten oder

mythische Personen, als Sternbilder zu erkennen haben.

Was die Leit-Hieroglyphen-Gruppe Abb. 20 bedeutet, ist noch nicht

mit Sicherheit festgestellt. Die erste Hieroglyphe enthalt den Kopf des

Blitzthieres (des Hundes?) und das Element des Steins und als drittes ein

Element, das vielleicht einen Flflgel oder einen Vogel darstellt, alio drei

verbunden mit einem vierten Element, dass als die aufgeldste Form einer

der Hieroglyphen fur „Mann u zu erklaren ist (vgl. oben S. 405 u. 415), uud

das vielleicht mit aA-, dom Praefixe mannlicher Personen, zu ubersetzen ist.

Die zweite Hieroglyphe enthalt die beiden Elemente manik, die vermuthlkh

als Darbringung zu deuten sind (vgl. oben S. 471, 472). Ebensowenig

vermag ich jetzt schon eine bestimmte Meinung dariiber zu aussiern,

ob die Reihe der 20 Gottheiten auf deu Blattern 4—10 der Dresdener

Handschrift die Kalender- Gottheiten darstellen soil oder nicht. Die

Tonafoma^-Ahschnitte, die bei den einzeluen Figuren angegeben sind,

zeigen unregelmassig weehselnde Distanzen. Aber merkwurdig ist es

doch, dass die erste Figur in dieser Reihe von 20 Gottheiten (Abb. 21)

einen langschwanzigen, quetzalartigen Vogel auf dem Rucken (als Devise?

oder als Helmmaske?) trtigt und in der Hand eine Schlange halt, also

gewissermassen die beiden Elemente des Namens Quetzalcouatl oder

Kukulcan in seiner Person veranschaulicht, und dass diese Figur — die

einzige in der Dresdener Handschrift — ein Halsband von Schnecken-

gehausen, den Schmuck Quet:alcouatF», tragt, und dass die einzigen Ent-

sprechungeu dieser Figur, die ich, und zwar aus dem Codex Tro, gleich

nachweisen werde, ebenfalls das Halsband von Schneckengehausen haben.

Schellhas hat diese Figur in seiner Liste unter dem Buchstaben H
und der Bezeichnung „Schlangengott" mit zwei ganz anderen Figuren

zusammengeworfen, mit dem jungen Gott Abb. 22 und mit der ganz ab-

weichenden Gestalt Abb. 24. Die Gdtter Abb. 21 und 22 ahneln sich ja

allerdings in der Haupt-Hieroglyphe. Aber Gesichtsbildung, Gesichts-

bemalung und Tracht sind ganz abweichend, und die Begleit-Hieroglyphen
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sind durchaus anders. Schellhas betrachtet die halbkreisformige, orna-

mentirte und umsaumte Scheibo, die zum Theil an der Schlafe der

Figuren und ausnahmslos an der Schlafe der Haupt-Hieroglyphe zu sehen

ist, als Schlangenzeichnung, indem er sie mit einem ahnlich gestalteten

Fleck in der Hieroglyphe chicchan (das ist das dem Tageszeichen couatl

„Schlange tt eutsprechende Tageszeichen) vergleicht. Zunachst mSchte ich,

bemerken, dass diese Zeichnung keine „Schlangenschuppe u
ist, wie

Schellhas sie immer nennt, sondern ein dunkler Hautfieck. Das lehrt

ein Blick auf das dem Codex Cortes 12b entnommene Stuck Schlangeu-

leib (Abb. 24, an der rechten Seite), das ich iibrigens schon bei nieiner Er-

lauterung des Zeichens chicchan 1
) zum Yergleich daneben gezeichnet habe.

Die halbkreisformige Zeichnung auf dor Schlafe in unseren Abb. 21 und 22

uuterscheidet sich aber von dem chicchan-Fleck durch zwei sohr wesentliche

Merkmale. Der chicchan-Fleck ist auf seiner Flacbe mit sich kreuzenden

Strichen ausgefflllt. Wo diese fehlen, ist die gekreuzte Strichzeichnung,

wie das z. B. bei der Netzmantel-Zeichnung fast allgemein geschah, mit

rother Tinte gemacht gewesen und ist ausgeblasst. Der Schlafenfleck der

Abb. 21 und 22 zeigt auf seiner Flache — ausnahmslos in sammtlichen

Ilieroglyphen — eine dreitheilige Ornamentation, die vielleicht eine Nase

und zwei Augen andeuten soil. Der chicchan-F\eck ist ferner mit einzelnen

schwarzen Flecken umsaumt, ahnlich den schwarzen Flecken in der

Hieroglyphe oc. Der Schlafenfleck der Abb. 21 und 22 ist von dicht

aneinanderstossenden unkolorirten Kreisen oder Doppelkreisen umsaumt,

die moglicherweise Federn zum Ausdruck bringen sollen. Der achte

chicchan-F)eck ist in der Hieroglyphe der Person Abb. 24 zu sehen. Sie

mag man, wenn man will, als Schlangengott deuten. Die Abb. 21 und 22

haben mit einer Schlange als wesentlichem hieroglyphischem Merkmal

nichts zu thun, wenn auch Abb. 21 eine Schlange in der Hand halt.

Wie ich diese Schlange erklare, habe ich schon oben angegeben.

Der Schlafenfleck der Abb. 21 und 22 ist vermuthlich ein wirklicher

Schlafenfleck, eine Schlafenzeichnung, die ich am liebsten mit dem rothen

Fleck vergleichen m5chte, der genau an der gleichen Stelle und in

gleicher Gestalt in den Bildern der mexikanischen Priester zu sehen ist.

In der That finden wir die Haupt-Hieroglyphe des jungen Gottes an einer

Stelle (Abb. 22a) von der Hieroglyphe kin „Sonne, Tag, Fest" begleitet, und

zwar genau von der Form, wie sie auf Blatt 61 und 69 der Dresdener Hand-

schrift fur kin „Taga steht. Ah- kin aber heisst in der Mayasprache der

Priester. Bedeutet aber der Kopf mit dem Schlafenfleck nichts anderes

als „Priester tt

, so versteht man, dass er als Haupt-Hieroglyphe zwei ganz

verschiedenen gSttlichen Gestalten dieuen konnte. Dass diese zwei Ge-

stagen verschkden sind, lehrt der Augenschein. Abb. 21 ist ein alter

1) „DieTageszeichen der aztekischen und der Maya-Handschriften" (oben 8. 468).
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Gott und hat eine eigenthflmliche Zeichnung um den ausseren Augen-

winkel. Abb. 22 ist ein junger Gott, mit glattem Gosicht, der in Ge-

sichtsschnitt und Tracht dem Gott mit dem £an-Zeichen nahe verwandt

ist. Dass Abb. 21 und 22 verschieden sind, lehren aber vor allera audi

die Begleit-Hieroglyphen. Die erste der beiden Hieroglyphen, die die

Haupt-Hieroglyphe in Abb. 21 begleiten, hat einige Varianten, die ich in

Abb. 25 wiedergegeben habo. Sie kommt (Form c) Dresden 7 a als Be-

gleiterin der Haupt-Hieroglyphe des Hundes vor; (Form b) Dresden 8a

beim Jaguar; (Form b) Dresden 9a beim alten Gott; (Form b) Dresden 5a

bei dem Gotte, dessen Gesicht im Umkreis durch die Windungen einer

Schlange gebildet ist, und dessen Zflge in der Hieroglyphe der Nord-

richtung zu erkennen sind; (Form d) Dresden 11c beim Regengott;

(Form d) Dresden 14 b, c bei dem schwarzen Gotte, der der ersten der

funf Venusperioden prasidirt (vgl. Abb. 64—67, oben S. 661), dor vrahr-

«cheinlich ein Feuergott ist, und auf den ich den Namen Ekchuah be-

ziehen mochte; (Form d) Dresden 16 b bei dem durch das grosse Auge im

schwarzen Felde hieroglyphisch gekennzeichneten zweiten schwarzen

<jotte; (Form d) Dresden 22b bei dem Gotte mit dem /fcan-Zeichen.

Niemals aber bei dem jungen Gotte, den ich in Abb. 22 wieder-

gegeben habe, der vielmehr auch in den Begleit-Hieroglyphen dem Gotte
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mit dem fozn-Zeichen ahnelt. Noch deutlicber ist die letzte Hieroglyphe der

Abb. 21. Ich habe sie seinerzeit als Abbild des Kauzchens gedeutet. Jeden-

falls findet sie sich ausschliesslich bei Gottheiten des Todes, oder solchen, die

mit Todessymbolen ausgestattet sind, oder solchen, die, wie der Vogel Moan.

eine dunkle nachtige Gottheit darzustellen scheinen. Diese Hieroglyphe ist

dem ganzen Komplex der Begleit-Hieroglyphen des jungen Gottes Abb. 22 ab-

solut fremd. Es ist daher zweifellos, dass wir die beiden Gottheiten Abb. 21

und 22 auseinanderzuhalten haben. Und selbstverstandlich audi die Abb. 24.

Demi hier ist, wie ich oben nachgewiesen habe, auch die Hieroglyphe eine

ganz andere, indem die Haupt-Hieroglyphe des Gottes Abb. 24 die echte

cAtccAan-Zeichnung tragi Dagegen mochte ich die Abb. 23 zu der Gottheit

Abb. 22 Ziehen. Hier ist aber der Priester mit der Maske einer anderen

Gottheit ausgestattet. Er tragt als oberste Maske die des Regengottes.

Beilaufig mSchte ich bemerken, dass ich kaum glaube, dass P6r 8 te-

rn ami auf einem richtigen Wege ist, wenn er (Globus 71, S. 78, 79) auch

den oben beschriebenen Begleit-Hieroglyphen chronologische Werthe bei-

legt. Von den Variauten unserer Abb. 25 sieht er a, b und c, d als ge-

sonderte Hieroglyphen an, wahrend er mit a, b die augenscheinlich docli

wohl ganz anders konstruirten Hieroglyphen Abb. 2U und 27 konfundirt.

Unsere Abb. 25 a, b setzt er auf Grund einer wirklich halsbrechenden

Konstruktion dem Anfang und Ende der Regenzeit gleich, Abb. 25 c, d,

Abb. 26 und 27 einem Zeitraum von 13 Tageu.

Ich kehre zu unserer Abb. 21 zurQck. In der Dresdener Handschrift

kommt dieser Gott nur an dieaer einen Stelle, an der Spitze der Reihe

dor 20 Gottheiten, vor. Aber in dem Codex Tro ist er noch an ein paar

Stellen dargestellt. Auf Blatt 22 bei den Aan-Jahren (vgl. Abb. 28).

Diese Jahre werden in der Regel der Himmelsrichtung Osten zugeschrieben.

Im Text ist aber auf diesem Blatt die Hieroglyphe nohol „SQden" an-

gegeben. Das stiramt zu der Angabe Landa's, der die fom-Jahre und

ihren Bacab der Himmelsrichtung des Sfldens zuweist. Ich habe in einer

fruheren Abhandlung (vgl. oben S. 384, 385) darauf hingewiesen, dass in

der oberen Halfte dieser Blatter immer die Zarimonien dargestellt sind,

die in den letzten Tagen des vorhergehenden Jahres im Hinblick auf das

neue Jahr vorgenommen wurden, und dass deshalb die in der oberen

Halfte dieser Blatter abgebildete Gottheit vermuthlich immer den Bacab

des vorhergehenden, hier also des cauac-JahreB , das dem Suden gehdrt,

vorfuhren soil. Die Handlung, in der dieser Gott hier dargestellt ist

— man mochte „au einen Tropfen auf die Erde schutten" denken —
ist auch in den drei anderen Arten von Jahren bei der diese Jahre

reprfisentirenden Gottheit zum Ausdruck gebracht. Die andere Stelle,

wo ich den Gott Abb. 21 wiedererkenne, ist Codex Tro 31, 30 a, b.

Der Gott ist dort, in derselben Aktion, bei den vier Himmelsrichtungen

dargestellt (vgl. Abb. 29), wahrend in der fQnften Himmelsrichtung dieser
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Gott durch den Regengott ersetzt ist. Die Identitat der Abb. 28 und 21*

rait der Abb. 21 ergibt sich 1. aus dem Yogel auf dem Rficken (der

bei den Figuren des Codex Tro freilich nur noch in Resten vorhanden

ist); 2. durch den Kopfschmuck, in dem sowohl iu der Figur der Drea-

deoer Handschrift (Abb. 21), wie in denen des Codex Tro (Abb. 28) em

grosser Edelstein, von zwei Quasten oingefasst, deutlich ist; 3. durch die

Zeichnung urn den fiusseren Augenwinkel und 4. durch das Halsband von

Schneckengeh&usen, das in der That bei den Personen der Maya-Hand-

sehriften sonst nicht geaehen wird, und ausser bei uuserem Gotte Abb. 21

und 28, 29 nur noch bei dem schwarzen Bacab vorkommt, der in der oberen

Halfte des Blattea 23 des Codex Tro bei den cauac-Jahren abgebildet ist.

Gegenuber dem vielfach ausgesprochenen Raisonnement, dass der von

den Maya mit dem Namen Kukulcan bezeichnete Gott iu den Maya-Hand-

8chriften haufig sein miisse, bin ich umgekehrt der Meinung, dass er in

ihnen nur sporadisch vorkommen wird. Denn die Federschlange und den

Gott, der mit ihrem Namen bezoichnet wurde, halte ich ira Wesentlichen

fur eine mythische Konzeption der mexikanisch-toltekischen Stfimiue. Vou

ihnen, glaube ich, ist erst diese Gestalt in die Quiche-Mythen flber-

gegangen. In Tollan, iu TUuvcala, in dem jiiugst ausgegrabenen qnauh-

xicalli der Hauptstadt Mexico und in Chi ch'en Itza kann man, oft in flber-

raschender YVoise uboreinatimmcnd im Stil, die Foderschlange ornamental

verwendet und in selbstandigen Bildwerken dargestellt finden. In dem

jotzt von den Maya bewohnten Gebiet ist die Foderschlange im Uebrigen

selten. In Copan gibt es ein Paar Skulpturen, in denen man die

Federschlange erkennt. Sonst nur noch an Orten wie Uxmal, die in

unmittelbarer Nachbarschaft von Chi ch'en Itza und Mayapan gelegen und im

Stil ihrer Bauwerke denen der letzteren Orte nahe verwandt sind. Unter

den angeblichen Typen der Federschlange, die Mauds lay in dem ersten

Bande seines grossen Werkes auf der Tafel 23 vereinigt, sind nur die den

Bildwerken von Chi cKen Itza entnommenen echte Federschlangen. Alle

anderen falleu unter den Typus der im Codex Tro-Cortes dargestellten

Schlaugen, zeigen die cAicc/mn-Flecken (vgl. Abb. 20 e) und zeigen nur am

Kopf- und Schwanzende ornamentale Auflosungen, die aber mit Quetzal-

federn nichts zu thun haben. Das gilt audi fflr die Cedrelaholz-Platte von

Tikal. Die Quetzalfedern, die dort auf der oberen Yv'olbung der Scblange

zu sehen sind, gehoren dem Kopfschmuck des Kriegers an. Ich habe

diesen Sachverhalt schon langst und wiederholt hervorgehoben. Aber je

unbegrflndeter eine Bohauptung ist, ein um so zaheres Leben pflegt sie

zu haben. Das wird wohl auch fur den sogenannten „Hauptgott der Maya

JCukulcan" seine Geltung haben.

Zum Schluss sei es mir gestattet, noch einmal auf das Fest zuruck-

zukommen, das die Yukateken in dem letzteu Viertel des Uinal Xul dem

Gotte Kukulcan in Mani feierten. Das Fest bestaud, wie oben naber he-
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schrieben ist, in einein Wachen im Tempel unter Darbringung von Raucher-

werk und ungewiirzten Fastenspeisen vor den Idolen und den Fetischen,

die man auf dem Tempelhofe auf oinem Bette von Laub ausgebreitet hatte.

Es war also im Wesentlichen ein Feat der Vorbereitung. Am Schluss

dieser funf Tage kam nach allgemeinem Glauben Kukulcan vom Himmel

herab. Erw&gt man, dass Xul s. v. w. „Endeu bedeutet, dass dor darauf

folgende Uinal den Namen Yax kin tragt, was mit „die erste Sonne", „der

erste Tag", oder auch wohl „das erste Fest", flbersetzt werden muss, und

dass auch die Kalender der Tzeltal, wie ich in der folgenden besonderen

Abhaudlung micli zu erweisen bomuhen werde, einen „Monat" Yax quin

kennen, auf den, als den Beginn einer neuen Periode, die Bezeichnungen

<ler ihm vorhergehenden Zeitabschnitte deuten, so wird man zu dem

Schlusse gedrangt, dass das oben besehriebene Fest in Mani die aus

irgend einer vorgeschichtlichen Periode stehengebliebene Jahresabschluss-

feier war, in den letzten funf Tagen, nach Ablauf der 18 X 20 Tage, vor

Beginn des neuen Jahres, gefeiert.

Unter den verschiedenen Jahresfesten dor Maya, die Landa uns be-

sehreibt, gibt es noch eins, »n welchem ahnliche Zarimonien, wio am
Ausgang Xul, vor dem Beginn von Yax kin, vorgenommen wurden. Das

ist das Fest Pax, vor dessen Beginn, wie Landa uns erzahlt, man eben-

falls fflufTage wachte, genau in der Art, — das hebt Landa ausdrucklich

hervor, — wie in den letzten funf Tagen des Uinal Xul. Aber man

wachte vor dem Fest Pax nicht im Tempel Kukulcan s, sondern in dem

des Gottes Cit chac coA, des „ Idols des rothen L6wen u
, eines Gottes, der

mit dem Ek balam chac, dem „schwarzen Jaguar", und anderen Gdttern in

den fiinf Tagen vor den den cauac~h\\\vex\, gefeiert wurde.

Da* Fest Pax ist von dem Feste Yax kin genau urn 9 X 20 Tage

oder ein halbes Jahr entfernt. Die funf ihm vorhergehenden Tage wurden

nach der vom Bischof Landa gegebenen Konkordanz auf den 7.— 11. Mai

alten Stils fallen. Dass ihnen in ahnlicher Weise eine chronologische Be-

deutuug zukomnie, wie den fiinf dem Feste Yax kin voraufgehenden Tagen,

ist wohl zweifellos.

Es scheint demnach, dass wir zwei Jahresanf&nge an/.unehmon haben,

von denen einer in das Ende dor trockenen, der andere in das Ende der

nassen Jahreszeit tiele. In dem einen kam der Quetzalcouatl-Kukulcan

vom Himmel herab. Und in dem anderen wird, so werden wir an-

nehmen miissen, der Cit chac coh der Yukateken herabgestiegen aein. Es

wird bei den verschiedenen Stftmmen verschieden gewesen sein, welcher

von diesen beiden Anfangen als fur das ganze Jahr bezeichnend an-

gosehen wurde, und welcher nur fQr das halbe Jahr GQltigkeit haben

sollte. Dass man in der That mit zwei „ersteu Festen" im Jahre rechnete,

darauf deutet der Name, mit dem in den Buchern des Chilam Balam das

von Landa Yax kin genannte Fest bezeichnet wird. Die Bucher des
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(Jkilam Balam nennen es namlich regelmassig Tz'e yax kin „das kleine

erste Fest". Es muss also daneben ein Noh yax kin, ein „grosses erates

Fest" gegeben haben, und das wird wohl das Fest Pax gewesen sein.

Ohne Zweifcl aber gehdrte diese Fixirung des Jahreaanfangs in Yucatan

einer vorgeschichtlichen Epoche an. Denn wenn auch die Zarimonien,

I
die im Yax kin begonnen wurden und in den nfichsten Abschnitten sich

\
fortsetzten, in der That noch deutlich erkennen lassen, dass man in diesera

\ Uinal eine neue Periode begann, — die Yukateken liessen im Ya.r kin

\
alio Gebrauchsgegensttinde, das Werkzeug der Handwerker, die Spindeln

| der Weiber, die Pfosten der H&user, mit blauer Farbe salben, also zu

neuem Gebrauche weihen; sie schnitzteu im Mol ihre neuen G5tterbilder,

renovirteu im Ch'en den Tempel und das Tempelgorath, versohnten im

Zac die Gotter wegen des vergossenen Blutes dor erlegten Jagdthiere und

feierten dann im Mac die grosse Feuer-Zarimonie, tup-kak, wobei, ganz

wie bei dem grossen Feste der Tlaxkalteken und bei dem Feste des

Gottes der Tlatelolca, allerhand Gethier ins Feuer geopfert wurde — : so

war doch der offizielle Anfang des Jahres in Yucatan der, vor welchem

die fOof xma kaba kin, die fttnf flberschussigen Tage, angesetzt wurden,

in der historiscben Zeit das Fest Pop, das von dem Feste Pax urn 60„

von dem Feste Ycus kin urn 120 Tage entfernt war. Dagegen hat sich

mir auf Grund von anderen Untersuchungeu ergeben, dass der Anfang des

andern Halbjahrs, der 12. Mai alten Stils, der gleichzeitig fur die Breite

von Yucatan die besoudere Bedeutung hat, dass an ihm die Sonne auf ihrer

nordwarts gerichteten Bewegung zum ersten Mai den Zenith erreicht, das

eigentliche Neujahrsfest der mexikanischen Starame war.*) Damit stimmt

eine Notiz des Petrus Martyr, auf die Forstemann 1
) aufmerksam ge-

macht hat, dass die Mexikaner von Tabasco und an der Kuste von Yera Cruz

1) „Die achlzehn Jahresfestc der Mexikaner". Yeroffentlichungen ans dem

Kbnigl. Museum fttr Volkerkunde Bd. VI (Berlin 1899) S. 24, 166, 167.

2) Globus, Bd. 65, p. 246. Doch irrte sich Forstcmann, wenn er auch den

Tzeltal einen Jahresanfang im Mai zuschrieb. Die diesbezQgliche Angabe in

Brin ton's „Native Calendar" beruht darauf, dass Brinton die spanischen Worte

flir „Weihnachten* und nOstern
u verwechselte. Ferner ist Forstemann im Irr-

thum, wenn er annimmt, dass an der betreffenden Stelle des Petrus Martyr

wirkliche Mondmonate erwiihnt seien. Petrus Martyr sagt unmittelbar darauf:

— mensem autem a luna nominant tona .... eorum idiomate sol Tonaticus dicitur.

Tonaticus ist das mexikanische Wort tonatiuh „Sonne tt
. Und tona ist augenschein-

lich von dem tnexikanischen tonal-amatl abgeleitet und bezeichnet einen der Ab-

schnitte des tmaUimutl, aber nicht den Monat! Der Mond und der Monat heisst

im Mexikanischen metzili. Und so berichtet denn Petrus Martyr auch gleich

darauf: — scd nulla ratione moti, annum distribuunt in viginti menses, menses

autem etiam diebus viginti concludunt, d. h. die angeblichen Mondmonate sind

Monate von '20 Tagen, von denen etwas ttber 18 — Petrus Martyr sagt un-

genau 20 — auf ein Jahr gehn.
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das Jahr — ab occasu eliaco Vergiliarum „wenn die Sonne im Gestirn

der Plejaden nntergeht", (das war im Anfang des 16. Jahrhunderts der

21. April alten Stils) begonnen hatten. Und auffallend ist es, woraiif

Fdrstemann ebenfalls schon aufmerksam gemacht hat, dass die Hiero-

glyphe, die auf den Denkmalen von Palenque und Copan den Zeitraum

von 360 Tagen, d. h. ein Jahr, bezeichnet (Abb. 30), mit der Hieroplyphe

des Festes Pax (Abb. 31), — das, naeh der Angabe des Petrus Martyr

mit dem ersten Jahresfest der Mexikaner von Tabasco zusammenfallen

mu8ste, — auf das engste verwandt ist

Abb. 30. Abb. 31.

Soniit begegnen wir auch hier wioder, und sogar in der Hieroglyphik

der Denkmale der grossen Maya-Stadte, den Spuren der alton mexi-

kanischen Stamme dor atlantischen Kfiste. Quetealcouatl und sein Wider-

spiel Tezcatlipoca, die in den mexikanischen Kulten und den mexikanischen

Sagen eine so hervorragende Stellung einnehmen, sie erscheinen auch

bedeutsam als die Vertreter der beiden Halften des Jahres. Wahrond

bei den mexikanischen Stammen der atlantischen Kuste, wie es scheint,

die Quetzalcouatl- Tezcatlipoca -Periodon sich zur Zeit der Conquista noch

in voller Geltung befanden, waren sie in Yucatan nur ein Ueborlebsel

einer vorgeschichtlichen Zeit.

Seler. Uesamnielte AbhantlluuKen I. 45
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20.

Der Festkalender der Tzeltal und der Maya

von Yucatan.

Zeitechrift fur Ethnologie XXX. 1898. 8. 410-416.

Nebeu den Hieroglypheu der Tageszeichen sind die der Uinal, oder

Zeitraume von 20 Tagen, bezw. der in ihnen gefeierten Feste so ziemlich

die einzigen Maya-Hieroglyphen, die in ihrer Form und ihrom Lautwerth

bisher sicher erkannt worden sind. Es ist das bekannte Werk des Bischofs

Land a: „Relacion de las Cosas do Yucatan" vora Jahre 1566, in dem.

neben den Namen und Zeichen der Tage, auch die der 18 UinaL, der

sogenannten Monato oder Jnhresfeste der Yukatekeu, gegeben sind. In

den Handsehriften sind sie zuerst von Forstemann in der Dresdener

Handschrift nachgewiesen worden. Und seither sind sie auch auf den

Denkinalen vielfach wieder erkaunt worden.

Wahrend demnach iiber die Form dieser Hieroglypheu und ihreu

Lautwertli kaum noch Zweifel bestehen, ist doch die Bedeutung der Zeichen

noch keineswegs klar. Und das hangt zum Theil damit zusammen, dass

auch die Bedeutung der Namen dieser 18 Jahresfeste durchaus noch nicht

sicher erkannt wordon ist. Angesichts der Thatsache, dass das veroffent-

lichto Material fflr die Sprache von Yucatan sehr durftig ist, die Sprache

wenig gepflegt ist, und noch keine authentische Uebersetzung alter Teste

vorliegt, muss man sich nach Hfllfsmitteln umsehen, wo immer nur wir

solche zu findon erwarten dflrfen. Man hat deshalb schon lange versucht

die benachbarten Dialekte, insbesondero das nahe verwandte Tzeltal heran-

zuziehen.

Auch die Tzeltal kannten und benannten die 18 Zeitraume von

"20 Tagen, nebst den flberschflssigen fflnf Tagen. Und sollen wir ein-

heimischen Schriftstellern glauben, so waren diese Benennungen noch heute

im Gebrauch. Wtihrend aber die Tagesnamen der Tzeltal vielfach sich

sehr eng verwandt mit denen der Maya von Yucatan erweisen, lasst sich

das Gleiche nicht von den Namen der sogenannten Monate sagen. Listen

der Tzeltal-Namen der 18 Monatsfeste sind in oiner ira Jahre 1845 von

Emeterio Pineda verOffentlichten geographischen Besehreibung von
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Chiapas und Soconusco und in der im Jahre 1888 erechienenen Tzeltal-

Grammatik des Lie. Vicente Pineda mitgetheilt worden. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach sind beide, wie vermuthlich auch die geuannte

Grammatik selbst, Abschriften einea alteren Manuskripts entnoraraen. Die

von Emeterio Pineda verSffentlichte Liste ist, mit den Bemerkungen des

Autors, in dera zweiten Bande von Orozco y Berra's Historia Antigua

y de la Conquista in Mexico abgedruckt worden. Die Liste Vicente

Pineda's unterscheidet sich, abgesehen .von den anderen Naraen, die er

gibt, namentlich dadurch, dass zwei der Feste an eine andere Stelle

gesetzt worden sind. Ich habe Grflnde, in dieser Beziehung die Reihen-

folge Emeterio Pineda's fur zuverlassiger zu halten, und fahre in dem
Folgenden die beiden Listen neben einander und in der Anordnung

Emeterio Pineda's auf.

Die Abweichungen der zweiten Liste sind durch die beigesetzten

Ziftern kenntlich.

A. Liste D. Emeterio Pineda's.

1. tzun

2. bateul

3. sis-sac (verbessert fur sisac)

4. muctasac

5. moc

ti. olalti

7. ulol

8. oquin ajual

9. uch (verbessert fflr veh)

10. eluch (?) (verbessert fflr elech)

1 1 . nichcum

12. sbal vinquil (verbessert fflr

sbanvinquil)

13. xchibal vinquil

14. yojnbal vinquil

15. xchanibal vinquil

16. pom (verbessert fflr poin)

17. mu.v

18. yaxquin

B. Liste D. Vicente Pineda's.

6. tzun n8iembra
a

1. batzul „primeros bledos*

2. saquil jd „agua clara"

3. ajel chac „abundancia de pulgas 1-

4. mac „tapa, cerca. tapar, cercar"

5. olalti „boca do nino u

7. julol „llego la criatura"

8. oqutn ajab „lloro el cerro grande*

9. yal-uch „hijo del tlacuatzin"

10. mucuch „tlacuatzin grande"

11. juc vinquil „setimo naeimiento"

12. wac vinquil „sexto nacimiento"

13. jo vinquil „quinto nacimiento"

14. chan vinquil „cuarto nacimiento*

15. ojc vinquil „tercer nacimiento"

18. pom ..incionso*

16. mux „ablandamionto general de

la tierra por la excesiva lluvia"

17. ya.r-quin ^fiesta humeda"

19. chay-quin „se perdio la fiesta"

Die Orthographic der zweiten Liste habe ich der der ersten an-

gepasst und auch die von Vicente Pineda angegebenen Uebersetzungen

binzugefflgt, die allerdings, wie wir sehen werden, in der Mehrzahl sehr

zweifelhaft sind.

•15*
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Emetorio Pineda bemerkt zu dem 5. Fest (moc oder mac): „Das

ist der Monat, in dem man die Zaune in Ordnung bringen muss."

Zu dem 6. Fest (olalU): „In diesem Monat mflssen die Saaten bestellt

werden, wie auch immer die atmospharischen Verh&ltnisse beschaffen

sein mogen; so dass, wenn die Aussaat durch Regenmaugel oder wegen

zu vielen Regens zu Grunde geht, sie in keinem anderen Monat noch

einmal gemacht wird, auch wenn Temperatur und Bewasserung es er-

lauben."

Zu dem 9. Fest (uch): — „In diesem Monat werden die Pflanzen von

Krankheiten befallen, insbesondere von einem Insekt wie ein grosser Floh,

der sio zum Absterben bringt und vernichtet."

Zu dem 10. Fest (eluch): — „In diesem Monat kommen die heilsamen

Winde. Aber wenn sie nicht gunstig sind, so ist das Zugrundegehen bei

vielen Pflanzen sicher. Insbesondere bei der Kartoffel, die nieht mehr

zur Bluthe kommt und koine Ernte gibt.
u

Zu dem 11. Fest (nickcum): — „bezeiohnet die Bltlthe.
-

Zu dem 12. Fest (sbal vinquil): — „bezeiehnet die Befruchtung.*

Zu dem 13. bis IT). Fest (.rckibal vinquil, yoaribal vinquil, xchanibal

vinquil): — „Die drei Zeiten der Ausbildung des Getreidekorns, der Perl-

zustand, der milchige und der mehlige Zustand."

Zu dem 16. Fest (pom): — „ln diesem Monat muss man die Bienen-

stocke ausschneiden und die Ernte einheimsen."

Zu dem 17. Fest (mu.c): — „Bezeichnet den nahenden Frost.*

Zu dem 18. Fest (yaxquin): — „Ist die Weihnachtszeit."

In seinem Native Calendar hat Brinton die Liste Emeterio Pineda's

ebenfalls angefiihrt und die Namen zu erkliiren versucht. Er hat aber die

Fehler in 9, 10, 12 und 16 nicht erkaunt und auch fur verschiedene der

anderen Namen ott'enbar falsche Etymologien gegeben, (z. B. in 8, wo

ajual, das gewohnliche Tzeltal-Wort fur „Herr", von ihm mit dem Quiche-

Wort auan ^Pflanzung* in Zusammenhang gebracht wird). Der argste

Schnitzer aber ist, dass er bei 18 (yazquin) das „el tiempo de Pascua**

des mexikanischen Autors mit „Ostern u ubersetzt und den Schluss macht,

dass das Tzeltal-Jahr „ungefahr am 1. April" begonnen habe. Schou dass

das vorhergeheude Fest 17 (mw,r) nach Emeterio Pineda don „nahendeu

Frost" bezeichuen soli, hatte ihn stutzig machen sollen. Aber auch der

Vergleich mit dem yax kin der Maya hatte ihn lehren konnen, dass der

Monat Dozember gemeint ist. „Pascua u bezeichnet im Spanischen jedes

grossere Fest: Weihuachten, die heiligen drei Konige, Ostern und Pfiogsten.

Pascua im engeren Sinne aber ist Weihnachten. Wenn man Ostern meint,

pflogt man Pascua de flores zu sagen, oder in der gebildeten geistlichen

Spraehe Pascua de Reaurreeeion.

Vergleicht man nun die obigen Tzeltal-Listen mit der Liste der

Jaliresfcste, die uns der Bischof Land a ffir Yucatan nennt, so ergibt sich
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«ine merkwiirdige Thatsache. Zahlt man -— natilrlioh unter Beiaeite-

laasung der chay quin, der „ausfallenden, verlorengehenden Tage", d. h.

der fQnf am Schlusa der 18 X 20 eingefflgten iiberschussigen Tage, — von

yax quin, dem yax kin der Maya, d. h. wie ich in der vorigen Abhandlung

dargethan habe, dem „ersten Jahresfestu ,
weiter, so entspricht dem dritton

darauf folgenden Maya-Feate yax das zweite darauf folgende Tzeltal-Fest

batzul, das von Vicente Pineda als „das erste GrQn u erklarl wird; dem

vierten darauf folgenden Maya-Feste zac „weiss, hell" das dritte darauf

folgende Txeltal-Fest sissac oder saquil jd „klares Wasser"; dem sechsten

darauf folgenden Maya-Feste mac das fimfte darauf folgende Tzeltal-Fest

moc oder mac, d. h. es wurde in diesem Theil der Liste eine Ueberein-

stimmung des Maya- und des Tzeltal-Kalenders hergestellt werden kdnnen,

wenn man annahme, dass das Fest Nr. 7 der Tzeltal-Listen ulol oder julol

eigentlich an den Anfang gehort, unmittelbar auf yaxquin folgend, dem

mol des Maya-Fe8tkalenders entsprechend. Eine sprachliche Vorwandt-

achaft zwischen diesen beiden Namen scheint ja vorzuliegen, wenn nicht

geradezu ulol aus mol, oder dieses aus jenom, durch Abschreibefehler ent-

standen ist.

In dem folgenden Theile der Liste zeigen die Maya- und die Tzeltal-

Feate durchgangig verschiedene Namen. Aber bei dem sechszehnten auf

ya.tkin folgenden Feste, dem pom der Tzeltal, dem zeec dor Maya, ist in-

sofern eine Uebereinstimmung festzustellen, als der Berichterstatter Qber

den Tzeltal-Kalender bei diesem j.Monat* angibt, dass man in ihm die

Bionenstocko ausschneiden und die Ernte einheimsen soil, wahrend bei

den Maya, wie Landa berichtet, am Feste zeec die Bieuenziichter den

Bacab
y
insbesondere dem Hobnil, eine Art Erntefest feierten und den vior

Chac auf Schiisseln Kugeln von Weihrauch (pom) darbraehten.

Was nun im Einzelnen die Namen der Tzeltal-Feste angeht, so kann

ic)i, bei der Unsicherheit der flberlioferten Formen und der Spnrlichkeit

des fiir die Maya-8prachen von Chiapas vorliegenden Materials, es natQrlich

nicht unternehmen, eine vollstandige Etyraologie von ihnen zu geben.

Solche wis8en8chaftlich ziemlich fragwiirdigen Leistungen flberlasse ich

gem Andern. Nur auf Einzelnes will ich eingehen, was gesichert er-

scheint, und was fur eine bestimmte, hior zu erorternde Frago von

Wichtigkeit ist.

Der erste Name in Emeterio Pineda s Liste, tzun, wird von Vicente

Pineda mit „Saaf ubersetzt, was das Wort im Tzeltal auch thatsachlich

heisst. Brinton bringt es, und das scheint mir richtiger zu sein, mit

dem Maya-Worte chun in Vorbindung, das „Wurzelstock, Fundament,

<jrund, Anfang, Ursache" bedeutet. Das Fest entspricht dem Maya-Feste

C'h'en, das nach Landa in den Anfang des Januars fiol. Auch das Tzeltal-

Fest werden wir, wenn yaxquin in den Dezeinber. in die Zeit vor \V
r

eih-

nachten fiel, in den Monat Januar zu setzen haben. Und es scheint das
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auch der Grund zu sein, (lass man diesen Festkalender mit town beginnen

liess. Denn diese in christlicher Zeit niedergeschriebenen Listen sind

wahrscheinlich urspriinglich dem christlichen Kalender parallelisirt gewesen.

Das zweite Fest, batzul, wird von Vicente Pineda mit „primeros

bledos" ilbersetzt, was man vielleicht mit „das erste Grfln" verdeutschen

kann. Dann wflrde dieser Name im Sinne dem Namen des entsprechenden

Maya-Festes, ya.c, entsprechen. Ich habe indes doch ein gewisses Be-

denken, diese Erklarung ohne Weiteres anzunehmen. Das Material der

Vocabulare gibt keine recht befriedigende Uebersetzung an die Hand.

Wir finden im Maya batzil mit der Bedeutung „fiir sich allein". Im

Tzeltal batzil mit der Bedeutung ^gcrade, ricbtig, zur rechten Hand":

batzil cob „korrekte Sprache", batzil tzeub „echte Jungfrau" ; batzil cab oder

uayU cab „die rechte Hand, der Norden". Brinton zieht es vor, den

Namen batzul von bat abzuleiten, was „die Tzeltal- und Maya-Bezeichnung

fQr Korn, Samen u. s. w." sei. Ich furchte, hier hat Brinton wieder 9eine

mangelhafte Kenntniss des Spanischen einen Streich gespielt. Das Tzeltal

bat, das Zo'tzil bot, das Maya bat, batil ist in den WSrterbtlchern mit

„granizo* iibersetzt, das heisst aber nieht ^Korn", sondern ^Hagel"!

Die Namen fQr das dritte Fest six-sac und saquil jd entsprechen

augonscheinlich dem Maya-Foste zac „weiss*. Sis-sac heisst ,.der kleine

Weisse* und das vierte Fest muc ta sac „der grosse Weisse*. Das

dritte und vierte Fest der Tzeltal-Listen verhalten sich also zu einander.

wie die mexikanischen Feste tocoztontli und ueitocoztli, tecuUhuitontli und

uei tecuilhuitl. Ueber den Namen ajel chac, den die Liste Vicente

Pineda's ftir muc ta sac gibt, erlaube ich mir keine Mutmassung.

Die an fflnfter Stelle stehenden Namen moc und mac — das erste ist

Zo'tzil-, das zweite Tzeltal-Aussprache — entsprechen genau dem in der

yukatekischen Liste folgenden Feste mac. Im Tzeltal bedeutet mac
„Deckel u oder „Zaun". Und Emeterio Pineda gibt daher bei diesejn

rMonat" an, dass man in ihm die Zaune in Ordnung bringen miisste.

Bei den folgenden Namen liegt keine klare Beziehung mehr zu den

Maya-Festen vor. Ich kann mich daher kurz fnssen. Der achte Name
ist in den beiden Listen etwas variirt und lasst verschiedene Deutungen

zu. Der Abschnitt entspricht dem Maya-Feste Moan.

Bei dem neunten und zehnten Feste miissen wir yal-uch und muc-uck

der Liste Vicente Pineda's wieder mit „der kleine" und rder grosse*

uck fibersetzcn. Die von Emeterio Pineda Qberlieferten Nameu dieser

Feste sind augenscheinlich verderbt. Uch bedeutet im Tzeltal „Laus*

und uch (mit laugem u) die „Beutelratte u (mexikanisch thcuatzin).

Emeterio Pineda berichtet, dass in diesen beiden „Monaten" ein Insekt,

wie ein grosser Floh, den Pflanzen schadlich werde.

1) Vgl. sis-balam
n tigrillo" „der kleine Jaguar 1*.
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Von dora folgenden Feste an zeigt sich in den beiden Listen eine

merkwurdige Differenz. Die Liste Emeterio Pineda's hat fur das jetzt

zunachst folgende Fest noch einen besonderen Namen : nichcum. - Im
Tzeltal heisst nich die Bluthe, und Emeterio Pineda bezeichnet diesen

Abschnitt demnach auch als Zeit der Bluthe. Fur den zweiten Theil des

Namens scheint sich aus dem Tzeltal-Sprachschatz kein passendes Wort

zu ergeben. Doch erinnert diese zweite Silbe an den Naraen cumku, den

der entsprechende Abschnitt des Maya-Festkalenders fuhrt. Im Maya

heisst cum der „Topf". Brinton hat, ich weiss nicht mit welchem Rechte,

nichcum in nichquin „Zeit der Bliithe" verandert.

Die dann folgenden Feste heisson in der Liste Emeterio Pineda's

einfach: „Der erate Zwanziger" [sbal vinquil] 1
), „der zweite Zwanziger"

[xchibal vinquil], „der dritte Zwanziger" [yoxibal vinquil], „der vierte

Zwanziger* [.rchanihal vinquil \. Die Liste Vicente Pineda's aber be-

zeichnet schon das vorhergehende Fest nichcum und die vier auf dieses

tblgenden Feste mit Zahlennamen, und zwar mit den Namen juc vinquil,

tcac vinquil, jo vinquil, chan vinquil, o.r vinquil, die „sieben Zwauziger",

„scchs Zwanziger", „funf Zwanziger1

,
„vier Zwauziger", „drei Zwanziger"

bedeuten. Diese letzteren Bezeichuungen der Vicente Pineda'schen

Liste kdnnen nur den Sinn haben, dass sieben-, sechs-, fiinf-, vier-, drei-

mal zwanzig Tage noch bis zum Schluss des Jahres, oder bis zum neuen

Jahre fehlen. Und so kdnnen auch die in der Liste Emeterio Pineda's

gegobonen Namen nur den Sinn haben: „Der erste, zweite, dritte, vierte

der letzten (sechs) Zwanziger*.

Demnach scheint aus dieser Namengebung hervorzugeheu, dass das

Tzeltal-Jahr mit dem in der Liste Emeterio Pineda's an siebzehnter

Stelle genannten mu.c schloss, und dass yaxquin das erste Fest des neuen

.lahres war, was ja in der That auch der Name dieses Festes besagt.

Ganz das Gleiche hat sich mir gelegentlich der Betrachtungen, die in

der vorhergehenden Abhandlung iiber ^Quetzalcouatl-Kukulcan in Yucatan"

niedergelegt sind, filr das Maya-Jahr ergeben. Und ich habe, da sich

hieran wichtige Folgerungeu knupfen, diese Betrachtungen fiber die

Tzeltal-Feste hier anfugen zu mussen geglaubt.

1) *bal, zbal oder xbal heisst im Tzeltal und Zo'tzil „der erste", abgeleitet

von dem Worte ba „der Gipfel*. Hal ist das von ba abgeleitete Abstraktum, und

s, z, x das Possesiv- Prefix der dritten Person.
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21.

Die Monumente von Copan und Quirignft und die

Altarplatten von Palenque.

Ycrbandlungen der Berliner Anthropologtachen Gesellschaft. 18. November 1899.

Zeitachrift fur Ethnologie XXXI. S. (670) -(788).

Von all den Wundern dor bildenden Kunst der alten Volker Zentral-

Amerikas, die durch John L. Stephens' und P. Catherwood's epoche-

machende Keise in den Jahren 1 8^9 und 1840 ffir die europaische und

amerikanische Welt gewissermassen neu entdeckt wurden, hat iiichts so

sehr das Staunen der Kntdecker, wie der Leser jener klassis^en ..Incidents

of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan" hervorgerufen, als

die im tropischen Waldesdunkel verborgenen Denkmaler von Copan. Durch

die fflr die damalige Zeit und die damaligen Mittel meisterhafte Wieder-

gabe Catherwood's ist die allgemeine Porm dieser Monumente uns seit

Langem vertraut geworden. Spater sind von Dr. Alphons Stiibel

Zeichnungen veroffentlicht worden, die Herr Heinrich Meye aus Eis-

leben von den Hauptdenkmalern aus Copan und einigen von Quirigua an-

gofortigt 1
) hatte. Aber erst die Aufnahmen und die Abklatsche, die Herr

Alfred P. Maud si ay in siebenjahriger Arbeit, unter enormer Aufwendung

von Geld und Mittcln, hat fertigstellen konnen, und die er in eineui seit

dem Jahre 1883 erscheinenden Werk, in dem archaologischen Theil der

Biologia Centrali-Americana, in geradezu mustergiltiger Weise wiedergibt

und beschreibt, haben das Bild jener Monumente in alien ihren Kinzel-

heiten und in einer Vollkommenheit uns vor Augen gefuhrt, wie sie in

gleicher Weise kaum fur irgend welche anderen Denkmaler erreicht

worden ist. In neuerer Zeit hat das Peabody-Museum die Arbeiten

Mau delay's aufgenoinmon und fortgefuhrt, und auch ftber diese Aufnahmen

und Untersuchungen liegt ein Bericht in der ersten und in der sechsten

Summer dos ersten Bandes der „ Memoirs of the Peabody Museum of

1) VrI. Verhandl. Berliner A nthropol. Gesellsch. 1878, Zeitschrifi f. Ethnologie

Bd. X, S. (424): Verhandl. Berliner Anthrop. Gesellsch. 1883. Zeiischrifl Ethno-

logic, Bd.XV, S. (215).
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American Ethnology and Archaeology (Cambridge Mass., 1896 und 1902)"

vor. Endlich ist bei Gelegenheit der vierhundertjahrigen Erinnerungsfeier

der Entdeckung Amerikas eine Anzahl dieser Denkm&ler abgeformt und

auf der Welt-Ausstellung in Chicago zur Schau gestellt worden. Hierzu

kommen dann noch die Aufnahmen und die Abklatsche, die Herr Desire

Charnay in wiederholten Expeditionen aus Palenque, Chich'en Itza und

anderen Ruinenstatten von Yucatan zusammengebracht hat, so dass in der

That jetzt schon ein umfangreiches Material an Werken der bildenden

Kunst der alten Yolker Zentral-Amerikas dem Studium zuganglich gemacht

worden ist.

Freilich iat dieses Material nicht immer leicht und nicht fiir jeden

erreichbar. Das Konigliche Museum fflr Yolkerkunde besitzt seit dem

Jahre 1888 die vollstandige Serie von Abklatschen Desire Charnay 's

aus Palenque. Chich'en Itza und Menche Tinamit. Es ist aber erst in

jungster Zeit moglich geworden, die hauptsachlichsten Stficke von ihnen

im Lichthof, wenn auch zum Theil nicht in sehr vortheilhafter Weise, zur

Ausstellung zu bringen. Durch Austausch mit dem Field Columbian

Museum sind die Abklatsche zweier Monumente aus Quirigua in den

Besitz des KSniglichon Museums gelangt, die in dem Lichthofe eine Auf-

stellung gefundeu haben. Wir verdanken es der Freigebigkeit des grossen

Forderers der amerikanistischen Studien, Seiner Excellenz des Herzogs

v. Loubat, dass in jiingster Zeit auch eine Anzahl der merkwiirdigen

Bildwcrke von Copan in vorziiglich gelungeneu Abformungen zur Schau

gestellt werden konnten. Fur das Studium der Uebrigen sind wir auf die

Abbildungen in dem grossen Werke Maud si ay's und auf Photographien

angewiesen.

Ueber den allgemelnen Eindruck, den diese Monumente, insbesondere

die von Copan auf den Beschauer macheti, und ihre Bedoutung spricht

sich Stephens in dem oben genannten ^Verke 1

) folgendermassen aus: —
„Of the moral effect of the monuments themselves standing as

they do in the dephts of a tropical forest, silent and solemn, strange in

design, excellent in sculpture, rich in ornament, different from the works

of any other people, their uses and purposes, their whole history so

entirely unknown, with hieroglyphs explaining all, but perfectly

unintelligible, I shall not pretend to convey any idea. Often the

imagination was pained in gazing at them. The tone which pervades

the ruins is that of deep solemnity. An imaginative mind might be

infected with superstitious feelings. From constantly calling them by

that name, in our intercourse with the Indians, we regarded these

solemn memorials as „idols u — deified kings and heroes — objects of

adoration and ceremonial worship. We did not find on either of the

1) Band I, S. 158, 15!».
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monuments or sculptured fragments any delineations of human, or, in

fact, any other kind of sacrifice, but had no doubt that the large

sculptured stone invariably found before each „idol" was employed as

a sacrificial altar."

So reservirt sich also Stephens im Allgemeinen diesen Denkmalern

gegenflber verhalt, so steht er doch nicht an, den Ausdruck „Idole" fur

die pfeilerartig aufragenden AVerkstucke zu gebrauchen, die vorn, und

hfiufig auch hinten, in (iestalt von menschlichen Figuren gearbeitet. an

Abb. 1. Altar vor der Stele C in Copaii, Abb. 2. Altar vor der Nordseite der

zum Theil erganzt. (Nach der Zeichnung Stele N von Copan.

im 1. Heft der Memoirs of the Peabody

Museum.)

Abb. 2a. Abb. 2b.

r«M«r-Zeichen von AltSren in Copan:

2a: von dem Altar vor der Westseite 2b: von dem Altar vor der

der Stele M. Sfidseite der Stele D.

den Seiten, und zum Theil audi hinten, mit Hicroglyphen gesehmuekt

sind, wahrend er die sum Theil sehr sonderbar geformteu skulptirt«»n

Steine, die vor diesen ^Idolen" angctrotten werden, als Opferaltare erklart.

Vorsichtiger driickt sich Maudslay aus. Er behalt, obwohl mit Vorbehalt

den Ausdruck r Altar" fur die letztgenannteu kleineren Werkstuoke bei,

bezeichnet aber die grosseren, pfeilerartig aufragenden nur allgemein als

Stolen. Leber die Bedeutung der kleineren Skulpturstiicke, der so-

genannten „Altare". erlaube ich mir kein Urtheil. Ich erwahne nur, dass

die Ingonieure des Peabody Museum unter ihnen einen gefunden haben,
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der aus den wesentlichen Elementen einer Schildkrote (Ruckenschild, Kopf

und 4 Klauen) aufgebaut ist (vgl. Abb. 1, S. 714), wahrend andere dieser

Alt&re eiu phautastisches, reptilartiges Thier rait riesig ausgebildetem

Kopfe, oder aueh nur den Kopf eilies solchen darzustellen scheineii. Auf

Letztereu tritt, in der Regel in der Schultergegend angebracht, bedeutsam

nns die monunientale Form des Zeichens cauac entgegen (vgl. Abb. 2, 2a, 2 b,

S. 714), die ohne Zweifel wohl Wolkenballen und daraus hervorziingelndes

Feuer zura Ausdruck bringt. Die pfeilerartigen Werkstficke dagegen, die

Stolen, 8ind Monumente. die eine bestimmte Zeitperiode bezeichnen. Das

Gleiche gilt von den Aitarplatten von Palenque. Und aueh die mit Hiero-

glyphen bedeckten grossen Skulpturen, die, ahnlich manchen „Altaren w

von Copan, die allgemeine Form eines reptilartigen Ungoheuers wieder-

zugeben seheinen, — wie die grosse sogenannte Tortuga (SchildkrSte) von

Quirigua —
,
gehoren in die gleiche Klasse von Denkinalern.

Mit Reeht bezeiehnet Stephens die Hieroglyphen auf diesen Stolen

als ^explaining all", aber durch die rastloson Bemuhungen der letzten

.Jabrzehnte sind sie nieht mehr ^perfectly unintelligible".

Die Reihe der Hieroglyphen beginnt auf alien diesen Denkinalern,

und aueh auf den Aitarplatten von Palenque, mit einer Haupt-Hieroglyphe

mehr oder minder ornamentaler Gestalt, deren versehiedene Formen und

Varianten ich in den Abbildungen 3—2(5 zusammengestellt habe. Der
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Ilauptbestandtheil der Anfangs-Hieroglyphe ist ein auch aus deti Hand-

schriften bekanntes Element, das in der Dresdener Handschrift als Basis

des Pfahls erscheint, auf dem der Vuaya </a6-Damon aufgesteckt wird, uud

anderwfirte in der Art einer Edelsteinscheibe in der Stirnbinde gewisser

G5tter zu sehen ist, dem icb deshalb den Lautwerth tun „Steiu. Edel-

9. cow* steua iu
< * £

stein" zuschreiben zu mtissen glaubte 1

). Eingefasst oder gekront wird

dieses wesentlichste Element der Anfangs-Hieroglyphe von zwei anderen,

seitlich stehenden, die in den ornamentalen Ausgestaltungen dieser Haupt-

Hieroglyphe (vgl. Abb. 3—5) deutlieh als Figuren Ton Fischen (Maya: cat,

1) Vgl. raeine Abhandlung: „Zur mexikanischen Chronologie, mit besonderer

Beriicksichtigung des zapotekischen Kalenders u
: oben S. 553.
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Tzeltal und Choi: chat, Guatemala-Sprachen : car) zu erkennen sind. Ich

mdchte meinen, dass diese letzteren Eleniente mit dem Hauptelement

phonetiacb, nach Art der mexikanischen Hieroglyphen, zusammenzusetzen

sind, und ihre Vereinigung ca-tun oder katun zu lesen ist. Mit auderen

Worten, ich bin der Meinung, dass diese Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe

nicht8 anderes als dor Ausdruek fur „Periode'* (katun) ist. Wir werden

in der That sehen, worauf For stem an n schon hingewiesen hat 1
), dass

die Hieroglyphe fur 20 X 300, d. h. die Anzahl von Tagen, die der katun

der Maya enthalt, mit dieser Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe im Wesent-

lichen identisch ist. Ich werde diese Haupt-Hieroglyphe als „ Katun- .

Zeichen* auffuhren.

Die Kdpfe, die in der oberen Hftlfte dieser Anfangs- und Haupt-

Hieroglyphe die Mitte einnehmen, haben, wie man in den Abbildungen

sieht, auf den verschiedenen Stolen und Altarplatten, und auch auf den

verschiedenon Seiten derselben Stele verschiedene Gestalt und verschiedenes

Ansehen. Ich glaube in einigen (Abb. 9 und 22) den Sonnengott zu

erkennen. Andere (Abb. 10, 12, 14) scheinen ebenso zweifellos die

AVassergottheit darzustollen, die die Yukateken Ah bolon tz'acab nannten.

ajjer auch (Abb. 21) den Yogel Moan, der aber wohl nur ein Vertreter

der Wassergotthoit ist. Wieder andero (Abb. 6, 8 u. 2<>) lassen ziemlioh

deutlich einen Jaguar-Kopf erkennen. Andere (Abb. 11) den Kopf

eines Rep tils (Krokodils). Andere (Abb. 3, 4, 20) zeigen ein regel-

massigefN bartloses Gesicht, flachgedriickte Stirn und Zuge, die denen des

jfingeren der beiden Priestcr auf den Altarplatten von Palenque gleicben.

Eine, namentlich in den Abb. 4 und 20 deutlich erkennbare Haarflechte.

die vor dem Ohr lang herunterhangt, und eine Art Breloque, die von der

Stirn herab uber die Nasenwurzel hangt, lassen erkennen, dass hier ein

weiblicher Kopf dargestellt werden sollte. In einer der Hieroglyphen

(Abb. 5) scheint ein Kopf mit Tod es- Symbol en gezeichnet zu sein. Auf

den Altarplatten aus Palenque endlich ist in der Anfangs-Hieroglyphe

statt eines Kopfes ein Tageszeichen zu sehen: im Kreuztempel NY I

(Abb. 23) das Zeichen caban, das dem mexikanischen olin „Bewegung 4'

entspricht. Im Kreuztempel Nr. n (Abb. 24) das Zeichen ik, das dem

mexikanischen eccatl „\Vind u entspricht.

Ich bin der Meinung, dass bei den alton Stammen, die diese Monu-

mente bauten, die verschiedenen Zeitperioden den verschiedenen Himraels-

richtungeu zugewiesen wurden, in derselben Woise, wie das bei den Maya

der spateren Zeit goschah, wofur die Bflcher des Chilam Balam uns

Zeugniss geben, und dass wir in diesen Kdpfen der Katun-Hieroglyphen

Gottheiten der vier Himmelsrichtuugen zu erkennen haben. Nehmen

wir an, wie es wahrscheinlich ist, dass bei diesen alten Stammen derselbe

1) Globus, Bd. 72 (1897), S. 4<>.
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Symbolismus herrschte, wie er auf den Blattern 25—28 der Dresdener

Handschrift vorliegt, und wie ihn ahnlich auch Bischof Land a aus Yucatan

uns berichtet, so warden wir die Wassergottheit Ah bolon t£acab und

seine Reprasentanten, den Vogel Moan und das Zeichen ik, dem Oaten

zuzuweisen haben-, den Sonnengott und seinen Reprasentanteu, den Jaguar,

der Himmelsrichtung des Nordens; die weibliche Gottheit und das

Zeichen caban der Himmelsrichtung des West ens; denn das Zeichen

caban enthalt, wie ich schon in einer frflheren Abhandlung dargethan

habe 1

), in Abbreviatur die auszeichnenden Be9tandtheile der Weiber-

Physiognomie, einen Theil des dunklen Haarschopfes mit den laug herab-

hangenden peitschenartigen Haarstrahnen, die den WeiberkOpfen der

Dresdener Handschrift ein so charakteristisches Ansehen geben. Die

weibliche Gottheit 1st die Erdgottheit. Und auch deshalb entspricht das

Zeichen caban der weiblichen Gottheit. Denn olin, die mexikanische Ent-

sprechung des Zeicheus caban, ist ein bekanntes Symbol far Erdbeben.

Und die Erde selbst heisst im Maya cab. So konnte auch der Reptil-

kopf, da das Reptil im mexikanisch-zentralamerikanischen Symbolismus

allgemein die Erde vortritt, als Repriisentant derselben Himmelsrichtung

angesehen werden. Der Kopf mit Todessy m boleu endlich musste die

vierte Himmelsrichtung, den Suden, bezeichnen. Es ist indes nicht aus-

geschlossen, dass nicht blos9 vier, sondern sechs Himmelsrichtuugen unter-

schieden wnrden. und dass wir unter diese die verschiedenen Kopfe und

Symbole zu vertheilen batten. Dann wOrde unter andereni das Zeichen

caban und der Weiberkopf, oder violleicht auch der Kopf mit Todes-

symbolen, auch fur die Richtung unten in Betracht kommen konnen.

Der Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe, die eine besondere Stellung

einnimmt, und der in der Regel auch ein grbsserer Raum als den ttbrigen

Hieroglyphen zugewiesen ist, folgen dann sechs andere, die auf der Melir-

zahl der hier in Frage kommenden Denkmale gleiche oder homologe

Reihen bilden. Maudslay bezeiehnet sie als „Iuitial Series". Die Zu-

sammenstellung, die er auf Tafel 31 seines grossen Werkes fiir die Copan-

Stelen und auf Tafel 92 far die Altarplatten von Palenque gegeben hat,

lassen dieseu Homologismus klar hervortreten. Das Gleiche zeigen auch

die Stelen von Quirigua und verwandte Denkmale anderer Ruinenstatten.

Die letzte sechste Hieroglyphe ist in den meisten dieser Reihen aus

dem Tageszeichen ahau und einer Ziffer gebildet. Es ergibt sich daraus

sofort der Schluss, dass diese Denkmale auf die grossen Zeitperioden, die

den Maya Yucatan's unter dem Nameu Katun bekannt waren und die der

Reihen nach mit den Tageu 4. 2. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 1. 12. 10. 8. 6. ahau

benannt wurden, d. h. mit diesen Tagen begannen, oder auf ihre Unter-

1) „Zur mexikanischen Chronologie, mit besonderer BerUcksichtigung des zapo-

tekischen Kalenders"; oben S. 548—550.

Digitized by Google



720 Drifter Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entxifferting.

abtheilungen, die ebenfalU mit einem Tage ahau benannt waren, Bezug

nehmen. Wo, wie e8 zuweilen vorkommt, die sechste Hieroglyphe kein

ahau-Tag ist, — wie z. B. auf der Altarplatte des Sonnentenipels in

Palenque, und auf einem von Maudslay nach Europa gebrachten Hiero-

glyphen-Bande von Menche Tinamit, — da ist die sechste, die Schluss-

Hieroglyphe der „Iuitial-Series", doch immer nur ein Tagesdatum, und

wir wei'den sohen, dass dieses Datum fast regelmassig in naber Beziehung

zu einem der oben genannten aAaw-Daten stent Ich habe seiner Zeit

nachgewiesen '), dass diese mit ahau beginnenden Perioden, denen von

den alten spanischen Chronisten eine Dauer von 20 Jabren zugeschrieben

ward, und die von neueren Archaologen (Pio Perez, Cyrus Thomas)
zu 24 Jahren angenommen wurden, in Wahrheit cinen Zeitraum von

20 X 360 Tagen umfassen.

Die Form, in der das Zoichen ahau an dieser hervorrageuden Stelle

der Monumente dargestellt wird, ist in vielen Fallen der der Handschrifteu

gleich. Vgl. Abb. 27 und die ersten Hieroglyphen der Gruppen 28, 29,

3 (
.J und 40. In vielen Fallen aber ist ihm eine ornamentalere Gestalt

gegeben worden, indem innerbalb der kalkuliformeu Umrandung, die immer

stark markirt ist, das Gesicht eines Mamies (Abb. HO, 37 und die ersten

Hieroglyphen der Gruppen 31, 34, 35, 38, 41) oder eines Vogels (Abb. 32, 33)

oder die gauze (iestalt eines Mamies (Abb. 36) erscheint. Ich babe in

meiner ersten Mittheilung iiber die Maya-Tageszeichen*) das schematisirte

en-face-( Jesicht des Zeichens aliau als das des Sonnengottes oder des

Son n en vogels gedeutet. Von den kalligraphischeu Yarianten der Monu-

mente scbeinen einige diese Deutung zu bestatigen. So stimmt z B. in

Abb. 36 die in dem kalkuliformen Eahmen sitzende, riickwftrts gewandte

Gestalt in der That in den wesentlichen Ztigen mit der Figur uberein,

die auf derselben Stelo unmittelbar vorber als Hieroglyphe des Zeichens

kin oder eines einzelnen Tages gezeichnet ist. In weitaus den meisten

Fallen aber zeigt das von der I mrahmung eingefasste, flberall ziemlich

gleichartig gezeichnete Gesicht nichts, was einen unmittelbar veraulassen

konnte, es als das Gesicht des Sonuengottes zu deuten. Oharakteristisch

sind zwei die Stirn einnehmende Haarbfischel oder Bindentroddeln und

ein dunkler Fleck auf der Wango. Wo ein Vogelgesicht gezeichnet ist

(Abb. 32, 33), scheinen wenigstens die beiden Bflschel ebenfalls angedeutet

zu sein.

Aus der Thatsache, dass am Ende der „ Initial Series" oder Reihen

homologer Hieroglyphen ausnahmslos ein Datum stent, zog der Scharfsinn

Fftrstemanirs sofort die Folge, dass die vorhergehenden funf Hiero-

1) Vgl. oben S. 533 und S. 577 ff.

2) „Die Tageszeichen der aztekischen und der Maya-Handsctariften", oben

S. 502.
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Abb. 84. Copan, Stele C, 1, 2.

Abb. 85. Copan, Stele C, la, 2a.

Abb. 37. Quirigud, Stele A. Abb. 88. Quirigud, 8tele C (Outseite). Abb. 39. Quirigud, Stele C (Westeeite).

Abb. 40. Palenque, Kren«-Tempel I. Abb. 41. Palenque, Tempel II.

Seler, Gesammelte Abhandlungen I. 46
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glyphen zusammen einen Zahlenausdruck darstellen mussen. Und es ist

nur naturlich, anzunehmen, dass diese Zahlenausdriicke in derselben Weise

gebildet sein werden, wie die der Dresdener Handschrifl, d. h. dass von

unten nach oben, bezw. von hinten noch vorn, sich Einer (einzelne Tage,

kin), Zwanziger (20tagige Zeitraume, uinal), Dreihundertsechziger (Katun-

Abschnitte oder „Steineu
,

tun, wie diese Zeitraume bei den Yukateken

hiessen), Zwanzigfache von 360 (Perioden von 7200 Tagen, Katun) und

Zwanzigfache von Katunen (oder Zeitraume von 144 000 Tagen) einander

folgen werden. Das ist, wie wir sehen werden, in der That der Fall.

Allerdings weicht die Art, wie hier auf den Monumenten die Zahlen

geschrieben sind, von der in den Handschriften flblichen betrftchtlich ab.

Abb. 42. Dresdener Hand- Abb. 43. Dresdener Abb. 44. Dresdener Hand-

8chrift24. Handschrifl 43b. scbrift 31a.

In den Handschriften werden naliezu ausnahmslos die Ziffern durch Korn-

binatioii von Strichen und Punkten zum Ausdruck gebracht, wobei der

Punkt immer eine Einheit, der Strich die Zahl fflnf bedeutet. Nur die

Ziffer 0 wird durch ein besonderes Zeichen gegeben, durch die iu der

Kegel mit rother Parbe geschriebene Figur eines kleines Meerschnecken-

Gehauses. Die Einer aber, die Zwanziger, Dreihundertundsechziger u. s. w.,

die mit den einzelnen Ziffern zu multipliziren sind, werden in den Hand-

schriften in der Regel gar nicht bezeichnet. Ihr Multiplikationswerth ist

implicite durch ihre Stellung in der Ziffersaule gegeben.

In Abb. 42 z. B., die dem Blatte 24 der Dresdener Handschrift ent-

nommen ist, sehen wir drei Ziffersaulen nebon einander, deren jede als

unterstes Glied das Zeichen der Null aufweist In der ersten SSule ist
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aber diese Anfangs-Null in einer Art Umrahmung eingeschlossen, die, wie

die Bandschleife darflber andeutet, als zugebunden, geschlossen anzuseheo

ist. FOrsteman hat nachgewiesen, dass Ziffern oder Ziffers&ulen, deren

unterstes Glied in dieser Weise von einer Art Kranz umschlossen ist,

von anderen Ziffern abzuziehen sind. Diese Umkranzung mit der Band-

schleife ist also nichts als ein diakritisches Zeichen und hat fflr die Art

der Summirung der einzelnen Glieder der Ziffersaule selbst keine Be-

deutung. Wie ich sagte, w&chst der Multiplikationswerth der einzelnen

Ziffern von unten nach oben. Wir haben demnach die drei Ziffers&ulen

folgendermassen zu lesen:

L II. III.

6x860 = 2160 9 x 20 x 20 x 860 = 1296 000 9 x 20 x 20 x 860 = 1296000

2x 20 = 40 9 x 20 x 860 = 64 800 9 x 20 x 860 =
. 64800

Ox U 0 16 x 860 = 5 760 9x860 = 8240

2200 Ox 20 = 0 lGx 20 = 320

Ox 1 = 0 Ox 1 = 0

1366 560 1864360

Die I. Summe, deren Anfangsglied von einem Kranz umschlossen ist,

ist, wie ich sagte, abzuziehen. Ziehen wir Summe I von Summe II ab, so

erhalten wir die Zahl 1 364 360. Das ist die Summe III. Und das ist

genau der Abstand des unter der II. Ziffersaule stehenden Datums 1. ahau,

1 8. kayab von dem davor, unter der I. Ziffersaule stehenden Datum 4. ahau,

8. cumku.

In Abb. 43, die der mittleren Abtheilung von Blatt 43 der Dresdener

Handschrift entnommen ist, haben wir zwci grosse Zahlen iibereinander,

beido getrennt durch das Zeichen 3. lamat, das auch am Kopf der Saule,

fiber dem phantastischen Thierkopf zu sehen ist. Die obere Ziffer ist

folgendermassen zu lesen:
*

9 X *20 X 20 X 360= 1 296 000

19X20X360= 136 800

8 X 360 = 2 880

15 X 20= 300

0X1= 0

1 435 980

Die untere, deren unterstes Glied von einom Kranz umschlossen ist

-die also wieder zu subtrahiren ist, ist folgendermassen zu lesen:

17X20
12X 1

340

12

852

46*
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Die untere Summe von der obereii abgezogen, gibt die Zahl 1 435 MS,

und das ist geuau der Abstand eines Tages 3. lamat von dem am Fusse

der Saule stehenden Datum 4. ahau.

In ahnlicher Weise sind in Abb. 44 in den ersten beiden Kolumnen

die oberen Qber dem Datum 13. akbal stehenden Zahlen:

8X20X20X360= 1 152000 8x20x20x360= 1 152000

16x20x360= 115 200 16X20x360= 115 200

14x360= 5 040

15 X 20= 300

4X 1= 4

1 272 544

3 X 360 = 1 080

13 X 20= 260

0X1= 0

1 268 540

Die unteren, in den Kranz eingeschlossenen Zahlen sind entsprecheud:

6X20=120
IX 1= 1

121

0X20= 0

17 X 1 = 17

17

1 272 544- 121 und 1 268 540-17 geben beide den Abstand eines

Tages 13. akbal von dem am Fusse der Saulen verzeichneten Normaldatum

4. ahau, 8. cumku.

In der Dresdener Handschrift werden iu dieser Weise lange Reihen

von ZiflTern geschrieben, die in regelm&ssigen Abstanden wachsen. In der

Abb. 45 z. B. habe ich zunachst zwei auf der linken Seite von Blatt 70

der Dresdener Handschrift stebende Ziffersiiulen wiedergegebeu, deren jede

aus zwei durch das Datum 9. ix getrennten Zahlen besteht. Die unteren

Zahlen sind von den oberen abzuziehen. Die beiden Kolumnen geben

uns demnach die Zahlen 1 394 120 - 606 = 1 393 514, und 1 437020 - 1646 =
1 435 374, die beide den Abstand eines Tages 9. ix von dem am Fusse

der Saulen stehenden Normaldatum 4. ahau, 8. cumku darstellen. Daneben

habe ich aber eine Reihe von Ziffern gesetzt, die in dem oberen Abschnitt

der Blatter 71—73 der Dresdener Handschrift stehen. Hier geben die

oben Qber den Kr&nzen stehenden Ziffern die Zahlen

54, 108, 162, 216, 270, 324, 378, 432, 486, 540, 594, 648,

also lauter um die Diffcrcnz 54 wachsende Zahlen, und es schliesst sich

an diese Reihe eine andere: Zahlen, die auf den Blattern 71 und 70 von

rechts nach links einander folgen, die mit 720, also dem auf 648 folgenden

Gliede beginnen, aber dann immer um 720 fortschreiten, und von denen

ich die beiden ersten Glieder auf der rechten Seite der Abb. 45 noch hin-

geschrieben habe. Die in Abb. 45 wiedergegebene erste Reihe ist nicht

nur wegen der regelmftssigen Dilferenz (54 = 6X9) interessant. Sie ist

auch deshalb merkwiirdig, weil wir hier eine andere Verwendung des

diakritischen Zeichcns, des Kranzes mit der Bandschleife, vorfinden.

Wahrend n&mlich sonst, wie wir oben gesehen haben, dieser Kranz immer
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bedeutet, dass die Sorame, deren unterstes Glied von dem Kranze um-

schlossen ist, zu subtrahiren ist, bedeutet hier der Kranz im Gegentheil,

dass die von ihm umschlossene Ziffer nicht zu den daruberetehenden

Ziffern gehdrt. Es sind vielmehr diese von dem Kranz umschlossenen

Ziffern die Ziffern der Tage 11. lamat, 13. ik, 2. rib, 4. oc, 6. kan, 8. Jtznab,

10. eb, 12. cimi, J. ahau* 3. ix, 5. lamat, 7. fife, — fage, die, von 9. ix als

Nullpunkt ausgehend, imraer urn die Differenz von 54 Tagen von ein-
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ander abstehen und deren Endglied dann der ebenfalls um 54 Tage vom
7. ik abstehende Tag 9. rib ist, der in der anschliessenden, um 720 Tage

fortschreitenden Reihe dann auch wirklich unter der zugehdrigen Ziffer-

saule hingeschrieben ist.

Die aus den vorstehenden Beispielen ersichtliche Zifferschreibung ist

die allgenioin in der Dresdener und den anderen Maya-Handschriften

tlbliche. Einige wenige Stellen kommen aber in der Dresdener Hand-

schrift vor, wo die Ziffern nach einem anderen Plan geschrieben sind,

indem die Multiplikanden, die Einer, die Zwanziger, die Dreihundertund-

sechziger u. s. w. nicht bloss durch ihre Stelle in der Ziffersaule bezeichnet

sind. Es werden an diesen Stellen fiberhaupt keine Ziffersaulen geschrieben,

sondern der zusammengesetzte Zahlausdruck wird durch mit Ziffern ver-

sehene Hieroglyphen, die eben die Hieroglyphen der Multiplikanden sind,

Dresdener Hand-

schrift 69.

Abb. 46. Dresdener Abb. 47. Dresdener Abb. 48. Dresdener

Handschrift 61. Handschrift 69. Handschrift 61.

zur Anschauung gebracht. Das sind zunachst die beiden wichtigeu

Blatter 61 und 69 der Dresdener Handschrift. Die beiden Blatter zeigen

uns homologe Darstellungen : eine Saule aus 18 fibereinandergestellten

Paaren von Hieroglyphen, und dahinter eine, bezw. vier, grosse Schlangen-

figuren, fiber deren geoffnetem Rachon eine (Tottheit thront. Die Saulen

zerfallon in zwei Abtheilungen. Die obere, aus 10 Hieroglyphen-Paaren

bestehend, schliesst mit dem Datum 4. ahau, 8. cumku, die untere, aus

8 Hieroglyphen-Paaren bestehend, mit dem Datum 0. kan, 12. kayab. Das

Datum 9. kan, 12. kayab schliesst auch die kurzeu Saulen von je vier Hiero-

glyphen-Paaren, die der Schreiber fiber den auf den Schlangen thronenden

Gottheiten angebracht hat.

In dem unteren, mit dem Datum 9. kan, 12. kayab schliessenden Theil

der grossen Saulen sehen wir auf Blatt 69 uumittelbar fiber dem Datum
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9. kan, 12. kayab (vgl. Abb. 49) eine Gruppe von vier Hieroglyphen, deren

letzte das mit der Ziffer 4 versehene Zeichen fur kin „Sonne" oder „TagM

ist Es liegt nahe, die davorstehenden Hieroglyphen denientsprechend als

4 X 20, 9 X 360 und 15 X 20 X 360 zu deuten. Und in der That, nehmen

wir das an, so erhalten wir die Summe 4 -f- 80 + 3240 + 108000 = 111324.

Und das gibt wirklich den Abstand eines Tages 9. kan von dem darilber

stehenden Normal-Datum 4. ahau 1
).

Noch interessanter ist der obere, mit 4. ahau, 8. cumku schliessende

Theil der Saulen. Hier sehen wir (vgl. Abb. 47), von dem Datum aller-

dings durch einige Hieroglyphen getrennt, eine ahnliche Gruppe von vier

Hieroglyphen, deren letzte auch wieder die Hieroglyphe kin „Sonne" oder

„Taga
ist. Die Gruppe ist — wofur ich allerdings erst in dem weiteren

Verlauf dieser Abhandlung Belege beibringen kann — 1 X 20 X 360 -J- 8

X 360 -j- 16 X 20 + 0 X 1 = 10400 zu lesen. Und das ist auch der Abstand

eines Tages 4. ahau von dem Normal-Datum 4. ahau.

Die entsprechenden Gruppen auf Tafelfil

(vgl. Abb. 48 und 46) sind durchaus homolog.

Nur liegt in Abb. 48 ein Fehler vor. Die

letzte der vier Hieroglyphen ist naturlich

nicht 3. kin, sondern 4. kin zu lesen.

Dieselben, oder nahezu dieselbeu Hiero-

glyphen der Multiplikanden linden wir in

umgekehrter Reihe, von oben nach unten,

bezw. von links nach rechts, einander folgend. Abb. 50. Abb. 51.

in der oberen Abtheilung von Blatt 52 der „ Dresde°er ,

?
e8

1

d
!?

eL
t . , tt i

Handschnft 61. Handschnft 52 a.

Dresdener Handschnft (vgl. Abb. 51). Und

das Zeichen kin „Tag* ist auch auf Blatt 51 der Dresdener Handschrift

zu sehen (Abb. 50), wo 8. kin den Abstand der beiden dort stehenden

Daten, des Normal-Datums 4. ahau und des Tages 12. lamat angibt.

Genau wie in diesen vereinzelten Fallen der Handschriften wird nun

auf den Monumenten allgemein geschrieben. Keihen von Ziffern, bei

denen jede Ziffer, je nach ihrer Stellung, einen vorschiedenen Multipli-

kationswerth hat, komnien nicht vor. Die Multiplikanden. die Einer, die

Zwanziger, die Dreihundertsechziger u. s. w., sind immer durch besondere

Hieroglyphen zur Anschauung gebracht. Nur die Einzeltage, die Einer,

machen eine Ausnahme, indem sie im Text haufig nur in Ziffern neben

die mit Ziffer versehenen Hieroglyphen gesetzt werden, die die Anzahl der

Zwanziger angeben. Vgl. die Abb. 78 unten S. 733. Dio Multiplikatoren

ihrerseits werden durch Ziffern bezeichnot, oder durch Hieroglyphen, denen

ein bestimmter Zifferwerth zukommt. Die Reihenfolge wird dabei, nahezu

1) In Bezug auf die Uinal- Daten finden sich hier und in den folgendcn grossen

Zablen Unregelmassigkeiten, deren Ursache noch nicht sichcr ermittelt ist.

Digitized by Google



728 Dritter Abschnitt: Kalendcr and Hieroglyphen-Entzifferung.

ausnahmelos, genau innegehalten. Es folgen die Einer, oder einzelne Tage

(kin), die Zwanziger (uinal), die Dreihundertsechziger (tun), die Zwanzig-

fachen von 360 (katun) und die Zwanzigfachen der Katune, die die letzten

hdchsten Glieder der Zahlen-Ausdrucke sind. So sind also in den Reihen

der ^Initial Series'* die an fflnfter Stelle, unmittelbar fiber dera ahau-

Datum stehenden Hieroglyphen Einer (kin), die an vierter Stelle stehenden

Zwanziger (uinal), die an dritter Stelle stehenden Dreihundertsechziger

(tun), die an zweiter Stelle stehenden Katune, und die an erster, un-

mittelbar unter der Anfangs-Hieroglyphe, dem Katun-Zeichen, stehenden

Hieroglyphen sind Zwanzigfache von Katunen.

Im Text der Inschriften kommt es bisweilen vor, dass die Reihen-

folge sich umkehrt, dass nicht die Zwanzigfachen von Katunen, oder uber-

haupt der grosste Multiplikationswerth, sondern die Einzeltage, oder die

niedersten Multiplikationswerthe zu oberst oder zuerst stehen. Aber inner-

halb der Reihe wird die Folge fast immer genau innegehalten. Immer
steigt es in Ordnung entweder vom hochsten zum niedersten Multiplikandus,

von den grossten zu den kleinsten Zeitraumen, ab, oder vom niedersten

und kleinsten zu dem hochsten und grdssten auf.

Die Form, die die Hieroglyphen der Multiplikanden auf den Monu-

menten aufweisen, ist dabei zum Theil dieselbe, wie die, die wir eben in

den Abb. 46—51 kennen gelerat haben. Haufiger aber noch erscheinen

auf den Mouumenten abweichende und sehr merkwflrdige Formen. Und

die monumentale Ausgestaltung der Hieroglyphen hat zur Folge, dass

ganze Figuren, Menschen- und Thier-Geatalten als Ausdruck fur Zahlen

und Zeitraume auftreten.

Die Einer, die Kinzeltage kin, werden auch auf den Monumenten ver-

schiedentlich durch die Hieroglyphe zum Ausdruck gebracht, die in den

Hieroglyphen-Gruppen der Abb. 4G—40 an vierter Stelle steht und die

ein Element enthalt, in dem man schon liingst das Zeichen fur kin

„8onne" oder „Tag" crkannt hat, weil dasselbe Element in einem mit kin

zusammengesetzten Uinal- oder sogen. Monats-Namen (yaxkin) und iu den

Hieroglyphen der ebenfalls mit kin zusammengesetzten Ausdrflcke fur

Osten und Westen (lakin und chikin) vorkommt, und weil die Figur und

die Hieroglyphe des Gottes, den man Grund hat als den Sonnengott

Kinich ahau anzusehen, dusselbe Element an der Stirn tragt. Wir findeu

diese Hieroglyphe an der ffinften Stelle der ^Initial Series'4 der Stele M
von Copau (Abb. 5'2) und an fflnfter Stelle der Initial Series der Altar-

Platte des Kreuz-Terapels Nr. 1 von Palenque (Abb. 55). Und auch iin

Text der Altar-Platten von Palenque kommt diese Form an verschiedenen

Stellen vor (Abb. 53, 54). In dem Bilde erkennen wir die nach den vier

Richtungen, d. h. alien Richtungen, Licht aussendende Scheibe. Das

Gleiche fuhren uns das Bild der mexikanischen Sonne und die mexika-

nischen Hieroglyphen ffir Spiegel, Smaragd, Turkis vor Augen. Die bart-
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artigen Anh&nge habe ich frflher wohl als Flfigel gedeutet Man wird

richtiger vielleicht an lodernde Flammen, oder an den u mex kin, den „Bart

der Sonne", d. h. die Strahlen der Sonne, denken mflasen.

S2 S3 * ** S6

Abb. 52—7 1. Hieroglyphe Kin, Einer oder Ein«elUge.

An diese Hieroglyphe schliessen sich die Hieroglyphen fur „oins u un-

niittelbar an, die ich in don Abb. 57— GO wiedergegeben habe. Wir haben

hier denselben Sonnenbart, aber statt der tfonnenacheibe den Sonnengott,

mit dem charakteristischen grosseu Auge und der eigenthiimlichen Aus-

feilung der Schneidezahne, nuf die als Kennzeichen des Sonnengottes ich
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schon in einer frttheren Abhandlung aufmerksam gemacht babe 1
). Die

erste dieser Figuren (Abb. 57), aus der Initial Series der Stele J von

Copan, zeigt auf der Stiru aucb das Zeichen kin. Eine besondere Haar-

tracht scheint auch vorhanden zu sein. Yielleicht eine fiber der Stira

aufzilngelnde Locke. Doch ist das aus den Hieroglyphen nicht mit

Sicherheit festzustelleu. Ganz nach Art dieser Hieroglyphen ist die

Abb. 56 aus dem Text des Kreuztempels Nr. II von Palenque. Der

Sonnengott, wie in Abb. 57—60. Nur feblt der Sonnenbart. Aber auf

der Wange, vor dem Ohr, ist wieder die Sonnenscheibe angegeben.

Eine neue Form der Hieroglyphe fur „einsw zeigen uns die Abb. 61

bis 65. Hier ist es nicht mehr das Gesicht des Sonnengottes, sondern ein

Vogel-Gesicht. Die Beziehung zur Sonne ist aber auch hier in Abb. 61

durch das Bild der Sonnenscheibe auf der Wange vor dem Ohr und bei

den iibrigen Figuren durch den gekrdmmten Hauzahn des Sonnengottes

angezeigt. Ich erinuere daran, dass wir oben, bei Besprechung der Formen

des Tageszeichens aAaw, fanden, dass ein Vogel-Gesicht stellvertretend fur

das Bild des Sonnengottes eintritt. In unseran Abb. 61—65 ist ilberall

deutlich ein fiber die Stiru gehendes, breites Band gezeichnet, das in

Abb. 63 deutlich ein Mattengeflecht aufweist. Sollte hier das mecapalli,

das Band, gemeint sein, das der indianische Lasttr&ger sich liber die Stirn

legt? Und sollte hier der Vogel der Trager der Sonnenscheibe sein?

Dann hfttten wir eine intoressante Parallele ffir gewisse altweltliche Dar-

stellungen.

Ein merkwflrdiges Bild zeigt uns die Abb. 66, die an ffinfter Stelle

der Initial Series der Stele N von Copan steht. Hier liegt augenscheinlich

eitie pathologische Bildung vor: eine zerstdrte Nase und eine Wucherung

unter dem Auge. Wenn man boi der Naseuform auch Zerstorung des

Steins oder mangelhafte Zeichnung annehmen wollte, so ist doch die

Wucherung unter dem Auge kaum anders, denn als ein Krankheits-Er-

zeugniss zu deuten. Man iuochte an prakolumbische Lepra denken, wenn

sie nachgewiesen ware, oder an Syphilis. Jedenfalls scheint eine Haut-

krankheit vorzuliegen. Eine Erklarung fur das Vorkommen dieser merk-

wflrdigen Hieroglyphe ist, glaube ich, nicht schwer zu geben. Aus den

Berichten der Mexikaner wissen wir, dass die sozusagen Auss&tzigen, die

Hautkranken und mit Syphilis Behafteten, dem Sonnengott geweiht wareu,

dass Nanauatzin, dt»r „kleine Syphilitiker" es war, der in das Feuer sich

stttrzend darnach als Sonne am Himmel emporstieg. — Eine Shnliche

Deutung mftchte ich auch dem Kopf der Figur geben, die auf der Stele D

1) „Alterthlimer aus Guatemala". VorofTentiichungen aus dem K6nigl. Museum
ftir Volkerkunde, Band IV, Heft 1, S. ^7. — Bekanntlich sind in dieser Weise

ausgefeilte Schneidczahne in der That bei den Ausgrabungen des Peabody-Muaeuma

in Copan gefunden worden.
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von Copan einen einzelnen Tag bezeichnet (vgl. Abb. 73). Ob auoh die

Abb. 67, der Initial Series der Hieroglyphen-Treppe von Palenque

(Maud s lay IV, PI. 23) entnomraen, hierher zu rechnen ist, oder ob nur

eine durch Verstttmmelung entstandene Veranderung der Zflge des Sonnen-

gottes vorliegt, lasse ich dahingestellt.

Nicht zu deuten vermag ich die Abb. 68, 69 und 70, 71, die im Text

der Monuraente fur „eins" vorkommen. Erstere zeigen den Kopf ernes

hundeartigen Thieres, bei dem das Auge durch ein paar gekreuzte Todten-

knochen ersetzt ist. Von Abb. 70, 71 vermag ich auch nicht einmal

genau anzugeben, was das Bild vorstellen soli. Vielleicht ein Schnecken-

Gehause. Der Werth der einen und der anderen Form, als Hieroglyphen

fur ^eins", ergibt sich aber durch die Rechnung als ausser allem Zweifel.

Eine letzte Form der Hieroglyphe „eins K (Abb. 22) habe ich auf der

schbnen Cedrelaholz-Platte von Tikal gefunden, die durch Dr. Bernouilli

nach dem Museum von Basel gekommen ist. Diese Hieroglyphe, die vor

einem Datum steht, das in der That urn einen Tag dem vorher ver-

zeichneten Datum voraus ist, zeigt uns zwischen einem hieroglyphischen

Element, das ich schon langst als Himmel gedeutet habe 1

), und dem
Element caban, das, wie wir oben sahen, die Erde bezeichnet, die Sonnen-

scheibe, und zwar, wie aus einem Spalt zwischen der Hieroglyphe Himmel

und der Hieroglyphe caban hervorkommend, ein leicht verstandliches Bild

des anbrechenden Tages.

Ich gehe aber zu den an vierter Stelle in den Initial Series stehendon

Hieroglyphen, die uns, wenn die oben auseinandergesetzto Theorie sich

bewahrt, die Zwanziger, die Uinal, oder Zeitr&ume von zwanzig Tagen

bezeichnen. In den Gruppen Abb. 48, 49 der Dresdoner Handschrift (oben

S. 726) ist an der betreffenden Stolle (der dritten) eine Hieroglyphe ge-

zeichnet, die als woseutliches Element das Tageszeichen chuen enthalt.

Dasselbe Zeichen sehen wir in der That an der entsprechenden Stelle dor

Initial Series des Kreuztempels Nr. I von Palenque (Abb. 76), der Initial

Series der Stele 0 von Copan urid an zahllosen Stellen des Toxtes, wobei

besonders haufig die Zahl der Einzeltage daneben einfach durch eine Ziffer

zum Ausdruck gebracht ist, wie das die Abb. 78 uns zeigt, die 12 X 20 -f- 2

zu lesen ist. Dem Maya-Tageszeichen chuen entspricht bekanntlich das

mexikanische ocomatli, ^ASe*. Ich habe seinerzeit") eine Verbindung

zwischen dem, dem Worte chuen zu Grunde liogenden Begriff und dem

Affen hergestellt, indem ich auf das Zwillingsbrflder-Paar Hun bate („eins

Affe"), Bun chouen verwies, von denen das Popul Vuh uns erzahlt, dass

1) Es kommt, rait der Ziffer Hi verbunden, in der Hieroglyphe des VogeU
Moan vor, und ich habe es dort als die oxlahun iaz muyal, „die dreizehn Schichtcn

der Wolkenu gedeutet (vgl. oben S. 486, 487).

2) „Tage8zeichen der aztekischen und der Maya-Handschriftcn <<

, Zeitschrift far

Ethnologie XX (1888), 8. 72—73 (oben S. 47«, 479).
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von ihm das Geschlecht der Affen abstamnie. Gegen diese Zusammen-

bringung ist von gewisser Seite polemisirt worden, weil der betreffende

Autor das Zeichen chuen auch bei einer beissenden Schlange fand und es

deshalb lieber rait dor Schlange in Verbindung bringen zu miissen glaubte.

Diese Einzeldeutung ist zweifellos unrichtig. Das Element chuen kommt

so haufig in den Hieroglyphen und den Figuren, und in so vielseitiger

Verwendung vor, dass der Autor mit dem Begriffe „Schlange" sicher nicht

durchkoramt. Ich halte die Verbindung mit dem mexikanischen ocomdtli

aufrecht, und bin der Meinung, dass das Bild chuen zur Bezeichuung des

Affen verwendet wurde, weil der Affe das zahnefletschende Thier ist.

Denn das Zeichen chuen scheint mir in der That nichts weiter als einen

offen en Rachen darzustellen. Ich verweise auf die Abb. 75, die der

Figur auf der Ruckseite der Stele H von Copan

entnommen ist. Man sieht, dass die ausgefeilten

unteren Schueidezahne genau die Figur geben,

die in dem chuen- Bildo in der Mitte des unteren

Randes in den Innenraum vorragt und die in

Abb. 77 nur in etwas abgerundeter Form ge-

zeichnet ist. Die an den Seiten in den Innen-

raum vorragenden Theile stellen die Eckzahne

dar. Das Element am oberen Rande endlich

miissten die oberen Schneidezahne sein. In der

That finden wir dieses gelegentlich (vgl. Ab-

bildung 79, 80) genau in der Form gezeichnet,

wie das gegenflberliegende des unteren Randes,

das wir schon als die ausgefeilten unteren

Schneidezahne erkannt haben. Vielleicht kdnnte

aber auch das obere Element — wenigstens

in den Abbildungen 7 b'—78 — ein Auge angeben und den offen en

Rachen zum Ausdruck bringen sollen. Dass der offene, zahnestarrende

Rachen den Begriff eines Thieres gab, dass man an „beissen" dachte.

auch dass man den im Affekt den Rachen weit aufreissenden Affen durch

dieses Symbol bezeichnete, lasst sich alles verstehen. Wie kommt aber

dieses Zeichen dazu, die Zahl zwanzig auszudriicken? In den Maya-

Sprachen wird allgemein die Zahl zwanzig durch Ableitungen von dem
Stamme win ausgedruckt, dem, wie es scheint, eine ursprungliche Be-

deutung „sich vermehren" zukam, und von dem auch die Ausdrflcke fQr

Mensch — Quiche vinak, Maya uinic — hergeleitet siud, die vielfaeh

geradezu zur Bezeichnung der Zahl zwanzig verwendet wurdeu. Das

Maya-Wort uinal fur den Zeitraum von 20 Tagen fflhrt natflrlich auch auf

denselben Stamm zuriick. Dass „Mensch" und ^zwanzig" sich decken,

begreift man. Wenu man mit dem Abziihlen der Finger zu Ende ist,

kommt man auf zehn, und wenn man auch die Zehen zu Hulfe nimmt,

Abb. 75. Gesicht des Sonnen-

gottes. Von der Rfickseite der

Stele H von Copan.
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auf zwanzig. Darum sind die Zahl-Systeme der verschiedenen Valkor

bald auf der Einheit von zehn, bald auf der von zwanzig aufgebaut. Soli

man nun annehmen, dass die alten Maya-Literaten zwanzig gleichartige

Dinge zu Gruude legen wollten und lieber an die Zahl der Finger des

Affen, a Is an die Finger und Zehen des Menschen denken wollten? Ich

glaube, man kann das als Konjektur annehmen, so lange man keine bessere

Abb. 76—101. Hieroglyphe Uinal, Zwaniiger, oder iwanzig Tage.

Erklarung weiss. Wenn einmal die Sprachen der Maya-St&mme grflnd-

licher bekannt sein werden, wird man vielleicht eine befriedigendere Er-

klarung findeu.

Das Zeichen chuen kommt zur Bezeichnung der Zahl zwanzig im

Text der Monumente ungemein h&ufig vor. Es ist aber durchaus nicht

die einzige dafflr verwandte Hieroglyphe; daneben eracheint im Text der

Monumente bisweilen, und in den Initial Series fast regelm&ssig, ein

anderes Zeichen, der merkwflrdige Thierkopf, dessen verschiedene Vor-

kommnisse ich in den Abb. 81—95 und 97—100 wiedergegeben habe.
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Wie schon die Kftpfe erkennen lassen, und wie es noch deutlicher die

ganze Figur zeigt, die auf der Stele D von Copan dieae Hieroglyphe rum

Ausdruck bringt (Abb. 97), handelt e8 sich hier augenscheinlich urn ein

Reptil. Und ich glaube, man wird an die Iguana (im Maya huh genannt)

denken mflssen. Dafar sprechen das Ausaehen der ganzen Figur, die

kurzen dreieckigen Zahne, — der seitlich heraushangende gekrammte

Eckzahn ist naturlich Phantasie, wird aber von den Mayaschreibern genau

in gleicher Weise in dem Bilde der SchildkrCte gezeichnet —, dafQr

spricht das deutlich markirte runde Nasenloch und vielleicht auch das

flber dem Ohr angebrachte runde Scbild, auf dem mit grosser Regel-

massigkeit drei kleine Kreise angegeben sind. Damit kdnnte das grosae,

von grossen Schuppen umsetzte aussere Trommelfell gemeint sein. Viel-

leicht aber auch die grossen hftckrigen Schuppen, die bei der Iguana in

der Nackengegend, also gewissermassen tlber dem Ohr, zu sehen sind.

Ich habe in Abb. 101 noch eine Thierfigur der Dresdener Handschrift

hinzugefflgt, die auch am Ohr ein solches Schild mit drei Punkten hat,

und vielleicht dasselbo Thier bezeichnen soli. — Wie komint nun aber,

mfissen wir wieder fragen, die Iguana dazu, ein Symbol fflr die Zahl 20

zu sein? Ich kann leider hierfur auch nicht einmal eine Vermuthung

beibringen und begnflge mich, die Thatsache festzustellen. Eine ab-

weichende Gestalt zeigt die Hieroglyphe uinal auf der Stele P von Copan

(Abb. J)6). Hier haben wir denselben Vogelkopf wie in der Hieroglyphe

kin. Nur der Hauzahn fehlt. Und an der Schlafo sieht man ein Orna-

ment, das fast wie ein Ammonit oder Nautilusgehause aussieht.

Andere Zcichen fflr die Zahl zwanzig kommen in den Handschriften

und auch auf den Monumenten vor, die ich aber hier noch unbesprochen

lasse, weil sie nicht als Multiplikanden, nicht als Bezeicbnung eines UinaL

sondem als Multiplikatoren, oder einfach als Ziffer „zwanzigtf verwendet

werden. Dagegon darf ich nicht unerwahnt lassen, dass in der dritten

Hieroglyphe der Abb. 46, 47 der Kopf mit dem Kreuz als Auge und dem
fleischlosen Unterkiefer, wie ich spater zu zeigen haben werde, als 16 zu

lesen ist, und dass deingemass die an der Hinterseite dieses Kopfea sicht-

bare Figur, die wie eine Schleife oder wie ein Ohrpflock mit einem oberen

und unteren Aohang aussieht, vielleicht als eine andere Bezeichnung der

Zahl zwanzig aufzufaasen ist.

Der nachst hohere Multiplikandus ist die Zahl 360 oder ein Zeitraum

von 360 Tagen. Die Maya hatten fflr diese Zeitraume, von denen zwanzig

auf ein Katun kamen, den Ausdruck tun, „ Stein". So liest man im

historischen Theil des Chilam Balam von Maui : — tumen hunpie tun oxUthun

ahau cuchie, ca uliob uay ti petene: denn im ersten Tun (Abschnitt) des

(Katun) 13 ahau war ea, dass sie (die Spanier) hierher nach Yucatan

kamen". — Und im Chilam Balam von Chumayel: — tu yox piz tun ychil

hun ahau paxci u chicKeen: „im dritten Tun (Abschnitt) im (Katun) 1 ahau
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wurde Chi cKeen zerstort*. — Dazu atimrnt es dann vortrofflich, dass wir

als Hieroglyphe fur diese Zeitraume ein Zeichen verwendet finden, dem

ioh schon langst aus anderen Grfinden den Lautwerth tun zuschreiben zu

miissen glaubte 1
). Wir sehen dies io den der Dresdener Handschrift ent-

« m /os m tOS

Abb. 102—125. Hieroglyphe Tun, Dreihundertundsechtiger oder Zeitraume

von 3ti0 Tagen.

nommenen Abb. 46—49 (oben S. 7*26), wo die zweite Hieroglyphe der

Grnppen die Zeitrftume von 360 Tagen, die Tun, darstellt. — In Abb. 46

ist das Zeichen tun mit eineni Kopf verbunden, der pleonastisch noch

1) Vgl. meine Bemerknngen daruber oben S. 553.

Digitized by Google



736 Dritter Abschnitt: Kaleoder and Hieroglyphen-Entzifferung.

einmal den vorher schon durch die Ziffer bezeichneten Multiplikator acht

zur Anschauung bringt. Das Gleiche zeigen uns auch die Monumente,

wo wir dieeelbe Hieroglyphe au der entsprechenden Stello (der dritten),

sowohl im Text der Monumente (vgl. Abb. 103, 104), wie auch gelegentlich

in der Initial Series Torfinden (Abb. 102). Mitunter allerdings nicht allein,

Bondern getragen von einem Vogelkopf (vgl. Abb. 105, 106), der vielleicht

allgemein den Begriff Zeitraum zur Anschauung bringt. Einmal auch

finden wir (vgl. Abb. 107) den Zeitraum von 360 Tagen durch einen

Vogelkopf fiber dem Zeichen tun ausgedrfickt, oder durch einen Vogel-

kopf, bei dem der Unterschnabel oder Unterkiefer durch das Zeichen tun

ersetzt ist.

Diese letztere Hieroglyphe, Abb. 107, bildet, meine ich, den Ueber-

gang und liefert die Erklarung zu der anderen Form der Hieroglyphe 360,

die in den Initial Series der Monumente nahezu ausschliesslich, und ge-

legentlich auch im Text der Monumente vorkommt, und von der ich die

wichtigsten, mir bekannt gewordenen Formen in den Abb. 108— 125

wiedergegeben habe. Man sieht, dass hier fiberall ein Vogelkopf, bezw.

Vogelleib und Vogelkopf, gezeichnet ist, dem als Unterschnabel oder

Unterkiefer ein Knochen eingesetzt ist. Ich glaube, dass wir die

Ideenverbindung von tun „Stein u und bac (oder Qu'iche bak) „Knochen"

heranzuziehen haben, und dass wir so die Abb. 107 mit den folgenden

Abbildungen zu parallelisiren haben. In der That findon wir in der

Tzeltalsprache ffir die auf zwanzig (tab) folgende hdhere Einheit — dem

Vokabularium nach die Zahl 20x20 = 400 in Wahrheit aber wohl 18x20
= 360 bezeichnend — das Wort bac „Knochen" gebraucht. Als akzessorische

Kennzeichen diesor zwoiten Form der Hieroglyphe 360 kommen die drei

kleinen Kreise im Auge hinzu, die vielleicht die durch den Knochen an-

geregte Idee weiter spinnen und eine leere, blutende Augenhdhle dar-

stellen sollen. Und ganz in Uebereinstimmung damit finden wir denn

auch, wo der ganze Vogelleib gezeichnet ist, den Rumpf als Skelett

mit fleischloser Wirbelsaule und floischlosen Rippen dargestellt (vgl.

Abb. 124).

Auf die Tun folgen die Katun, die Hauptperioden, die Zeitr&ume von

20 X 360 Tagen. Da das Wort tun in Katun enthalten ist, so ist es nur

natfirlich, dass wir auch in der Hieroglyphe Katun, der ersten Hieroglyphe

der Abb. 46-49 (oben S. 726), und in den Abb. 126—128, die der

zweiten Stelle der Initial Series der Altarplatte des Kreuztempels I von

Palenque und den Stolen C und M von Copan entnommen sind, als

Hauptelement das Zeichen tun finden. Ich habe schon auf einer der

ersten Seiten dieser Abhandlung auf die Gleichartigkeit hingewiesen, die

zwi8chen der Aufangs- und Haupt-Hieroglyphe der Monumente (Abb. 3

bis 26, oben S. 715—717) und dieser /falun-Hieroglyphe besteht. In der

That, wir haben hier, wie da, als Hauptelement das Zeichen tun. Wir

Digitized by Google



21. Monumonte von Copan uim! Quirigua und die Altarplatten von Palenqne. 737

haben das Letztere gekront oder eingefasst von zwei seitlich stehenden

Elementen, deren Identitat in die Augen springt, und die un8 gewisse

omamentale Formen der Anfangs- uud Haupt-Hieroglyphe (Abb. 3—6,

oben S. 715) als Abbreviaturen oder Symbole einer Fischfigur erkennen

liessen. Wir haben endlich zwischen diesen seitlich stehenden Elementen

in der Anfangs- und Haupt-Hieroglyplie einen Kopf, der in der Anfangs-

Abb. 126—141. Hicroglvphe Katun, das Zwanzigfacbe von 3W oder ZeitrEume von 7200 Tagen.

und Haupt-Hieroglyphe in verschiedenen Formeu erscheint, bald als

Wassergottheit Ah bolon tz'acab
y
bald als Sonnengott, bald als Frau, bald

als Jaguar, bald nls Krokodil, oder endlich auch durch ein Tageszeichen

(ik oder Cuban) ersetzt ist —' wie ich oben auseinandersetzte, wahrscheinlich

rait Beziehung auf die verschiedenen Hinimelsrichtungen, unter die, nach der

Anschauung dieser alten Stamine, die verschiedenen Zeitperioden fielen.

Seler. Gesainmelte Abhaiitil impreii I. (7
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Wir haben iu der Katun-Hieroglyphe dagegen an dieser Stelle aus-

nahmslos dasselbe Elemeut, das Tageszeichen cauac, das bekanntlich dem

mexikanischen quiauitl „Regen** entspricht und daher wohl den Regen-

und Windgott schlechtweg als deu Herrn der Iliinmelsrichtungen und der

Jahreszeichen bezeichnen soli. Iu einer Zusammensetzung der Worte

„Fi8cha cay und „Stein u tun habe ich oben einen Anklang an das Wort

Katun erkenneu zu mussen geglaubt. Und es ist diese Identitat der An-

fangs- uud Haupt-Hieroglyphe der Monumente rait der A'aftm-Hieroglyphe

der strikteste Beweis, dass all diese Monumente Zentral-Amerikas sich

auf jene vielgenannten grossen Zeitperioden beziehen.

Die Abb. 126—128 stellen indes nicht die einzige Form der Hiero-

glyphe Katun dar. Im Text der Monumente selten, urn so haufiger dafur

in deu Initial Series, finden wir die Zeitrfiume von 20 X 360 Tagen durch

einen Vogelkopf zur Anschauung gebracht, desxen Besouderheiten eine das

Auge iiberschattende dichte Federbraue und ein die Schnabelwurzel um-

gebender Federbart zu sein scheint (vgl. insbesoudere die Abb. 130, 131,

135), uud der gelegentlich auch (vgl. Abb. 1*29 u. 130) unit der oberen

Iliilfte der ersten Form der Katuu-Hieroglyphe, dem von dem Zeicben

cay eingefassten cai/ac-Zeichen, gekrdnt erscheint 1
). Freilich kommen

auch Form en vor (vgl. insbesoudere die Abb. 134, 136, 137, 138), die

weder die eine, noch die andere dieser Besonderheiten deutlich erkennen

lassen, und wo es mir noch nicht moglich gewesen ist, das gerade diese

Zeitraume kennzeichnende Merkmal herauszufinden.

Die letzten und hSchsten Multiplikauden sind die Zahlen 20 x 20 X 360

oder Perioden von 20 Katunen, fur die im Tzeltal der Name mam ^Gross-

vater" gebraucht wird, fur die mir aber aus Yucatan kein einheimischer

Name bekannt ist. Ich werde sie als Zyklen bezeichnen. Das ist auch

der hochste Multiplikandus, mit dem in den Handschriften gerechnet wird.

Wir haben absolut kerne Yeranlassuug, anzunehmen, dass die Maya mit

uoch grosseren Zeitraumen rechneten, wenn auch in deu WOrterbflchern

Zahlbeuennungen gegeben werdeu, die noch um zwei Grade hdher auf-

steigen. Eine Ilieroglyphe filr diese Perioden ist mir aus den Hand-

schriften nicht bekannt. Auf den Monumenten aber kommen zwei ver-

schiedene Formen von ihr vor. Die eine (Abb. 142—145) ist die im

Text der Monumente iibliche, kommt aber auch iu den Initial Series

vor. Die andere (Abb. 146—158) wird mit Yorliebe in den Initial Series

1) In der Initial Series des Altars S von Copan sind augenscheinlich die die

Zahlen 360 und "20 X 360 bezeichnenden Vogelkbpfe mit einander verwechselt. Es

erscheint der Vogel mit dem Knochen als Unterkiefer (die Hieroglyphe 360) an

zweiter Stelle und rait dem von den ca#-Zeichen eingefassten cawac-Zeichen gekrdnt,

und der Vogel mit der Federbraue und dem Federbart (Hieroglyphe 20 X 360) an

dritter Stelle, wo die Hieroglyphe 3»i0 stehen sollte.
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21. Monumente von Copan und Quirigna und die Altarplatten von Palenque. 730

verwendet, wo sie dann die erste Stelle oinnimmt. Die erstere Form der

Hieroglyphe (Abb. 142— 145) zeigt uns zweimal nebeneinander das Zeichen

cauac und danmter noch hfiufig (vgl. Abb. 14*2 u. 143) eine Figur, die wie

eine zusammengeknotete Strahne Gam aus9ieht. Die andere. monumentalere

Form der Hieroglyphe des Zyklus (Abb. 146—158) stellt wieder einen

Abb. 142-158. Hieroplypbc des Zyklus, des Zwanzigfarben eines Katun, oder der

Zeitraume von 144000 Tajren.

Yogelkopf dar, der aber als atiszeiehnende Besonderheit, als Unter-

kiefer, oder am Unterkiefer, die Figur einer menschliehen Hand zeigt, an

deren Grunde eine oval** Seheibe augenschoinlich die ah Handgelenks-

Scbmuck getrageiien Perleu zum Ausdruek bringen soil. Ob die Figur

der Hand bier etwa „Zusammenfassung" bedeutet, oder welche Idee sonst

<lieser Zeiehnung zu Grunde liegen konnte, dariiber vennag ich nichts an-

47 •
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zugeben. Ich bemerke nur. dass wir die Hand in ahnlicher Weise aucb

an men8chlichen Figuron und Kdpfen, aber dann mit ganz anderer Be-

deutung finden werdeu.

Wir haben deinnach unter den Hieroglyphen, die als Multiplikandeu

Glieder der Initial Series bilden, rait Ausnahme der letzten (an ereter

Stelle steheuden), uberall Formen gefundeu, die genau mit denen uber-

ein8timmen, fur die aus der Dresdener Handschrift sehon die Zahlen-

werthe 1, 20, 360, 20x360 festgestellt wurden. Die in der Einleitung

aufgestellte Theorie, dass die Hieroglyphen, die die Glieder der Initial

Series bilden, in dieser Weise aufsteigende Multiplikauden bilden, wird

dadurch allein schon sehr wahrscheinlich gemacht. Als wirklich begrundet

indes wird man diese Theorie erst dann betrachten dilrfen, wenn der

Nachweis gelingt, dass das Exenipel stimmt, d. h. wenn die in dieser

Weise angenominenen ZahlenausdrQcke bei der Zusammenrechnung eine

Summe ergcben, die zu dem darauf folgendeu Datum passt und zu ihm

in bestimmter gesetzmftssiger Beziehung steht, so dass aus der Summe der

in dieser Weise angenomraeuen Zahlenwertho das Datum selbst sich ergibt.

Einen solchen Nachweis glaube ich nuu in der That fur den grossten Theil

dieser Monumento beibringen zu kOnnen.

Eines der schonsten Resultate der arithmetischen Untersuchuugen

Forstemann's bezilglich der Dresdener Handschrift ist der Nachweis,

dass die grossen in dieser Handschrift aufgefuhrten Zahlenreihen, was

immer auch das Enddatum sei, auf das sie sich beziehen, in den aller-

meisten Fallon von einem und demselbeu Normaldatum ihren Anfang

nehmen, und zwar von dem Tage, der mit der Ziffer vier und dem

Zeichen ahau bezeichnet wird, und der zugleich der achte Tag des

Uinal's cumku ist. FSrstemann hat bis vor wenigen Jahren noch der

Ansieht gehuldigt, dass die Katune der Maya an einem und demselbeu

Tage des Jahros begannen, und dass sie einen Zeitraum von 24 Jahren

umfassten. Die besondere Bedeutung des von ihm entdeckten Norma I
-

datums springt aber erst dann in die Augen, wenn man weiss, dass da*

lotztere nicht der Fall war, sondern dass die Katune der Maya, wie ich

das nachgewiesen babe, einem Zeitraum von 20 X 360 Tagen entsprachen

und dass ihre Anfange auf weehselnde Tage fielon; denn es liegt dann

naturlich sehr ualie, anzunohmen, dass das Normaldatum nicht ein zufiillig

bestimmter Tag innerhalb der grosseren Zeitrauine, sondeni dass es selbst

dt*r Anfangstag ciner Periode, eines Katun's, war.

Aehnlich wie hier das Normaldatum, und wie vielfaeh die Daten der

Handschriften tiberhaupt, werden audi auf den Monumenten die ahau- und

anderen Tage, die am Schluss der Initial Series stehen oder im Text der

Monumente vorkointnen, nicht bloss durch Zifler und Zeichen gegeben,

sondern mit eiuein l inal- Datum kombinirt. Tageszeichen und Uinal-
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Zeicheii zeigen dabei, wie das auch schon von auderer Seite erkannt

worden ist, auf don Monumenten im Wesentlichen die gleiche Form, wie

die, die uns Landa flberliefert hat und die aus den Handschriften sich

feststellen lassen.

Ich gebe in den Abb. 159—164 eine Uebersicht der Tages- und der

Uinal-Hieroglyphen, nach Landa, nach den Handschriften, und wie sie

auf den Monumenten vorkommen, ohne mich heute in eine Diskussion

dieser Formen einzulassen.

Von vhicchan ist mir keine sichere Form auf den Monumenten bekannt, ebenso

wenig von mutuc. Das Zeichen chuen, das auf den Monumenten so vielfach als

Bezeichnung des Multiplikanden 20 vorkommt, habc ich als Tageszeichen auf den

Monumenten noch nicht angetroffen. Das Zeichen ix scheint, wie die Rechnung

ergibt, auf dem Ostfliigel des Inachriften-Tempols von Palenque (Kolumne M,

Zeile 8) vorzukomroen, ist aber so undeutlich, dass ich auf seine Wiedergabe

verzichtet habe. Das Zeichen, das ich flir mm angegeben habe, kommt auf der

Basis der Stele X von Copan vor. Es ist mit 13. pop verbunden, kann also nur

c/iiccan, oc, men oder ahau sein.

Von den i'inal-Ze'ichen der Monumente ist tzec nur aus einer gewissen Aehn-

lichkeit mit der Form der Handschriften orschlossen; denn an keiner der Stellen,

vro auf den bisher veroffentlichten Monumenten das Zeichen vorkommt, ist eine

sichere Rechnung aufzustellen. Das Zeichen zac habe ich auf den Monumenten

bisher nicht mit Sicherheit konstatiren konnen. In der Zeile 9 der Koluranc F

des Kreuztempels Nr. I kommt ein Uinal-Zeichen vor, das man der Aehnlichkeit

der Form nach als zw deuten mdchte. Hier scheint aber die Rechnung das

Zeichen vielraehr als eine Variante von clfen zu bezeichnen. Pax kommt nur

einmal auf dem Westfldgel des Inschriftentempels von Palenque vor, ist aber dort

durch die Rechnung bestimmt. FUr die xma kaba kin gibt Landa keine Hiero-

glyphe an. In der Dresdener Handschrift flndet sich an einer Stelle die Form

Abb. 163a, wie in der Abhandlung, die den Schluss dieses Bandes bildct, niiher

nachgewiesen werden wird. Das in Abb. 164 wiedergegebene Zeichen kommt

Zeile 8, Kolumne C des Kreuztempels Nr. II, und Zeile 4, Kolumne Q des West-

fliigels des Inschriftentempels von Palenque vor. An beiden Stellen ist die Be-

deutung durch die Rechnung gewiihrleistot.

Abb. 159. Die 20 Tageszeichen Abl». 160. Die 20 Tageszeichen nach der

nach Bischof Landa. Dresdener Handschrift.
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Abb. 161. Die 20 Tageszeicben in der Form, wie sie auf den Monuruenten vorkommen.
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P»p Z«p Tioz

Abb. 1G2. Die 18 final nuch Bischof Land a.

Abb. 1G3. Die IS filial nacli der Drosdenor Hamlschrift.
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Abb. 1G4. Die IS Utnal und die xma kaba k it, in der Form, wic sie auf den' Monumenten vorkommen.
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Erst durch diese Kombination mit einem Uinal-Datum werden die

Tage, und werden insbesondere auch die Tage aAaw, als Anfangstage eines

Katun's genauer bestimmt. Denn Ziffer und Zeichen eines Tages sind be-

kanutlich nach 260 Tagen genau die gleichen. Und auch der Anfangstag

eines Katun s hat nach Ablauf von 13 Katun, d. h. nach 256 Jahren und

160 Tagen, wieder genau die gleiche Bezifferung. Der Anfangstag eines Tun's

oder J£a*un-Abschnitte9, hat ebenso schon nach Ablauf von 13 Tun, d. h.

13 X 360 Tagen oder 12 Jahren und 300 Tagen, wieder die gleiche Benennung.

Fixirt man aber die Tage dadurch, dass man gleichzeitig ihre Stellung

innerhalb des Sonnenjahres festaetzt, d. h. angibt, welchem der 18 Uinal

der betreffende Tag angehort, und der wievielte in diesem Uinal er ist,

so trifft es erst nach 13 X 20 X 73 Tagen oder 52 Jahren ein, dass ein

gleichbenannter Tag auf denselben Tag desselbeu UinaVs fallt. Und fiir

den Anfangstag eines Katun's wird es — wenn wir z. B. von dem Tage

4. ahau, 8. cumku ausgehen — erst nach 1 3 X 20 X 360 X 73 Tagen, oder

18720 Jahren eintreten, dass der Anfangstag eines Katuris wieder ein Tag

4. ahau ist, der gleichzeitig der achte Tag des Uinals cumku ist. Und

auch fur den Anfangstag eines Tun's wird es erst nach 13 X 360 X 373 Tagen

oder 936 Jahren eintreten, dass ein gleicher Ahau-Tag mit einem gleichen

Uinal-Datum zusammenfallt. Somit ist es frtr die Katun- und die Tun-

Anfange durch diese Kombination mit einem Uinal-Datum innerhalb der

moglichen Grenzen menschlicher Zeitrechnung genau bestimmt, welchen

der ver8chiedenen gleichbenannten Katune oder Tune die Krrichter der

Monumente im Sinne hatten. Das9 aber die Maya das Bedurfniss fiihlten,

die Anfangstage der Katune durch Kombination mit einem Uinal-Datum

genauer zu fixireu, ist ein Beweis dafiir, dass ihre Zeitrechnung und ihre

Zeiterinnerung fiber den Zeitrauin von 13 Katunen oder 256 Jahren und

160 Tagen hinausgieng und grtissere Perioden umspannte, wahrend anderer-

seits die Aufhndung dieses Gesetzes der wechselnden Assoziation von

^Aau-Tagen und Uinal-Datvn wohl die Hauptveranlassung oder der Haupt-

ausgangspunkt fflr die Zahlenspekulationen war, die in so grossem Umfang in

den Handschriften und auch auf den Denkmalern vorliegen, und die durch

die Grtfsse der Zahlen, mit denen hantirt wird, unser Staunen erregen.

Dass auch die Art der Kombination der Tagesnamen und der Uinal-Daten

auf den Steindenkmalern von Honduras und Ciuutemala genau die gleiche ist,

wie in der Dresdener Ilandschrift, ist von Forstemann u. A. schon laugst

erkannt wordeu. Es orgibt sich daraus fur die Chronologic der Steindenkmaler

das Gleiche, was ich fflr die der Dresdener Handschrift nachgewiesen habe 1

),

dass die Jahre nicht mit kan, muluc, »>, cauac, wie es zu Landa's Zeit in

Yucatan Oblich war, sondern mit beeny e tznab, akbal, lavtat, die den mexi-

kanischen Zeichen acatl, tecpatl, calli, tochtli entsprechen, begannen 8
).

1) Vgl. hiertiber mcine Bemerkungen oben S. 5*21, 522; 555—557; 585—587.

2) Vgl. auch Cyrus Thomas, The Maya year. Smithsonian Institution,

Bureau of Ethnology 1S!U, p. 14.
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Es zeigt sich aber nun noch eine andere sehr wichtige Ueberein-

stimmung zwischen den Daten der Denkmaler und denen der Dresdener

Handsehrift. Uuter Zugruudelegung der Theorie, dass die fQnf ersteu

Hieroglyphen der Initial Series der Stelen und der Altarplatten Zahlen-

ausdriicke darstellen, die genau in der gleichen Weise konstruirt sind,

wie die grossen Zahlen der Dresdener Handschrift, d. li. da98 von unten

nach oben (von reehts nach links) Einer, Zwanziger, Dreihundertsechziger,

Zwanzigfache von 300 (oder Katuue) und Zwanzigfache von Katunen einander

folgen, zeigt sich namlich — so ist es wenigstens bei einer Anzahl Denk-

malern bestimmt nachzuweisen — , dass bei dor Zusammenrechnung dieser

Zahlenwerthe sich eine Summe ergibt, die genau den Abstand des am
Schluss der Initial Series stehenden ^Aau-Tages von dem Xormaldatum

•4. ahau, 8. citmku augibt. Damit ist, fiir diese Denkmale wenigstens, der

Xachweis erbracht, dass das Exempel stimmt, uud die Deutung der ein-

zelnen Glieder der Initial Series als Zahlennusdrttcke, in der Weise, wie

ieh es eben und wie ich es oben angegeben habe, fQr diese Denkmale,

und damit fur alle, als sichergostellt anzunehmen.

Dass dieser Xachweis zunachst nur fiir einige Denkmale mit Sicherheit

zu fiihren ist, liegt nicht etwa daran, dass fiir die anderen das Exempel

nicht stimmt, soudern an der monumentalen Art der Schreibung. Wie

ieh oben angab und durch Beisj)iele belegte. werden in den Handschriften

die Multiplikatorenziffern nahezu ausnahmslos durch Kombination von

Strichen un<l Punkten zum Ausdruck gebracht, wobei der Punkt inmier

eine Einheit, der Strich die Zahl ffinf bezeichnet. Anders auf deu

Monumenten. Dort werden die Zahlen, die mit den Einern, Zwanzigem.

Dreihundertseeh/.igern u. s. w. zu multipliziren sind, in einer Anzahl

Falle allerdings, ebenso wie in den Handschriften. durch Puukte und

Striche bezeichnet. Xur ist die Eigentliflmlichkeit zu notiren, dass auf

den Monumenten immcr das Hestreben herrscht, den Raum zu fulleii.

Es wird selten ein einzelner Punkt (kleiner Kreis), oder zwei solche,

uebeu einen Strich (Stab) gesetzr, sondern diese fast immer mit zwei,

bezw. einein, offenen Kreise verbunden, so dass der Raum gefullt

wird. Erst wenn drei Punkte neben einen Strich zu stehen kommen, sieht

man von diesen raumfiillenden Elementen ab. In anderen Fallen aber.

und namentlich haufig in den Initial Series am Kopf der Monumente,

werden die Multiplikatorenzahlen ebenfalls durch figurliche Zeichen oder

Hieroglyphen, Kopfe oder gauze Figuren, zum Ausdruck gebracht. Die

Hieroglyphen, die die Einer, Zwanziger, Dreihundertsechziger u. s. w. be-

zeichnon, sind durch die Stelle, die sie in der Initial Series eiunehmeo,

bestimmt. Die Zifl'ern aber, die die Multiplikatorenzahlen bezeichnen,

kotinen wir mit Sicherheit zuniichst nur in den Fallen erkonnen. wo sie,

nach Art der Handschriften, mit Punkten und Strichen geschrieben siml.

Wo. in inonumentalerer Art, anstatt der aus Punkten und Strichen ge-
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So* If

bildeten Ziffern ebenfalls Hieroglyphen, Zeichen oder Kdpfe stehen, da

muss dor Zahlworth dieser Hieroglyphen erst beatimmt werden.

Zu den Zeichen oder Hieroglyphen, deren Zahlwerth ohue Scbwierig-

keit festzustellen ist, gehoren die Zeichen fur die Ziffer Null. In den

Haudschriften wird dafttr, wie wir sahen, das mit rother Farbe gemalte

Bild eines Schneckeuge-

hauses verwendet. Die ver- <5TQ»>

schiedenen Formen dieser

Hieroglvphe Null, die in

der Dresdener Handsehrift

vorkommen, habe ich in

Abb. loo zusammengestellt.

Auf den Mouumenten habe

ich als einfachsten Ausdruek

der Null die Zahl eins, d. h.

einen Kreisgefunden, desseu

Innenraum mit gekreuzter

Streifung, d. h. dunkel, aus-

gefiillt ist. So in der Hiero-

glvphengruppe 4 der Stele (

von Copan. I in lebrigen

werden aufdenMonuinenren

fur die Null hauptsachlich

zwei Zeichen verwendet,

von denen ich in den

Abb. lf>(i, 1<57, S. 74S einige

Typen gegeben habe. Die

erste Hieroglvphe, Abb. lf>0,

hat schon Maud slay als

besonderes Zeichen er-

kannt. Er halt es aber

fiir eine llieroglyphe der

Zahl 'JO, wahren d B r i n t o n

,

der sich im l ebrigen der

Deutung Maud si ay's an-

schliesst. das Zeichen unter

dein sonderbaren Namen

„cosmic sign 44 besprieht.

Eine Bedeutung "20 ist indes ausgeschlosscn, da mit den imnier um das

Zwanzigfache aufsteigenden Multiplikanden nur die Multiplikatoren 0— 1J>

verwendet worden sein konnen. Wir werden unten sehen, dass aus der

Rechnung sich der Wertli Null fflr dieses Zeichen ergibt. Die Idee eines

sich nacli alien vier Richtungen erstreckenden duuklen (leeren) Raumes

t0 J- V+ttd** Si Si

Si

Abb. 165. Hieroglvphe Null.
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scheint in dem Bilde vorzuliegen. Deuu auf den Monumenten wird allgemein

gekreuzte Streifung angewandt, wo die Handschriften mit Schwarz fOllen. Das

Zeichen ist also gewisserniassen nur eine Erweiterung des an erster Stelle ge-

nannten, des mit gekreuzter Schraffirung erfilllten Kreises. In gleicher Weise

ergibt die Rechnung auch fur das zweite Zeichen (Abb. 167) den Worth Null.

Ueber die Bedeutung dieser Hioroglvphe babe ich keine sichere Muthmassung.

Man konnte meinen, dass der Gegenstand, der auf der Hand liegt, ein

Abb. 1GG-167. Hieroglyphc Null.

Abb. 168a, b. Hieroglyphe Null.

8clineckengeliiiu.se darstollen soil. Dann batten wir die Null bier in der-

Belben Weise, wie in den Handschriften, ausgedn'ickt. Aber fast scheint

es, als ob in dieser Hieroglyphe die Hand das Hauptelenieut ware. Denn

wir finden den Begriff Null auch in tier Weise ausgedrQckt, dass die

Zeichnung einer Hand als diakritisches Zeichen, gewissermassen als Gesichts-

bemalung, an dem unteren Tbeile eines ineiischlichen (lesichtes angebracht

wird. So sehen wir das in den Abb. HiSa, die den Initial Series des

Kreuztempels H von Palenque und dor Wostseite der Stele C von Quirigwi
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entnommen sind, und sehen das regelmassig auch in den Fallen, wo man

den Hieroglyphen eine monumentalere Form hat geben wollen, also statt

der einzelnen Zeicben oder Kdpfe ganze Figureu gezeichnet hat. So zeigen

die beiden Figuren (Abb. 168 b) der Stele D von Copan an, dass dort

den Multiplikanden 20 und 1 ein Multiplikator Null zukommt. Und ebenso

gibt die Zeichnung einer Hand, die auf dem Gesicht der vorderen Figur

der Gruppen 4 und 5 der Krote B und der Gruppe 5 der Stele D yon

Quirigua zu sehen ist, an, dass auch dort keine Zwanziger und keine

Eiuer, bezw. keine Einer, zu zahlen sind. Diese Hand auf dem Unter-

theil eines menschlichen Gesichts er-

innert ganz an die Hand, die, als

diakritisches Zeichen an einem Vogel-

kopfe angebracht, auf den Monu-

menten die Hieroglyphe „Zyklus",

die Periode 20x20x360 zum Aus-

druck bringt (vgl. oben S. 73i», Ab-

bildung 146—158). Nur scheint dort

der Daumen immer ausgestreckt und

den anderen Fingern gegenilberge-

stellt zu sein.

In ahnlicher Weise, wie fur die

Abb. 166—168, hoffe ich weiter unten

auch fitr andore, mit den Multipli-

kanden-Hieroglyphen verbundene Fi-

guren eiuen bestimmten Zifferwerth

glaublich machen zu konnen. Ehe

ich aber darauf naher eingehen kann,

habe ich den oben angekandigten

Nachweis zu fuhren, dass far die-

jenigen Anfangsreihen der Monumente,

bei denen die Multiplikatoren mit

Ziffem (Punkten und Strichen) geschrieben, daher in ihrer Bedeutung

zweifellos sind, das Exempel stinunt, d. h. duss in der That durch Zu-

sammenrechnuug der Zahlen, die darnach ftlr die fflnf ersten Hieroglyphen-

gruppen der Initial Series als Werth angenommen werden miissen, sich eine

Summe ergibt, die den Abstand des am Schluss der Initial Series ver-

zeichneten Datums von dem Xormaldatum 4. ahau, 8. cumku anzeigt.

Ich schicke, zur Illustration der Art der Rechnung, eiuen otwas

anders gearteten, aber einfachen und zweifellosen Fall voraus, den der

Cedrelaholzplatto von Tikal, die mit der Bernoulli'sehen Sammlung in

den Besitz des Museums von Basel gekommen ist. Ilier ist der Ausgaugs-

punkt der Zahlenreihen nicht das Normaldatum, sondern das am Anfang

der Hieroglyplienreihen (links oben) verzeichnete Datum 3. ahau, 3. mol.

Abb. K>9. Die sieben ersten Hieroglyphen

der Cedrelahoh-Plalte von Tikal.
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Ich gebo in Abb. 169 eine Zeichnuug der sieben ersten, die Zeilen 1—

4

der Kolumnen A, B fullenden Hieroglyphen dieser Platte. Diese sind

nach dem oben Auseinandergesetzten folgendormassen zu lesen:

A n

L 8. aha u 8. mot 1.

2. Ox20x20x3<;0 2x20 + 2 2.

3. 2x860 1 1. it 3.

4. 15. ch'en 4.

Dass die Lesung 3. ahau, 3. viol richtig ist, lehrt ein Blick auf die Tages-

zeichen und die C7wa/-Hieroglyphen. die ich oben S. 741—744 in Abb. 161 bis

164 gegeben habe. Aber audi die Hieroglyphen der Multiplikanden 20 X 20

X360, 20 und 360 wird man nach den Formen, die ich oben Abb. 146—158

(S. 739), 81— 100(S. 733) und 105, 106(8. 735) zusammengestellt habe, unschwer

erkennen. Sonderbar ist nur, dass die 20 X 360, die Katune, ausgelassen sind,

und die Reihenfolge anoinal ist. Aueh die Form des Nullzeichens, das nur

in der untereu Halfte mit den in Abb. 166 (oben S. 748) zusammeugestellten

Abb. 170. Abb. 171.

Cedrelaholz- Platte von Tikal.

In Abb. 170 geht ein Bis- durch die Platte, der die Zahlen der zweiten Hieroglyphe rum

Tbeil zerstort hat. Die bciden Fflnferstriche in dieser Hieroglyphe sind also erganzt

Figuren ubereinstimmt, ist etwas ungewohnlich. Es ware nicht unmoglich

dass das Zeichen eine andere, nur formale Bedeutung hat. Zweifellos ist

wieder die Lesung 11. ik. In Bezug auf die lotzte Hieroglyphe konnte

man etwas schwanken, da die hier vorliegende Form des Zeichens cKen

von den von Land a und in den Handschriften gegebenen abweicht. Doch

sieht man, dass auch bei Landa und in den Handschriften das Zeichen

cauac den Hauptbestandtheil des c/iVM-Zeichens ausmacht. Und auch der

Kopf unserer Hieroglyphe A 4 zeigt hinten deutlich die Elemente des

c«uac-Bildes. Die Richtigkeit unserer Lesung wird durch die Rechnung
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bestatigt. Denn (2 X 20 4- 2) 4- (2 X 360) gibt 762. Und das sind zwei

vollst&ndige Tonalamatl und 242 Tage, und sind zwei vollstandige Sonnen-

jahre und 32 Tage. Die fiber die vollstandigen Tonalamatl fiborschflssigen

242 Tage geben genau den Abstand des Tages 11. ik vom Tage 3. ahau,

und die fiber die vollstandigen Sonnenjahre fiberschussigen 32 Tage geben

genau den Abstand des Tages 15. ch'en vom Tage 3. mol.

Wie hier am Anfang der Tafel das Exempel glatt stimmt, so audi in

den folgenden Abschnitten, wo Daten und Zahlen gegeben siud. So findet

man auf den Zeilen 4, 5 der Kolumnen C, D die drei Hieroglyphen, die

ich in Abb. 170 wiedergebe. Die erste dieser Hieroglyphen ist das Zeichen

fiir einenEinzeltag, das ich oben S.731 schon besprochen und in Abb.72 (S.72D)

wiedergegeben habe. Die beiden folgenden Hieroglyphen geben das Datum

12. akbal, 16. ch'en, das in der That urn einen Tag von dem letzten vor-

hergehenden Datum, dem Datum 11. ik, 15. clien, absteht. — Und in den

Zeilen 1, 2 der Kolumnen B, F folgen daun die drei Hieroglyphen, die

ich in Abb. 171 wiedergebe. Hier ist die erste, wie man sieht, als

3 X 360 zu lesen. 3 • 360 oder 1080 Tage geben vier vollstandige Tonal-

amatl und 40 Tage, und zwei vollstandige Sonnenjahre und 350 Tage. Das

ist genau der Abstand des in Abb. 171 auf die erste Hieroglyphe folgenden

Datums 13. akbal, 1. clien von dem letzten vorhergehenden Datum 12. akbal,

16. cKen.

Ich gehe nun zu der Besprechung der Initial Series der Stelen fiber.

Ganz klar und einfach liegt der Fall fiir die Stelen B und M von Copan

und die Westseite der Stele O von Quirigua.

Auf der Stele B von Copan ist die unter der Anfangs- und Haupt-

Hieroglyphe, dem Katun-Zeichen (vgl. Abb. 12, S. 716), aufgefuhrte Initial

Series folgendermassen zusammengesetzt:

1. 1) X 20 X 20 X 360 (vgl. Abb. 145), S. 7311).

2. 15 X 20 x 360 (vgl. Abb. 131, S. 737).

3. 0 X 360 (vgl. Abb. 1 10, S. 735).

4. 0 X 20 (vgl. Abb. Hi, S. 733).

5. 0x1 (vgl. Abb. 5«J, S. 72V)).

Das in der dritten bis funften Hieroglyphe verwemlete Zeichen fiir Null

ist das erste der beiden oben (S. 748) angefuhrten (Abb. 166). Rechnet man

zusammen, so ergibt die Summe die Zahl 1 404 000. Das sind 5400 voll-

stiindige Tonalamatl (von 260 Tagen), oder 3846 Sonnenjahre (von 365

Tagen) und'210 Tage, und das ist genau der Abstand des Tages 4. ahau,

13. ya.e von dem Normaldatum 4. ahau, 8. cumku. Ich habe die auf den

vorigen Slattern auseinandergesetzte Theorie gerade unter Berufung auf

dieses und die gleich zu erwahnendcn Beispiele schon vor sechs und siebeu

.lahren in mfindlichen Vortragen wiederholt ausgefiihrt und habe darfiber
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auch vor der ira Jahrel895 in Mexico tagetiden internatioualen Amerikanisten-

Ver8ammJung einen Yortrag gehalteu, von dem in den gedruckten Akten

des Kongresses ein Bericht enthalten ist
1
).

Ebenso klar ist das Exempel fur die Stele M vou Copan. Hier zeigt

die unter der Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe, dem Katun-Zeichen,

folgende Initial Series die nachstehende Zusamniensetzung:

1. 9 x 20 x 20 x 360 (vgl. Abb. 158, S. 739).

2. 16 X 20 x 360 (vgl. Abb. 128, S. 737).

3. 5 X 360 (vgl. Abb. 123, S. 735).

4. 0 x 20 (vgl. Abb. 99, S. 733).

5. O x 1 (vgl. Abb. 52, S. 729).

Die Zeicben fur Null in der vierteti und filnften Hieroglyphe sind wieder

von der ersten Form (Abb. 166, oben S. 748). Rechuet man zusammen, so

erhalt man die Zahl 1413 000. Das sind 5434 Tonalamatl und 160 Tage,

oder 3871 Sonnenjahre und 85 Tage, und das ist genau der Abstand des

Tages 8. ahau, 8. zo'tz von dem Normaldatum 4. akau, 8. ctimku.

Auf der Westseite der Stele C von Quirigua fiuden wir uuter der

Anfangs- und Haupt-Ilieroglyphe eine Initial Series der folgenden Zu-

sammensetzung:

1) Actas de la Undecima Reunion del Congreso Internacional de Americanistas,

Mexico 1895, p. 274, 275: . . . „EI Dr. Seler hizo reproducir la vista de la Cruz

del Palcnque y dijo en seguida: ....... Saben Vdcs que la cuestion de la

descifracion de los jeroglificos mayas es muy intricada. No tcneroos clave de

interpretacion para esta escritura, corao la teneraos para los jeroglificos del Codice

Mendocino. Sin embargo, ha sido posible hacer algo. Un gran numero de los

signos rcpresentados en los manuscritos mayas, en las tablas del Palenque y en

las estclas de Copan, se ha comprobado que son signos cronologicos, signos de

dia, y signos de mes. Y en particular, he podido yo averiguar que los siete

primeros signos que se encuentran casi de la misma manera, tanto en las tablas

de Palenque como en las estclas de Copan, tienen relacion con la cronologia,

del modo siguiente: — El primer signo es jerogh'fieo del nombre hitmt, jjperiodo".

Se compone de un signo <|ue es simbolo de la piedra, tun, y una cabeza fantastica

entre dos peces, coy. El septimo signo es el nombre del dia atiau, compuesto con

un numeral, que indica el primer dia de uno de los trece katunes 6 siglos mayas.

Del segundo signo hasta el sexto son numerales y dan un numeral grande;

en la estela B de Copan, por ejemplo, el numeral 1 404 000. Y este numeral

grande es la distancia exaeta del dia que esta representado por su nombre y por

su posicion en el mes, en el septimo y octavo signo de la estela citada, de un dia

normal y sagrado que sirve de base a todos los calculos, asi en los manuscritos

como en los relieves, es decir del dia 4. ahau, H. cnmku."

1. 9 X 20 X 20 x 360 (vgl. Abb. 155, S. 739).

2. 1 X 20 x 360 (vgl. Abb. 136, S. 737).
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0 X 3(50 (vgl. Abb 114, S. 735).

0 X 20 (vgl. Abb. 9*2, 8. 733).

0 X 1 (vgl. Abb. 60, S. 729).

6
-
akaU

}
(vgl. Abb. 39, S. 721).

3.

4.

5.

6

7. 13. yaxkin

Das Zeichen fflrXull in dor dritten und viertenHieroglyphengruppe ist hier

wieder das der ersten Form (Abb. 166, oben S.748), das in der ftinften Gruppe

aber die zweite Variation dor zweiten Form

(Abb. 168a). Zwischen der filnften und

sechsten Gruppe ist eine andere. fremde

Hieroglyphe eillgeschoben, fiber deren Be-

deutung ich noch nichts sagen kann. Die Zu-

sammenreclmung ergibt die Zahl 1 303 200.

Das sind 5012 Tonalamatl und SO Tage,

oder 3570 Sonnenjahre und 150 Tage.

Das ist genau der Abstand des Tages

6. ahau, 13. yazfcin von dem Normaldatum

4. ahau, 8. cumku.

Der Nachweis des Bestehens dieses

Gesetzes, an drei verschiedenen Monu-

menten aus zwei ganz verschiedenen Lo-

kalitaten gefuhrt, ist eigentlich fQr die

Frage entscheidend. Unter Berucksichti-

gung gewisser Verhaltnisse ist das Gesetz

aber noch filr eine ganze Anzahl anderer

Monumente nachweisbar.

Auf dem Altar S von Copan weist,

wie ich S. 738 in dor Anmerkung schon

angab, die Initial Series augenscheinlieh

eine gewisse Unregelmassigkeit auf, da die

Vogolkopfe des zweiten und dritten Gliedes,

die die Katun und die Tun bezeichnen,

mit einander vertauscht sind. Aber auch

in den Zitt'ern liegt, wenigstens in der

Zeichnung in dem Mauds lay'schen Werk,

ein Fehlor vor. Der Zeichner hat bei dem

zweiten Gliede, den Katun, die Zifler 13

angegeben, hat aber durch Schraffirung

angedeutet, daa.s er beziiglich der Lesung

unsiclier ist. Es muss 15 hoissen, und die ganze Initial Series ist darnach

folgendermassen zu lesen:

1. 9 x 20 X 20 x 360 (vgl. Abb. 147, S. 739).

2. 15 X 20 X 360.

1 48

Abb. 172. Ostseitc des Enano

(Stele K) von Quirigua.
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3. 0 x 360.

4. 0 x 20 (vgl. Abb. 85, S. 733).

5. Oxl.

j
(vgl. Abb. 29, S. 721).

Die Zeichen fflr Null sind dabei alle von der ersten Form (Abb. 166,

obon S. 748). Wir haben also hier dieselbe Initial Series und dasselbe

Enddatum, wie in der Stele B von Copan. Das Gesetz, das fflr Stele B
richtig war, bestatigt sich auch hier.

Die Stele K von Quirigua, der sogenannte „Enano tt (Zwerg), so

genannt, weil sie, obwohl von respektabler Htthe, doch die kleinste aller

dort befindlichen Stolen ist, ist von Maud si ay noch nicht publizirt worden.

Aber sie ist seinerzeit fflr die Columbian World-fair abgeklatscht wordeu,

und ein Abguss ist durch Tauscb auch in den Besitz des K5nigl. Museums

fflr Vslkerkunde gekommen. Abb. 172 ist eine Zeichnung der Seite, die

das Katun-Zeichen und die Initial Series trftgt. Man sieht, dass die Initial

Series folgendermassen zu lesen ist:

1. 9 x 20 x 20 x 360.

2. 18 X 20 X 360.

3. 15 x 360.

4. Ox 20.

5. Oxl.

Ein Uinaldatum ist hier nicht gegeben. Rechnet man aber zusammen,

so erhalt man die Zahl 1 431 000. Das sind 5503 Tonalamatl und 220 Tage,

oder 3920 Jahre und 200 Tage. Das wflrde genau deu Abstand des Tages

3. ahau, 3. yax von dem Normaldatum 4. ahau, 8. cumku ergeben. Gehen

wir nun eine Zeile weiter, so sehen wir dort in der Reihe unter dem

Tage 3. ahau die Zahl (10 X 20) -}- 10 angegeben. Und es folgt daim das

Datum 1. oc, 18. kayab. Geht man nun vom Tage 3. ahau, 3. yax um

(10 X 20) -I- 10 oder 210 Tage zurflck, so kommt man genau auf den Tag

1. oc, 18. kayab. Daniit ist erwiesen, dass auf dieser Stele der Tag 3. ahau,

3. yax gemeint ist, der den in der Initial Series gegebenen Abstand rom

Normaldatum 4. ahau, 8. cumku hat.

Die Initial Series der Stele A von Copan hat folgende Zusammensetzung:

1. 9 X 20 X 20 x 360 (vgl. Abb. 148, S. 739).

2. 14 x 20 x 360 (vgl. Abb. 129, S. 737).

3. 19 x 360 (vgl. Abb. 109, S. 735).

4. 8 x 20 (vgl. Abb. 83, S. 733).

5. Oxl (vgl. Abb. 58, S. 729).

6. 12. ahau (vgl. Abb. 32, S. 721).

Ein Uinal-Datum ist auch hier unmittelbar nicht genannt. Es folgt

eine mit der Ziffer 7 versehene Hieroglyphe, die aber kein Uinal-Dahim

6. 3. ahau.
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ist, auch kein Uinal-Datum sein kann, weil die Erbauer der Monumente

sowohl, wie die 8chreiber der Handschriften, die Jahre mit den Tagen

been, e'tznab, akbal, lamat begannen, also die Tage ahau nur auf den 3.,

8., 13., 18. eines Uinal fallen konnten. Rechnet man die Initial Series

zusammen, so erhalt man die Zahl 1 403 800. Das sind 5399 Tonalamatl

und 60 Tage, oder 3846 Sonnenjahre und 10 Tage. Diese Zahl ergibt

genau den Abstand des Tages 12. ahau, 18. cumku von dem Normaldatum

4. ahau, 8. cumku. Dass nun dieser Tag wirklich genieint ist, ergibt sich

daraus, dass in der That in derselben Kolumne fflnf Zeilen weiter unten

das Datum 18. cumku stent. Und vergleichen wir die Fortsetzung der

Inschrift auf der Westseite der Stele, so finden wir dort in der zweiten

Zeile die Zahl (3 X 20) 4- 0 und dahinter das Datum 4. ahau, 18. moan.

Auf dieses Datum kommt man aber, wenn man von 12. ahau, 18. cumku urn

(3 X 20) -f- 0 Tage zurttckgeht Somit beatatigt auch diese Stele das Gesetz.

Ein Fall, der anscheinend aus dem Gesetz herausf&llt, aber doch, wie

wir sehen werden, sich ganz gut mit ihm vertrSgt, ist der der Ostseite der

Stele C von Quirigua. Hier zeigt die Initial Series folgende Werthe:

1. 13 x 20 x 20 x 360 (vgl. Abb. 153, S. 739).

2. 0 X 20 x 360 (vgl. Abb. 137, S. 737).

3. 0x 360 (vgl. Abb. 113, S. 735).

4. 0 x 20 (vgl. Abb. 91, S. 733).

5. Oxl (vgl. Abb. 64, S. 729).

Ffir die Null ist dabei bei der zweiten, dritten und fttnften Gruppe die

zweite Form (Abb. 1 67, oben S. 748), bei der vierten Gruppe die erste (Abb. 16*)

verwendet Hier, sieht man, ist das Enddatum das Normaldatum selbor.

Fur dieses kann der Abstand vom Normaldatum nur mit 0, oder mit dem

obengenannteu ungeheuren Zeitraum von 18 720 Jahren angesetzt werden.

Die Erbauer der Monumente haben keines von beiden gethan. Sie haben die

niederen Multiplikanden oder die kleineren Zeitr&ume alle mit dem Index Null

versehen, zu dem hochsten und grdssten aber den Multiplikator 13 gesetzt.

Dreizehn ist die Anzahl der lndexziffern, die bei den Tun-, den Katun- und

den Zyklennamen miiglich sind. Wenn also hier am Anfang der Initial

Series die 13 Zyklen genannt sind, so hoisst das nichts anderes als „die

Zeitr&ume flberhaupt". Und die ganze Initial Series wtirde also etwa

den folgenden Gedankengang geben: — „Das ist eiu chronologisches

Denkmal. Der Anfang der Zahlung ist der Tag 4. ahau, 8. cumku." —
Dazu stimmt dann ganz gut, dass auf der Westseite derselben Stele ein

anderes bestimmtes Datum und sein Abstand vom Normaldatum genannt ist

(vgl. S. 752, 753).

Aehnlich, meine ich, sind auch die 13 Zyklen zu verstehen, die auf

den beiden Seiten der Stele C vou Copan unmittelbar unter den Katun-

48*
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zeichen, <ien Anfangs- und Haupt-Hieroglyphen, eingemeisselt sind (vgl.

Abb. 173). Auf der einen Seite folgt ein Datum, das man als das Normal-

datum 4. ahau, 8. cumku lesen mOchte.

Abb. 178. Anfangs- Hieroglyphen dor Nord-

und Sfldseite dor Stele C von Copati.

Das Ahau-Zeichen ist aber hier

mit einer ganz unmdglichen Ziffer

verbunden. Auf der anderen Seite

folgt auf die 13 Zyklen das Datum

6. ahau, 18. kayab. Das ist auf

dersolben Seite der Stele weiter

unten noch einmal angegeben.

Und davor eine Reihe von Zahlen,

die von der niedersten zur hochsten

aufsteigen, aber fine Beziehung

dieses Datums auf das Xormal-

datum nicht ergeben.

Wie hier, so scheint auch auf

der Stele N von Copau ein Rechen-

(oder Zeichen-) Fohler vorzuliogen.

Die angegebenen Multiplikatoren-

Zahlen fuhren nicht auf den am

Schluss der Initial Series ange-

gebenen Tag 1. ahau, sondern auf

10. ahau. Vielleieht muss man im

zweiten Gliede 16 x 20 X 360 (statt 18 X 20 X 360) lesen. In diesem Falle

wiirde die Suinmirung eine Zahl orgeben, die den Abstand des Tages

1. ahau, 3. zip, von dem Normaldatum 4. ahau, H. cumku anzeigt.

[oh gehe nun zu don Fallen fiber, die nicht uur das ( Jesetz bestiitigeu,

sondern uns ein Stuck weiter fuhron sollen, und erwahne hier zunachst

die Stele A von Quirigua. Die Initial Series ist folgende:

1. 9 < 20 x 20 • 360 (vgl. Abb. 152, S. 739).

2. 17 X 20 X 360 (vgl. Abb. 134. S. 737).

3. 5 X 360 (vgl. Abb. 112, S. 735).

4. 0 ;< 20 (vgl. Abb. 90, S. 733).

5. 0 - 1 (vgl. Abb. (13, S. 729).

Die Null ist dabei in beiden Fallen von der

zweiten Form (Abb. 167, oben S. 748). An sechster

Stelle folgt aber hier nicht ein mit Ziffer versehenes

Zeichen ahau, sondern die Abb. 37 (vgl. oben S. 721 ),

die vor dem Zeichen ahau einen mit bestimniteu

Merkmalen versehenen Kopf zeigt, der also hier die

Stelle der Ziffer vertritt und demgemass einen be>-

stimmten Zahlwerth repriisentireu muss. Zahlen wir die Zahlen der Initial

Series zusammen, so erhalten wir 1 420 200. Das sind 5462 Tonalamatl

Abb. 174. Abb. nr..
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und 80 Tage, oder 3890 Sonnenjahre und 350 Tage. Und das ist geuau

der Abstand des Tages 6. ahau
y

13. kayab von dera Normaldatum 4. ahau,

8. cumku. Konnon wir nun demgemass schliessen, dass die Abb. 37 den

Tag 6. ahau darstellt, dass also der vor deni ^4Aa«-Zeichen stehende Kopf,

den ich in Abb. 174 besonders wiedergegeben habe, die Ziffer sechs

reprfisentirt? Ich glaube, wir konnen es. Denn wir finden in der That

auf derselben Seite der Stele A von Quirigua, vier Zeilen weiter unten,

in Ziffern das Datum 13. kayab, 6. ahau augegeben, dessen Abstand von

dem Normaldatum die Initial Series uns anzeigte.

a

Ich gehe weiter zur Stele I von Copan. Die Initial Series ergibt:

1. 9X20X20X360 (vgl. Abb. 151, S. 739).

2. 12 x 20 X 360 (vgl. Abb. 130, S. 737).

3. 3 X 360 (vgl. Abb. 108, S. 735).

4. 14X20 (vgl. Abb. 89, S. 733).

5. 0 X 1 (vgl. Abb. 57, S. 729).

Die Null in dor lotzten Gruppe ist von der zweiten Form (Abb. 167,

oben S. 748). Hierauf folgt nun wiederum nicht ein mit Ziffer versehener

Ahau-T&g, sondern die Abb. 33 (oben S. 721). Auch hier wird man wieder

zu der Annahme gedrangt, dass das alte Gesioht, mit dom Zeichen tun auf

dem Kopf, das vor dem yMau-Zeiehen zu sehen ist, eine bestimmte Zahl

reprasentiren mfisse. Zahlt man die Zahlen der Initial Series zusammen,

so erhalt man 1 383 760. Das sind 5322 Tonalamatl und 40 Tage, oder

3791 Sonnenjahre und 45 Tage. Und das ist der Abstand des Tages

5. ahau, 8. uo von dem Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku. Unter der Vor-

aussetzung, dass diese Annahme nicht mit anderen Thatsachen in Wider-

spruch gorath, werden wir schliessen kOnnen, dass das alte (iesicht mit

dem Zeichen tun auf dem Kopf, das ich in Abb. 175 noch einmal be-

sonders reproduzire, die Zahl Fflnf darstellt.

Digitized by Google



758 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Enteifferung.

Da wir nun einmal beim Ziffersuchen sind, so gibt mir dieselbe

Stele noch Anlass zu weiteren Vermuthungen. Ich war schon langst auf

ein Datum aufmerksam geworden, das auf den Altaren Q und 3 von Copan

vorkommt (Abb. 176, 177), und das, wie man sieht, 6. caban, 10. mol zu

lesen ist. Da fand ich denn auf der Hieroglyphen-Treppe von Copan

(Maudslay I, PI. 8) an hervorragender Stelle die Abb. 178, und es

drangte sich mir sofort der Gedanke auf, dass man diese ebenfalls 6. caban,

10. mol lesen musse. Ist das der Fall, so miisste der Todtenkopf mit dem

freien Auge (?) an der Stiru, der in der zweiten Hieroglyphe von Abb. 178

mit dem Uinal-Zeichen mol vorbunden ist, die Zahl 10 reprasentiren.

Dass das in der That der Fall ist, scheinen einige Hieroglyphen-Gruppen

der oben besprochenen Stelo I von Copau zu beweisen. In der Gruppe 24

auf dioser Stele finden wir die Figur, die auf der linken Seite von

Abb. 179 wiedergegeben ist, die, wenn die eben ausgcsprocheue Ver-

muthung richtig ist, 10. ahau gelesen werden miisste. Und weiter unteu

auf derselben Seite der Stele finden wir in den Gruppen 29 und 30 die

Figuren, die ich auf der rechten Seite von Abb. 179 wiedergegeben habe.

Hier sehen wir zuvdrderst ein Zeichen, das mit den Abb. 70, 71, die wir

oben als Zeichen fur einen einzelnen Tag kennon gelernt haben, tiber-

einstimmt, und dariiber in einer Umkreisung die Zifler 8. Dann folgt

derselbe Todtenkopf mit dem Uinal-Zeichen, eine Gruppe, die also 10x20
gelesen werden miisste. Und dann folgt der Tag 10. lamat. Sehen wir

im Kalonder nach, so finden wir, dass der Tag 10. lamat in der That um

(10x20)-)- 8 Tage von dem Tage 10. ahau absteht. Ich glaube, diese

Stellen beweisen zur Genflge, dass der Todtenkopf, den ich in Abb. 180

noch einmal besonders gezeichnet habe, eiu Reprasentant der Zahl 10 Ist.

Die Abb. 175 und 174, die uns die Hieroglyphen fftnf und sechs geben,

sind wichtig. Denn Bio bioten einen Anhalt zu weiteren Deutungen. In

Abb. 181 habe ich die Initial Series der Altarplatto des Sonnen-Tempels

von Palenque wiedergegeben. Diese Initial Series gehSrt, wie man sieht,

zu denen, bei denen die Zahlen, die fur die Multiplikanden 20 X 20 X 360,

20x360, 360, 20, 1 die Multiplikatoren bilden, nicht in Ziffern ge-

schrieben, sondern ebenfalls durch Hieroglyphen, durch menschliche und

thierische Kopfe, zur Anschauung gebracht sind. Sehen wir nun diese

Multiplikatoren-IIieroglyphen durch, so wird man ohne Schwierigkeit er-

kennen, dass die dritte dieser Hieroglyphen das gefurchte Greisengesicht

mit dem Zeichen tun auf dem Kopfe ist, das wir als Keprasentanten der

Zahl Fflnf kennen gelernt haben (x\.bb. 175), und dass der funfte der

Multiplikatoren das Gesicht mit dem Krouz im Auge ist, das sich aU

Reprasentant der Zahl Sechs erwies (Abb. 174). Werfen wir nun einen

Blick auf die dritte und vierte Kolumne (C, D) dieser solben Platte, so

finden wir, dass dort — und zwar auf derselben Zeile, die in den ersten

beiden Kolumncn das letzte Glied der Zahlenreihe enthalt, also gewisser-
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massen in anmittelbarem Anschluss an diese, — eine Zahlenreihe beginnt,

die in umgekehrter Reihenfolge (mit den Multiplikanden-Werthen auf-

steigend) geschrieben, die folgende Zusammensetzung hat:

6x1
3x20
5X3(50

18 X 20 x 360

1 X 20 X 20 X 360.

Abb. 181. Abb. 182. Abb. 183. Abb. 184.

Abb. 181. Initial Series der Altarplatte des Sonnentempels, Politique. Abb. 182. Palenque.

Sonnentempcl, Kolumneo C, D, 7, 8. Abb. 183. Initial Series des Kreuztempels II, Palenque.

Abb. 184. Initial Series des Kreuztempels I, Palenque.

Ich habe diose Zahlenreihe in Abb. 182 wiedergegeben, aber sie so

geordnet, class die Multiplikanden, entsprecheud denen der Initial Series,

von dera hochsten zura niedersten absteigen. Man sieht, dass dann auch

diese Reihe an der dritten Stelle den Multiplikator Filnf, an der funfton

den Mnltiplikator Sechs onthalt. Die Yermuthung muss einem aufsteigen,
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dass auch die anderen Multiplikatoren in beiden Reihen dieselben sind.

1st dem so, dann milsste . die Zahlenreihe Abb. 182, die wir lesen uud

sunimiren kounen, auch dfe Erklarung ftir das am Ende der Initial Series

stehende Datum gebeu, sie mfisste den Abstand dieses End-Datums von

dem Normal-Datum 4. ahau, 8. cutnku darstellen. Das Datum, das am

Ende der Initial Series stent, ist — oin seltener Fall — nicht ein Ahau~

Tag, sondern ein Tag cimi. Welcher Tag cimi, ist noch nicht ohne

Weitere8 ersichtlich. Denn die das Tageszeichen ergiinzende Zahl ist hier

nicht durch eine Ziffer, sondern wieder durch eine Hieroglyphe dargestellt.

Aber das dann folgende Uinal-Datum ist in alien seinen Theilen klar, es

ist das Datum 15). ceh. Der Tag. der den in der Zahlenreihe Abb. 182

ausgedruckton Abstand vom Normal-Datum hat, muss — wenn sich unsere

Vermuthung der Identitat der Zahlenreihen Abb. 181 und 182 bewahreu

soil — ein Tag cimi uud der 19. des Uinal ceh sein Ffihren wir die

Recbnung aus, so finden wir, dass die Zahlenreihe Abb. J 82 die Zahl

275 406 ergibt. Das sind 1055) Tonalamatl und 12(> Tage. oder 75-4 Sonnen-

jahre und 250 Tage. Und das ist der genaue Abstand des Tages 13. cimi,

15). ceh' von dem Normal-Datum 4. ahau. 8. cumku. Die Rechnung hat

also unsere Vermuthung durehweg bestatigt. Die beiden Zahlenreihen

Abb. 181 und 182, die der Initial Series und die mit Multiplikatoreu-

Ziffern geschriebene der dritten und vierten Kolumne (C, D), sind identisch.

Als akzessorischen Beweis ftir die Richtigkeit dieser Peststellung konnte

man noch anftibren, dass in der dritten und vierten Kolumne (C, D) die

Zahlenreihe Abb. 182, in umgekehrter Folge geschrieben, gewissermaasen

wieder zu dem Normal-Datum 4 ahau, 8. cumku zurQekfuhrt. Dieses selbst

folgt dort allerdings nicht, aber es folgt eine grosse Zahl, die den Abstand

von diesem Normal-Datum zu dem in den folgendeu beiden Kolumnen N, 0

verzeichneteu Datum 2. cib, 14. mol angibt. Es ergibt sich nun aus den

obigen Feststellungen: ersteus, dass der Yogelkopf, der in der sechsten

Gruppe unserer Abb. 181 mit dem Zeichen cimi verbunden ist, die Zahl 13

roprasentirt, und dann, dass die vorderen Kopfe der ersten bis funfteu

Gruppe der Reihe naeh die Zahlen 1, 18, 5, 3, G darstellen. Das ist ein

wichtiger Fortschritt; er fuhrt aber, wie wir gleich sehen werden. zu noch

weiteren Ergebuissen.

Vergleichen wir jetzt nftmlich mit dieser Abb. 181 die Initial Series

der Altar-Platte des Kreuz-Tempels Nr. II von Palenque, die ich in

Abb. 183 wiedergegeben habe, so sieht man, dass diese iu den drei ersten

Gliedern vollstandig mit der ersteren ubereinstimmt. In der vierten Gruppe

kommt ein noch unbekannter Multiplikator. In der fflnften der Multi-

plikator Null, in der Form, wie wir ihn oben, bei Besprechung der Initial

Series der Westseite der Stele C von Quirigua, schon kennen gelernt

haben. Dann folgt in der sechsten Gruppe das Zeichen ahau, kombinirt

mit eiuer Hieroglyphe, die in alien Einzelheiten mit dem Multiplikator
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der ersten Gruppe von Abb. 181 ubereinstimmt, die also die Zahl Eins

dar8tellen muss. Und endlich in der siebenten Gruppe ein Uinal-Datum,

(lessen Form allerdings aus den Handschriften kaum bekannt ist. Es er-

innert in wesentlichen Elementen an die Landa'sche Zeichnung des Uinal

Mac, die auch in der Dresdenor Handschrift pinmal (Blatt 69, uuten) ge-

funden wird. Dass es in der That 13. mac geleson werden muss, beweist

eine Stelle auf dem Ostfliigol des Inschriften-Tempels von Palenque

(Maudslay IV, PI. 60, Kolumne M, N), wo auf die Zahlen Hx l und

6x 20 erst das Datum 13. ahau, 18. mac und dann das Datum 4. w, 7. uo

folgt, das von 13. ahau, 18. mac in der That um (14 X l)-f(6x20) oder

134 Tage absteht. Die Initial Series des Kreuz-Tempels II ist danach in

folgender Weise zu lesen:

1. 1 x20x 20x 360.

2. 18x20x 360.

3. 5 x 360.

4. x X 20.

5. 0x1.
6. 1. ahau.x

7. 13. mac.

Setzt man hier fflr x die Zahl 4 ein und summirt, so erhalt man die

Zahl 275 480. Das sind 1059 Tonalamatl und 140 Tage, oder 754 Sonnen-

jahre und 270 Tage. Und das ist genau der Abstand des Tages 1. ahau,

13. mac von dem Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku.

Die Rechnung hat uns also hier eine weitere Zahleu-Hieroglyphe, die

Hieroglyphe der Zahl 4 ergeben. Es zeigt sich ausserdem, dass das End-

Datum der Initial Series des Kreuz-Tempels II um 14 Tage von dem der

Initial Series des Sonnen-Tempels absteht, dass das sakrale Datum der

Altar-Platte des Sonnen-Tempels 14 Tage vor das der Altar-Platte des

Kreuz-Tempels II f&llt. In der That erweisen sich diese beiden Altar-

Platten auch in ihrem weiteren In halt als durchaus zusammeugehdrig;

dieselben Daten 2. cib, 14. mol und 8. oc, 3. kayab treten bedeutaam in

ihnen hervor. Und auch in der Gruppirung der anderen Hieroglyphen

sind Parallelen nachweisbar.

Da fur diese beiden Altar-Platten die Losung so glatt gelang, so war

ich natiirlich versucht, auch die Initial Series der dritten und beruhmtesten

der drei Platten von Palenque, der des Kreuz-Tempels Nr. I, einer

Deutuug zu unterwerfen. Ich habe in Abb. 184 die Initial Series dieser

Platte wiedergegeben. Man sieht, dass die Multiplikanden hier die ein-

fache Form leicht erkenubarer symbolischer Zeichen liaben. Die Multi-

plikatoren aber und die Zahlen-lndioes des Tages- und des Uinal-Datums

sind nicht durch Ziftern gogeben, sondoru, wie auf den anderen beiden

Altar-Platten, durch Kopfe. Leider begegnen uns unter diesen Kopfen
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nur wenige, deren Zahlwerth nach dem bis jetzt Ermittelten feststeht In

der vierten Hieroglyphen-Gruppe ist der Multiplikator wieder Vier, wie

in Abb. 183. In der fiinften wird der Multiplikator durch die zweite

Form der Null (oben S.748, Abb. 167) gebildet. Und der Kopf, der in der

letzten Gruppe die Zahl des Uinal-Datums angibt, scheint mit den Mnlti-

plikatoren der zweiten Hieroglypheu-Gruppen in Abb. 181 und 183

identisch zu sein, also 18 gelesen werden zu mflssen. Aber die vier

anderen Kopfo sind neu, ihr Zahlwerth ist nach dem bisher Ermittelten

nicht ohne Weiteres klar.

Nach dem, was uns die Initial Series des Sonnen-Tempels und des

Kreuz-Tempels Nr. II gelehrt haben, kennen wir:

1. Die Hieroglyphe der Zahl Eins. Ich habe aus den drei Gruppen, in

denen sie vorkommt, die Hieroglyphe in Abb. 185 noch einmal be-

sonders wiedergegeben. Man sieht, es ist ein bartloses Gesicht mit

flachgedrrtckter Stirn. Besondere Merkmale sind eine Art von

Breloque, die fiber der Stirn hangt, eine an der Seite des Gesichts

lang herunterhangende Haarstrahne und ein Ohrschmuek, der, wie es

scheint, aus einer durchbohrten Scheibe besteht, aus deren Oeffnung

ein Riemen heraush&ngt, der am Ende mit Metall beschlagen ist oder

eine Schelle tragt. In einem im Jahre 1897 erschienenen Buche, das

sich audi mit diesen Monurnenten beschaftigt, und auf das ich noch

zu sprechen kommen werde, ist dieses Gesicht mit dem der Frauen-

Figuren der Dresdener Handschrift verglichen worden. Dieser Yer-

gleich ist durchaus gliicklich. Das gescjieitelte Haar und die lani,'

herabfallende Haarstrahne sind in der That die besonderen Kenn-

zeichen des Maya-Weibes (vgl. Abb. 186) und sind von den Maya-

Schriftgelehrten auch in der Hieroglyphe der Frau (vgl. Abb. 186,

oben) als besonderes Merkmal hervorgehoben worden. Ich habe oben

Abb. 185. Hieroglyphe der Zahl Eins.
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schon erwahnt, dass auch das Zeichen caban die dunklen Haarpolster

und die lange Haarstrahne als we8entliche Elemente enthalt, weil

caban die Erde ist, und die Erde weiblich gedacht wurde. Auf den

Monumenten erscheint gelegentlich dieser weibliche Kopf, ohne dass

man an der Stelle einen Zahlwerth nachweisen konnte. Vgl. Abb. 187,

wo die lange Haarstrahne am Grunde umwickelt und in eine Metall-

Hfllse gefasst erscheint.

2. Die Hieroglyphe der Zahl Drei. Ich habe sie in

Abb. 188 noch einmal besonders gezeichnet. Das

Kennzeichen dieser Figur ist eine, wie es scheint,

aus Gold getriebene Scheibe, die an einem um
den Kopf gehenden Bande ilber der Stirn befestigt

ist. Die Ohrgegend wird von oiner ovalen Scheibe

eingeuommen, auf der man eine Figur, wie ein

Hierogljphe der

Zahl Drei.

um 90° gedrehtes Zeichen ik erkennen mdchte.

3. Die Hieroglyphe der Zahl Vier (Abb. 189). Das ist augenscheinlich

das Gesicht des Sonnen-Gottes, fQr den wir wohl den in Yucatan ge-

brauchlicheu Xamen Kinch ahau verwenden

konnen. Es ist hier ganz analog den oben S. 7*29

gegcbenen Abb. T>6- 60, wo das Gesicht des-

selbeu Gottes den Multiplikandus Eins, oder

einen einzelnen Tag, bezoichnet. Wie dort,

so haben wir aurh hier das grosse Auge, die

ausgefeilteu Schneidezahne, den grossen Hau-

zahn und das Zeichen kin auf der Wange.

Die Zeichnung der Monumente stimmt in den

woscntlichen Elementen mit der Art flberein,

wie in den Handschriften dieser Gott dar-

gestellt wird. Als Beleg dafQr habe ich in

Abb. 190 aus Blatt 5 der Dresdener Hand-

schrift die Hieroglyphe und das Bild dieses

Gottes wiedorgegeben.

4. Die Hieroglyphe der Zahl Fiinf. Ich gebe

in den Abbildungon 191, 192 und 193, S. 764,

die Hieroglyphe, die wir von der Stele I von Copan und den

beiden Altar-Platten von Palenque kennen gelernt haben, und fflge

in Abb. 195 den Kopf einer Figur der Stele D von Copan hinzu (auf

die ich gleich nachher zu sprechen kommen werde), die dort ebenfalls

die Zahl Fiinf bezeichnot. Man sioht, dass wir in alien diesen Fallen

ein runzliges Greisen-Gesicht vor una haben, — besonders charakte-

ristisch mit dem durch die Runzeln verkleinerten Auge in den Bildern

von Palenque (Abb. 192, 193) — das als besouderes Abzeichen das

Zeichen tun
fl
Stein u

flber der Stirn tragt. Aus den Handschriften

Abb. 189 a. 190. Hiero-

glyphe der Zahl Vicr.
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kdnnte die eine oder andere Figur als Seitenstflck in Betracht kommen.

Die Vorgleiche erscheinen aber vorlaufig noch zu unsicher, go dass

ich es mir versage, darauf einzugehen.

5. Die Hieroglyphe der Zahl Sechs. Ich habe sie auf S. 765 in Abb. 20*2

ebenfalls noch einmal besonders gezeichnet. Das Gesicht ist ohne

Zweifel eine genaue Parallele des Gesichts des Sonnengottes, der als

Multiplikator die ZifferVier auzeigt (vgl. Abb. 189). Nur ist hier bei

der Gottheit der Zahl Sechs im Auge ein Kreuz angebracht.

6. Die Hieroglyphe Zehn. Sie wird durch eiuen Todtenkopf bezeichnet

Ich habe die Formen, die wir kennen gelernt haben, in Abb. 196

und 197 noch einmal besonders zusammengestellt.

7. Die Hieroglyphe Dreizehn (Abb. 198). Es ist ein Vogelkopf (rait

einem von der Stirn herabhangenden Federbusch, der als aus-

zeichnendes Merkmal flber dom Auge das Zeichen chum hat. Ich

habe denselben Kopf, iuit der Ziffer Eins versehen, also als Multi-

plikandus, auf der westliehen Tafel des Inschriftentempels von Palenque

gefunden (Abb. 199).

8. Die Hieroglyphe der Zahl Achtzehu (vgl. Abb. 203, S. 766). Auf

diese werde ich gleich noch zu sprochen kommen.

Eine Eigcnthiimlichkeit der Hieroglyphe der Zahl Achtzehn uud gleich-

zeitig zweier der noch unbekannten Multiplikatoren-Hieroglyphcn der Initial

Series des Kreuztempels Nr. 1 von Palenque, des Multiplikators der zweiten

und der dritten Gruppe (oben Abb. 184), ist, dass als diakritisches Zeichen.

als unterscheidendes Merkmal, die Zeichnung eines Knochens an deni

Unterkiefer des Gesichtes angebracht ist, ganz ahnlich wie wir oben bei

dem Vogelkopf, der don Multiplikandus 360 darstellt, einen Knochen als

diakritisches Zeichen am Unterkiefer oder Unterschnabel angebracht fanden

Abb. 191-193 und 195. Hicroglyphen

'

der Zahl Funf.

Abb. 194. Hieroglyphe dor Zahl Fnnfzehn.

Abb. 190-198. Hieroglyphen

der Zahl Zehn
und der Zahl Dreizehn.
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(vgl. oben S. 737, Abb. 132—141). Da dieses Merkmal bei K5pfen ver-

schiedeneu Ansehens erscheint, so ist zu vermuthen, dass ihm eine von

dera betreffenden Kopfe unabhangige Bedeutung zukomnit. Wir mnssen

versuchen, diese Bedeutung festzustellen.

Ich habe in Abb. 200 drei Gruppen von Hieroglyphen wiedergegeben,

die an drei verschiedenen Stellen des Iuschriftenteinpels von Palenque,

aber genau in dieser Folgo wiederkehren. Wie man sieht, sind die erstou

beiden Hieroglyphen der drei Gruppen genau identisch. In der dritten

Gruppe sind sie nur auf den Raum einer Hieroglypho zusammengodrangt.

Von der dritten Hieroglypho ist die hintere Hiilfte in den drei Gruppen

ebenfalls identisch. Aber die vordere Halfte der dritten Hieroglyphe

wird in der ersten Reiho von der Zifter 16 gebildet, in den beiden anderen

von einem Gesicht, in dem wir unschwer die Hieroglyphe der Zahl Sechs

wiedererkennen, in der aber als diakritisehes Zeichen. wie bei der Hiero-

2.01

Abb. 200. IiiBchriftentempel von Palenque. Abb. 201, 202. Hieroglyphen der Zahl

Mitte A, B,y, 10 Sechxehn
G, H, 10; T, 1 und der Zahl Sechs.

Ostflugel 8, T. (>.

glyphe Achtzehn, am Unterkiefer die Zeichnung eines Knochens angobracht

ist. Ich habe, um das deutlieher crkenuen zu lassen, in Abb. 201 dieses

Gesicht bosonders gezeiehnet, und in Abb. 202 die Hieroglyphen der Zahl

Sechs, wie wir sie oben kennen gelernt haben, daruntergosetzt. Nun,

glaube ich, konnen wir aus der Abb. 200 mit ziemlicher Sichorheit

schliessen, dass die Abb. 201 die Zahl Scchzohn reprasentirt. Die Abb. 201

(Zahl Itf) unterscheidet sich von der Abb. 202 (Zahl t>) durch die Zeichnung

des Knochens am Unterkiefer. Also, musseu wir schliessen, erhoht das

diakritische Zeichen des Knochens den Zifferwerth um Zehn.

Da wir oben gefunden haben, dass die Hieroglyphe der Zahl Zehn ein

Todtenscbiidel ist (vgl. Abb. 19li, 197), so ist ja diese Bodeutung des

Knochens auch gauz verstiindlich.

Ist das aber der Fall, so t'olgt, dass die Hieroglyphe der Zahl Acht-

zehn (— ich habe die Formen, die wir kennen gelernt haben, iu Abb. 203
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2.03

zusammengestellt — ), wenn man den Knochen am Unterkiefer weglasst,

die Hieroglyphe der Zahl Acht geben muss, und da sehen wir ohne

Weiteres, dass die vordere Hieroglyphe der vorletzten Gruppe von Abb. 184

(vgl. oben S. 759), die die Zabl des ^Aau-Datums der Initial Series der Kreuz-

platte I von Palenque angeben soil und die ich in Abb. 204 noch besonders

wiedergegeben habe, die Zahl Acht bezeichnen muss. — Sehen wir una

nun diese Hieroglyphen der Zahlen Acht-

zehn und Acht, die ja das Gesicht der-

selben gdttlichen oder mythischen Person

wiedergeben mussen, genauer an, so er-

kennen wir, dass die besonderen Kenn-

zeichen desselben ein jugendliches Ge-

sicht eine vor der Stirn sich kr&u-

selnde Locke oder Feder und ein fiber

den Hinterkopf fallender abgegrenzter

Theil ist, der sich zum Theil auch in

Federn oder Locken aufldst. Und macht

man sich diese Besonderheiten klar, so wird man sofort begreifen, dass

dieses Gesicht nichts anderes sein kann als das des Gottes mit dera

ifan-Zeichen, den ich in Hieroglyphe und Bild nach zwei Stellen der

Dresdener Handschrift in Abb. 205 wiedergegeben habe. Wer bei der

Hieroglyphen der Zahl Achtiehn
and der Zahl Acht.

206

Abb. 205. Abb. 206.

Bild und Hieroglyphe des Gottes mit dem Aon-Zeichen.
Nach der Dresdener Handschrift.

Betrachtung der ganzen Figur noch zweifeln sollte, den werden die Hiero-

glyphen und der hioroglyphische Kopf Abb. 206 belehren, die ja beide

auch in der Form der Handschriften die vordere sich krftuselnde Locke

oder Feder und den hinten abgegrenzten Theil auf das Deutlichste er-

kennen laasen.
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Werfen wir nun noch einmal einen Blick auf Abb. 184 (oben S. 759),

die Initial Series der Kreuzplatte Nr. I von Palenque, so kennen wir jetzt

in ihr den Multiplikator der vierten und funften Gruppe (Vier und Null),

die Zahl des Ahau-D&tums (Acht) und die des i7m<j/-Datums (Achtzehn).

Die Multiplikatoren der zweiten und dritten Gruppe, die ich in Abb. 208

und 207 einmal besonders gezeicbnet habe, haben beide als besonderes

Merkraal die Zeichnung des Knochens am Unterkiefer. Es muss ihnen

also eine Hieroglyphe entsprechen, die dasselbe Gesicht ohne den Knochen

zeigt, und deren Zahlwerth um 10 geringer ist. Leider kdnnen wir eine

solche nach dem bisher Erkanuten noch nicht mit Sicherheit feststellen.

Der erste Multiplikator aber ist, nach wie vor, ganz unbekannt. Die

Hieroglyphe (Abb. 209) zeigt zwar ausserlich eine gewisse Aehnlichkeit mit

der der Ziffer Fflnf (oben S. 764, Abb. 191—193 und 195). Aber diese Aehn-

lichkeit ist nur scheinbar. In Wirklichkeit bestehen zwischen beiden die

tiefgehendsten Verschiedenheiten. Die Abb. 209 zeigt ein juuges glattes

Gesicht. Das Charakteristikura der Hieroglyphe der Zahl Fttnf ist das

gefurchte Greisengesicht. Und das Element, das die Abb. 209 auf dem

Abb. 207. Abb. 208. Abb. 209.

Kopfe tragt, ist nicht das Zeichen tun, wie bei der Hieroglyphe Fiinf,

sondern ein Zeichen, das eine gewisse Yariante des Tageszeichens been dar-

zustellen scheint, und das wir oben S. 729 in Abb. 72 als Symbol des Himmels

kennen gelernt haben. Wir haben also in der Initial Series der Kreuz-

platte I immer noch drei Unbekannte. Dazu kommt, dass auch das Uinal-

Zeichen nicht ganz zweifellos ist. Es ist mit keiner der Uinal-Hieroglyphen

La n da' s und der Handschriften direkt zu vergleichen. An den Stellen,

wo es sonst auf den bisher publizirten Monumenteu vorkommt, ist seine

Bedeutung auch nicht ausser jedem Zweifel. Und auf der Kreuzplatte I

von Palenque folgt zwar in denselben Kolumneu ein weiteres Datum,

dessen Formen klar sind. Es fehlen aber Zahlen, die den Abstand dieses

Datums von dem Enddatum der Initial Series geben. Somit haben wir

fur die Initial Series dor Kreuzplatte I von Palenque immer noch nicht

Bestimmungen genug zur Hand. Wir mussen sehen, ob wir auf einem

anderen Wege weiter kommen. Und ein solcher Weg bietet sich in

der That.

Ich habe oben die Stelen und Altare von Copan und Quirigua be-

sprochen, und wir hatten gefunden, dass fflr diejenigen von ihnen, bei donen

die Multiplikatoren der Initial Series in Ziffern geschrieben, daher in ihrer
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Bedeutuug zweifellos sind, das Gesetz gilt, dass die Summe der Zahlen

dor Initial Series den Abstand des Enddatums der Initial Series von dem
Normaldatum 4. ahau, 8. cumku angibt. Wir konnten die GQltigkeit dieses

Gesetzes filr alle untersuchten Stelen mit Ausnahme weniger Falle, wo viel-

leicht ein Fehler vorliegt, feststellen. Neben diesen Monumenten, auf denen

die Multiplikatoren der Initial Series iu Ziffern geschrieben sind, komnien

aber nun noch andere vor, bei denen ebenso wie auf den Altarplatten von

Palenque die Multiplikatoren nieht durch Ziffern, sondern durch Hiero-

glyphen bezeichnet sind. Wir konnten nun versuchen, audi diese einer

Deutung zu unterwerfen, und sehen, ob wir nicht auf diesem Wege zu

einigen weitereti Feststellungen gelangen.

Da bietet sich nun zuerat die interessante Stele D von Copan dar,

bei der die Hieroglyphen, die die Hinterseite der Stele bedecken, samuit-

lich nicht durch zu Lettern abreviirte Bilder, sondern durch gauze Figuren

gegeben sind. Die Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe dieser Stele, das

Katun-Zeichen, ist oben S. 715 in Abb. 3, die Multiplikanden der Initial

Hieroglyphen der Zahl Noun.

Series in Abb. 150, 139, 124, 97, 73 (oben S. 739, 737, 735, 733, 7*29)

wiedergegeben. Von den Multiplikatoren habe ich den der fflnften und

vierten Gruppe iu Abb. 168b (oben S. 748) abgebildot. Er hat in diesen

beiden Gruppen den "Worth Null. Der Multiplikator der dritten Gruppe

ist Abb. 195 (oben S. 764), das alte Gesicht mit dem Zeichen tun auf

dem Kopf, der Reprasentant der Zahl Fflnf. Der Multiplikator der

zweiten Gruppe (Abb. 194, oben S. 764) zeigt dasselbe alte Gesicht, mit

dem Zeichen tun auf dem Kopf; aber auf dem Untorkiefer ist hier die

Zeichnung eines Knochens angebracht. Es muss folglich diese Figur den

Zahlenwerth Fflnfzehn haben. Der Multiplikator der ersten Gruppe end-

lich ist eiue Figur, deren Kopf ich in Abb. 210 wiedergegeben habe.

Dir Zahlwerth ist vorlauiig noch unbekannt. Die Zahlenreihe der Initial

Series der Stele D von Copan ist demnach folgende:

1. xX 20X 20X360.

2. 15X20x360.
3. 5 X 360.

4. OX 20.

5. 0x1.
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Es fragt sich, ob wir den Multiplikator x dor ersten Gruppe bestimmen

konnen. Sehen wir dio Initial Series der anderen Stelen durch, so finden

wir, dass dort in der ersten Gruppe fast imraer der Multiplikator Neun
steht. Eine Ausnahme machen allein die Altarplatten von Palenque. Und
das ist ein besonderer Fall, auf den ich unten noch zu sprechen koramen

werde. Sonst hat man Oberall einen Zeitraum von i) Zyklen, oder J) Zwanzig-

fachen eines Katun, als seit dem Anfangs- und Normaldatum 4. ahau,

8. cumku vertiossen angenornmen. Mehr aber nicbt. Und das ist begreif-

lich. Die Gemeinwesen, in deren Mitte hier, iu den fruchtbareu Thalera

und zum Theil im tropischen Waldgebiet, jene herrlichon Monumente ent-

standen, werden schwerlich lange Jahrliunderte oder gar Jahrtausende

gebluht haben. Dagegen spricht Alles, was uns bisher flber die liuinen-

stiitten von Zentral- Amerika bekannt geworden ist. In dem Zeitraum

eines Zyklus, der nahezu 400 Jahre (genauer 3i»4 Jahre und 190 Tage)

umfasst, konnte sich leicht <lie gauze Geschichte der Reiche an jener

Stelle zusammengedrangt haben. Ist aber Neun flberall der Multiplikator

der ereten Gruppe der Initial Series, so ist entschiedone Wahrscheinlich-

keit da, dass auch der Multiplikator der ersten Gruppe der Stele D von

Copan, unser gesuchtes x, die Zahl Neun ist. Und urn so grosser wird

die Wahr8cheinlichkeit sein, wenn sich herausstellen sullte, dass auch in

anderen Monumenten mit hieroglyphischen Multiplikatoren in der Initial

Series der Multiplikator der ersten Gruppe von einer der Abb. 210 gleichen

oder verwandten Hieroglyphe gebildet wird. Und das ist in der That der

Fall, wie wir gleich an ein paar anderen Beispielen, der Palasttreppe von

Palenque und der Stele P von Copan, sehen werden (vgl. die erste Hiero-

glyphe in den Abb. 221 und 222, unten S. 771, 772). Eino Ausnahme macht

allein die Stele E von Copan, wo aber der Multiplikator der ersten Gruppe nicht

durch einen Kopf, sondern durch ein Zeichen gegeben ist, das eine andore

Veranschaulichung derselben Zahl sein konnte (vgl. unten S. 773, Abb. 223).

Saler. Gesammelte AbhandlunBen I 49
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Und nicht ganz sicher deutbar sind rair in dor Zeichnung die Multiplikatoren

der ersten Gruppe der Krdte B und der Stele D von Quirigua. Ein

weiterer Beweis aber, dass unsere Abb. 210 eine Hieroglyphe der Zahl

Neun ist, ist der Urastand, dass wir dieses selbe Gesicht, dessen Kenn-

zeichen ein fiber die Stirn herabgebogener Schmuck und eine mit

Jaguarflecken und Haaren versehene untere Gesichtshalfte sind, in

anderen Inschriften mit gewissen charakteristischen Elementen zu Hiero-

glyphen vereinigt finden, die sonst mit der Ziffer Neun verbunden sind

(vgl. Abb. 213, 214). Alle diese Thatsachen sprechen in der That dafur,

dass unser x. der Multiplikator der ersten Gruppe der Stele D von Copan

(Abb. 210), die Hieroglyphe der Zahl Neun ist. Setzen wir diese in die

Initial Series ein, so gibt die Zusammenrechnung der gesammten Aus-

driicke die Zahl 1 405 800. Das sind 5406 Tonalamatl und 240 Tage.

oder 3851 Sonnenjahre und 185 Tage. Das ist genau der Abstand des

Tages 10. ahau, 8. cKen von doni Anfangs- und Normaldatuin 4. ahau,

8. cuinku.

Sehen wir uns nun das Ahau- Datum dieser Stele an. das dort

die sechste Gruppe bildet, — ich habe es oben (S. 721) in Abb. 36

wiedergegeben und reproduzire es hier noch einmal — , so erkennt

man, dass die Vorderfigur, die die Zahl des Ahau-Datums darstellt und

den kalkulifonnen Rahmen des ^Aau-Zeichens umklaraniert halt, mit

einem Todtonschiidel gezeichnet ist, also ganz in Uebereinstimmung

mit der Hieroglyplie der Zahl Zehn, die wir oben S. 764 in den

Abb. 196, 197 erkennen konnten. Das Uinal-Datum aber, das hier nicht

an siebenter, sondern erst an achter Stelle folgt, und das ich in Abb. 218

wiedergebe, zeigt uns in der Vorderfigur, die hier — eine interessante

Darstellung — die Maske des Sonnengottes im Arme halt, unverkenn>>ar

den Gott mit dem Aan-Zeicheu (vgl. oben S. 766, Abb. 205), der, wie

wir oben gesehen haben, der Reprftsentant der Zahl Acht ist. Und dass der
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hintere Theil von Abb. 218, der uns eine Art Vogel-

kopf mit den Elomenten des cauac-Zeichens und mit

einer zusammengeknoteten Gam- oder Haar-Strahne

auf dem Scheitel vor Augen fuhrt, nur eine Form

des Zeichens cKen ist, lehrt ein Vergleich rait den

Hieroglyphen, die in den oben (S. 740, 750) nach

<ier Cedrelaholz -Platte von Tikal wiodergegebenen

Gruppen (Abb. 169— 171) den Uinal cKen bezeichnen,

nnd mit den Hieroglyphen dieses Zeichens, die ich

nach dem Kreuztempel von Palenque und nach einer

Stele von Quirigua in Abb. 219 und 220 daneben-

gesetzt habe. Somit ist in der That das Enddatum

der Initial Series der Stele D von Copan das Datum

10. a/tern, 8. cfien, das unter Einsetzung des Werthes

Noun fur den Multiplikator der ersten Gruppe sich

aus der Rechnung ergibt.

Ich gehe gleich weiter zu den auch durch ihre

Formen interessanten Hieroglyphen der Palasttreppe

von Palenque, die Maudslay auf Tafel 23 seines

IV. Bandes abbildet. Die Hieroglyphen, die man

sonst auf die Seiten einer Stele vertheilt findet,

nehmen hier in zweimal zwei Streifen die horizon-

tale und vertikale Seite (Tritt- und Aufstiegflftche)

dreier Treppenstufen ein. Die Gruppen der Initial

Series gebe ich, in ihrer Folge nach Art der Altar-

platten vonPalenque flbereinandergeordnet, in Abb. 221

wieder. Von den vorderen Hieroglyphen, die die

Multiplikatoren darstellen, bezeichnet die erste wieder

die Zahl Neun Wir haben hier denselben iiber die

Stirn herabgebogenen Schmuck, dieselbe mit Jaguar-

flecken und Haaren versehene untere Gesichtshiilfte

wie in den anderen Gesichtern, die wir als Hiero-

glyphe der Zahl Neun erkannt haben. Der Multipli-

kator der zweiten Gruppe ist unverkennbar die Hiero-

glyphe der Zahl Acht (vgl. oben B. 7<l(i, Abb. 204).

Der der dritten wieder Neun. Bei dem Multiplikator

der vierten Gruppe konnten wir zweifeln. Man sieht

aber, dass er genau ubereinstimmt mit der Hiero-

glyphs, die auf der Vorderseite der achten Hiero-

glyphen -Gruppe stent, und die die Zahl des Uinal-

Daturas darstellt. Da nun das Enddatum hier, wie

gewOhulich, eiu -4WTag irt, and die JWT«ge
lnUul

s

ê

'

r P^,-
aus den oben schon einmal angefiihrten Grunden nur treppe von PaUnque.

40*
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entweder der dritte, achte, dreizehnte oder achtzehnte Tag eines Uinal

8ein konuen, so stent fur die Bestimmung des Werthes des Multiplikators

der vierten Gruppe nur eine dieser vier Zahlen (3, 8, 13 oder 18) zur

Verfflgung. 8 und 18 erscheinen ausgesch lessen, und auch die Hiero-

glyphe der Zahl 3 hat ein ganz anderes Ansehen. So bleibt nur die Zahl 13.

Und mit der Hieroglyphe der Zahl 13 (vgl. oben S. 764, Abb. 198) srimmt

der Multiplikator unserer vierten Gruppe in der That

in den wesentlichen Eleraonten fiberein. Wir haben

denselben Vogelkopf wie dort. Nur ist statt des

Cftu^n-Schildes, das dort flber dem Auge gezeichnet ist,

hier in unserer Abb. 221 bei dem Multiplikator der

vierten. Gruppe, und der entsprechenden Hieroglyphe

der siebeuten Gruppe, flber dem Auge ein von einera

Rande mit sich einrollenden Vorsprflngen umgebener

Schild zu sehen, flber dessen Flache gerade die

Sohloife des Bandes liegt, mit dem der Schild flber

dem Auge befestigt ist. Der Multiplikator der fflnften

Gruppe stellt eine neue Form dar. Wir erkennen,

dass es ein Gesicht ist, das aus dem aufgesperrten

Rachen eines Todtenschadels hervorsieht. Leider ge-

hOrt diese Hieroglyphe den Stufen an, das Gesicht

ist vollstfindig verwischt. Da das Enddatum hier aber

wieder ein Ahau-Datum ist, so kann dieser Multipli-

kator der fflnften Gruppe nur wieder eine Ver-

anschaulichung der Null sein. Denn von 4. ahau bis

zu einem anderen Ahau-Tage kann die Entfernung

nur in ganzen Zwanzigern gemessen sein. In der Zahl

des /lAau-Tages endlich mflssen wir wieder das Gesicht

des Gottes mit dem A'an-Zeichen erkennen, sie

ist also 8 zu lesen. Die ganze Initial Series hat dem-

nach die folgende Zusammensetzung:

1. 9X20X20X360.
2. 8 X 20 X 360.

3. 9 X 360.

4. 13X20.

5 0X1.
6. 8. 1

1

/oik.

7. 13? (Das Uinal-Zeichen ist verwischt.)

Die Summirung ergibt die Zahl 1 357 100. Das sind 5219 Tonalamatl

und 160 Tage, oder 3718 Sonnenjahre und 30 Tage. Das ist genau der

Abstand des Tages 8. ahau, 13. pop vom Anfangs- und Normaldatum

4. ahau, 8. cumku. So bestatigt die Rechnung also auch bei dieser Initial

Series das Gesetz und die Richtigkeit unserer Deutungen.

Alib. 222.

Initial Series

der Stele P von

Copan.

Digitized by Google



21. Monumente ron Copan und Quirigna und die Altarplatten Ton Palenque. 773

Die Stele P von Copan zeichnet sich vor anderen durch einen ge-

wissen schndrkelhaften Zug ihrer Hieroglyphen-Zeichnung aus. Die Multi-

plikanden der Initial Series (vgl. Abb. 222) zeigen alle annahernd dasselbe

Vogelgesicht, bei dem nur durch kleine Abzeicben — den gekriimmten Hau-

zahn des Sonnengottes, den Knochen der Perioden tun, die die Schnabel-

wurzel umgebenden Federborsten des Katun-Vogels — die besondere Periode

zum Ausdruck gebracht ist. Die Multipiikatoren sind in den ersten beiden

Gruppen wieder Neun. In der dritten begegnet uns eine anscheinend noch

unbekaunte Form. In der vierten und fanften Gruppe ist der Multi-

plikator Null. Wie die Zifter des Ahau-T&ges zu lesen ist, dariiber kdnnte

man zweifeln, da von den drei Perlen,

die dem oberen Rande der Hieroglyphe

aufgesetzt sind, und die die Ziffer an-

geben mtissen, nur die mittlere ge-

schlossen, die anderen nach unten etwas

geoffnet sind. Da ind'es in den ubrigen

Hieroglyphen der Stele mehrfach auch

die nach unten offenen Perlen als Finer

auftreten, so glaube ich annehmen zu

mussen, dass die sechste Hieroglyphe

der Initial Series 3. ahau zu lesen ist.

Ein Uinal-Datum fehlt. Demuach hat

die Initial Series der Stele P die fol-

gende Zusammensetzung:

1. 9x20x20x360.
2. 9x20x360.
3> x x 360.

4. 0 x20.

5. Ox 1.

6. x 3. ahau.

Ich glaube, wir konnen fur das x

hior die Zahl Dreizehn einsetzen. Denn

mit der Hieroglyphe dieser Zahl (vgl. oben Seite 764 Abb. 198 und den

Multiplikator der vierten Gruppe in Abb. 221) stimmt der Multiplikator

unserer dritten Gruppe in den wesentlichen Zflgen uberein. Die Zusammen-

rechnung ergibt dann 525 i Tonalamatl und 220 Tage, oder 3741 Sonnen-

jahre und 15 Tage. Das ist der Abstand des Tages 3. ahau, 3. .rma kaba

von dem Normaldatum 4. ahau, 8. cumku.

Zum Schluss fuhre ich noch die Initial Series der Stele E von

Copan an (Abb. 223). Hier sind leider die unteren Hieroglyphen voll-

standig zerstort. Die erhaltenen Reste sind aber doch interessant genug.

Die Stele weicht von den anderen dadurch ab, <lass Multiplikator und

Multiplikandus, weuigstens in den oberen Gliedern, nicht, wie sonst, dicht

Abb. 223. Initial Series der Stele E
von Copan
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aneinandergeruckt, sondern als gesonderte Hieroglyphen geschrieben sind.

Die Multiplikanden ahneln der Stele P insofern, als sie auch wenig aus-

drucksvoll sind. Ein ziemlich gleichartiger Vogelkopf liegt, soweit der

Erhaltungsstand dies erkennen lasst, flberall zu Grunde. Dem Multi-

plikandus dor ersten Gruppe fehlt, wie in Stele P, das sonst flberall an-

gegebene diakritische Zeichen der Hand. Aber bei dem Multiplikandus

der dritten Gruppe, der die tun oder Zeitr&ume von 360 Tagen bezeichnet,

sind deutlich die drei dunklen Kreise im Auge gezeichnet, die wir in den

Abb. 224. Hieroglyphen der Zahl Zwanzig.

Hieroglyphen dieser Periode fast regeltnassig angegeben fanden (vgl. obon

S.735 Abb.l 10—115, 117, 1 18, 120, 121, 124, 125). Uuter den Multiplikatoren

fallt der der ersten Gruppe auf, der cine gauz noue Form darstellt, und

von dem ich nur die Vermuthung aiissprechen darf, dass er — vielleicht —
eine andere Form der Hieroglyphe Noun ist. Der Multiplikator der

zweiten Gruppo scheint, wie der dritten der der Stele P, mit dem Werthe

dreizehn angesetzt werden zu mussen. Bei dem dritton Multiplikator der

Stele E hort leider schon jede Identifizirung auf.

Sehr gereizt hiitto es mich, die in Hieroglyphen ornamentaler Art

ausgefiihrten Initial Series der Kroto B und der Stele D von Quirigua
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zu analysiren. Aber fQr Stele D liegt in dem, von Maudslay bisher

publizirt hat, nur eine Photographie vor, die doch ein genaueres Studium

nicht ermoglicht. Und auf der Krdte B ist gerade das Ahau-D&tum

zerstDrt.

Wenden wir una nun mit dem, was wir aus den letzten Feststellungen

an Kenntniss gewonnen haben, noch einmal zu der Krenzplatte I von

Palenque (vgl. oben S. 751) Abb. 184) zuruck, so scheint sich fur den

Multiplikator dor zwoiten Gruppe, den ich oben S. 767 in Abb. 208 noch

einmal besonders gezeiclinet habe, eine Erkl&rung zu geben. Man ist

versucht, ihn Neunzehn zu lesen. Denn lasst man das diakritische Zeichen

des Knocbens weg, so erh&lt man ein Gesicht, das in der That die Be-

sonderheiten der Hieroglyphe Neun, wie wir sie oben kennen lernten,

aufzuweisen scheint. Der Multiplikator der ersten Gruppe aber (Abb. 209,

oben S. 7(17) und der der dritten (Abb. 207, oben S. 767) sind nach wie

vor noch unbekannt. Ich habe nun bald diesen, bald jenen Werth ein-

gesetzt und durch die Rechnung gepriift, bin aber bisher noch zu keinem

befriedigenden Resultatc gelangt. Nimmt man an, was ja wohl wahr-

scheinlich ist, dass fQr die Zahlenreihe des Kreuztempels I derselbe Tag

4. ahau, 8. cumku als Ausgangspunkt zu setzen ist, wie der, von dem aus

die Eingangszahlenreihen der Altarplatten des Kreuztempels II und des

Sonneutempels gerechnet sind, so milsste die Initial Series des Kreuz-

tempels I folgendermassen lauten —
2 X 20 x 20 x 360

7 x 20 x 360

2 x 360

4x 20

0 X 1

d. h. der Multiplikator der ersten Gruppe (Abb. 209, oben S. 767) milsste

Zwei gelesei) werden, was vielleicht thatsachlich richtig ist. Der der

zwoiten aber (Abb. 208, oben S. 767) mQsste Sieben, und der der dritten

(Abb. 207, oben S. 767) musste ebenfalls Zwei, wie der der ersten Gruppe

geles»en werden. In der That weisen der Multiplikator der ersten und der

dritten Gruppe in dem obersten Element eine Verwandtschaft auf. Aber

gegen diese Lesung spricht doch eigentlich, dass die Multiplikatoren, so-

wohl der zweiten, wie der dritten Gruppe, an dem Unterkiefer den Todten-

knochen zu haben scheinen, der den Zahlwerth urn zehn erhOht.

Es ist bedauerlich, dass gerade bei diesem wichtigen und bekanntesten

Monumente die Losung nicht gelingt. Immerhin bleibt eine ganze Anzahl

von gesieherten Ergebniasen: die gesicherte Lesung der Initial Series einer

grossen Zahl von Monumenten, auch solcher, in denen die Multiplikatoren

nicht Ziffem, sondern llieroglyphen sind, und die Feststellung einer gauzen

Anzahl zahlbezeichnender Hieroglyphen, die nahezu den ganzen Zahlen-

raum von 1—19 umfassen. Ich fflge noch in Abb. 224 ein Zeichen fQr die
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Zahl Zwanzig hinzu, das in den Handschriften ganz allgemein zur Be-

zeichnung von Distanzangaben gebraucht wird.

Ehe ich mich nun den Schlussbetrachtungen zuwende, muss ich

eines Werkes gedenken, das sich mit ahnlichen Untersuchungen be-

schaftigt, und in dem ein grosser Theil der Resultate, zu denen ich

gelangt bin, schon enthalten ist. Das ist das Werk von J. T. Goodman:
„The Archaic Maya Inscriptions", das auf Veranlassung und auf Kosten

Alfred P. Maudslay's als VIII. Theil des grossen Maudslay'schen

Werkes, der archaologischen Abtheilung der Biologia Centrali-Aiuericana,

im Februar 181J7 erschienen ist. Der verstorbene Professor Brinton hat

in der ..Science** vom April desselben Jahres eine sehr abfallige Kritik

fiber dies Buch veroffentlicht, die aber durchaus ungerecht ist. Von dem,

was Goodman wirklieh gesehen und erreicht hat, hatte Brinton keine

Ahnung und konnte, bei dem Stande seiner Kenntnisse von der Sache,

auch keine Ahnung habeu. Der erregte Ton seiner Kritik war vielleicht

zum Theil dadurch veranlasst, dass sich Brinton durch Goodman's Be-

merkungen fiber die gelehrten Dilettanten selbst etwas getroffen fublte.

In zwei Beziehungen hat aber Brinton das Goodman'sche Buch ganz

gut charakterisirt, indem er das Fehlen von Beweiseu fur die aufgestellten

Behauptungen und das vullstandige Verschweigen aller Vorarbeiten und

aller Vorarbeiter auf diesem Gebiete hervorhob.

Goodman hat Alles aus der Tiefe seines Gemuthes konstruirt. Er

ist zunachst daran gegangen, den Jahreskalender zu konstruiren, d. h. sich

Rechenschaft flber die Yerbindung der Tageszeichen- und der Uinaldaten

zu geben. Ich habe oben angeffthrt, dass ich schon im Jahre 1891 und

spater 181)5 ') darauf hingewiesen habe, dass die Verbindung der Tages-

zeichen- und der Uinaldaten in der Dresdener Handschrift und auf den

Monumenten Folgendes beweist: die Schreiber dieser Handschrift uud

die Errichter der Monumonte haben die Jahre nicht mit kan, muluc, i>,

cauac, wie die Yukateken, begonnen, sondern mit den Tagen been, dtznab,

akbaly lamat, die den mexikanischen Tagen acatl, tecpati, calli, tochdi ent-

sprechen. Goodman hat das auch gesehen. Aber bei dieser Annahme

muss er mit anderen Aufstelluugen in Konflikt gerathen sein. Nachdem er

daher, wie er sagt, bei dieser einfachen Aufgabe lange Zeit im Ungewisseu

gewesen sei, habe er eudlich die Entdeckung gemacht, dass die Er-

richter der Monumente ihre Jahre mit den (den Tagen been, etznab, akbal,

lamat vorhergehenden) Tagen eb, caban, ii\ maniM begonnen, dass sie aber

ihre Uinal (ihre sogenannten Monate) nicht mit dem ersteu, sondern mit

dem zwanzigsten Tage begonnen und daun den ersten, zweiten, dritteu

u. s. f. weitergezahlt batten! D. h. mit anderen YVorten: wenn Goodman

1) Zeitschrift ftir Ethnologie XXIII, S. 103 u. Ill; ebend. XXVII, Verhandl.

S. (447), (44U). Vgl. oben S. 521 und 585.
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auf den Monumenteu ein Datum 1. ik, 20. pop findet, so ware das nach

ihra zu lesen: „ein Tag I. ik, der der erste des Uinal pop ist*. Das

Datum 2. akbal, 1. pop kiesse: „ein Tag 2. akbal, der der zweite des Uinal

pop ist" u. s. f. — Das heisst in der That die Dinge auf den Kopf stellen,

urn einer einfachen Erkl&rung zu entgehen.

Weiter ist Goodman zur Konstruktion des sogenannten „ckrouo-

logischen Kalenders" d. k. der Katunrechuung flbergegangen. Diese Auf-

gabe sei viel scbwieriger gewesen. Sieben Jahre kabe er sich bemiikt,

ohne zu einem Resultat zu gelaugen, durch Pio Perez niissleitet, der die

vorliegende Sckwierigkeit anscheinend dadurch loste, dass er dem Katun

eioe Lange von 24 Jahren zuschrieb. Eudlich nach sieben Jahren sei

ihm, Goodman, ein Licht aufgegangen. In dramatisck bewegten Worten

s'childert er seine Entdeckung, apostrophirt Pio Perez, der schon so

nahe daran gewesen sei, die Wahrheit zu finden — : „Poor Don Pio! to

have tke pearl in his grasp and be unaware of its pricelessness like so

many others" — und kommt dann mit der Entdeckung heraus, dass der

Katun weder 20, noch 24* Jahre, sondern 20 X 360 Tage umfasst habe!

Also genau das, was ich in der eben angezogenen Abhandlung vom Jahre

1891 geschrieben und getlruckt und spater noch des dfteren wiederholt

habe! Nun kommt es gewiss nicht selten vor, dass zwei Leute unab-

b&ngig von einander auf denselben Gedanken kommen, und dass der eine

ihn erst viel spater verSffentlicht, als der andere. Auch mag man Herrn

Goodman, der sich ruhmt, ein „ungelehrter Proletarier" zu seiu, es

glauben, dass er kein Deutsch versteht. Es kommen hierbei aber dock

noch einige besondore Umstande in Betracht. Ich habe seiner Zeit meine

Arbeiten an Edward S. Hold en nach Kalifornien gesehickt, der mir

schrieb: — „Therc are several cultivators to this study in California, and

it will give me pleasure to hand your paper to them, as they will be

much interested in it." — In der Vorrede zu seinem Buche bericktet

Goodman selbst, dass auf dem Titelblatt seines Buehes eigentlich

Dr. Gustav Eisen in San Fancisco hatte mitgenannt werden mQssen,

der seine Aufmerksamkeit zuerst auf diese Studieu gelenkt, 12 Jahre zu-

sammen mit ihm gearbeitet, und das meiste von dem Material, das von

ihm, Goodman, verarbeitet wordeu sei, fur ibn gesammelt habe. Nun,

Gustav Eisen ist ein Schwedo und versteht Deutsck. Goodman kat

seine Yorrede im November 1895 gesckrieben. Wenn er 12 Jakre mit

Eisen gearbeitet kat, so kat er also etwa im Jakre 18813 angefangen. Und

wenn er, wie er angibt, sick sieben Jakre vergeblick mit der Sache ab-

gemflht kat, so kat er seine Entdeckung gerade in dem Jahre gemacht,

in dem meine Arbeit an Edward 8. (Iolden nach San Francisco kam.

Das ist gewiss ein eigenthiimliches Zusnmmentreifen. Man wird es mir

nickt verargen, wenn ick auf den Gedanken komme, dass dem „ungelekrten

Proletarier", der abor von einem gebildeten, Deutsck verstekenden Arzte
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mit Material far seine Arbeiten versehen wurde, die von mir geraachten

Feststellungen nicht ganz unbekannt geblioben sein kOnnen, dass ich aber

rait Fflrstemaun und manchem Andereu die Ehre theile, in Goodman's
Buche ignorirt zu werden.

Goodman hat sich die Muho gemacht, far die ganzen 52 Jahre des

mexikanischen .Tahrhunderts die Tage mit ihren Uinal- (sog. Monats-)

Daten auszuschreiben. Das kostet eine Masse Papier und hat wenig

praktischen Worth. Zudem hat or soine Tabellen, wenn nicht unbrauchbar,

so doch fQr den Benutzer verwirrend gemacht, indem er auf ihnen seine

sonderbare Idee, dass die alten Maya den zwanzigsten Tag einea Uinal

ills ersten, den erston als zweiteu, den zweiteu als dritten Tag u. 8. f.

gezahlt hatten, zum Ausdruck gebracht hat. Auf Grund der richtigen Katun

-

lange, wie sie moiner Feststellung entspricht, hat Goodman weiter die

Anfangstage der eiuander folgeuden Katune mit ihren zugehorigen Uinal-

daten ausgeschrieben. Als Anfang aber setzt er nicht das Normaldatum,

das Fdrstemann uns kennen lehrte, und das, wie wir oben gesehen

haben, nahezu ausnahmslos auf alien Monumenten als Ausgangspunkt der

Rechuung nachzuweisen ist, sondern er griff ein Datum heraus, das ihm

auffallig war, weil es allein unter den Monumenten von Copan auf dreien

von ihnen an hervorragender Stelle anzutreffen ist, das Datum 4. akau,

13. yaw:, das, wie wir gesehen haben, urn 1 404 000 Tage, oder etwas fiber

384b' Sonnenjahre von dem Normaldatum absteht. Indem er aber dieses

Datum 4. akau, 13. yax nicht etwa bloss als Anfangstag eines Katun,

8ondern als Anfangstag grosser Aeron von 13 X 20 Katunen setzte, weil

auf den Monumenten Zwanzigfache von Katunen mit der Ziffer 13 kora-

binirt vorkommen und indem or weiter fand, dass auch fiir die Zwanzig-

fachen eines Katun, wie fur dio einfachen Katun, und die Tun, es gilt,

dass erst nach Ablauf von 73 X 13 dieser Zwanzigfachen von Katunen

dieselbe Kombination des ^4Aau-Tages und des Uinal- Datums eintritt, so

kam er dazu, 73 grosse Aeron von je 260 Katunen zu konstruiren, deren

ffinfundfiinfzigste erst — in Goodman'scher Bezeichnung die Nummer 54.

weil er auch hier von der Idee ausgeht, dass die Maya mit der letzten

der moglichon Ziffem, hier 73, die erste dieser Aeren bezeichnet hatten —
unser Anfangs- und Normaldatum 4. ahau, 8. cumku ist. Man sieht, dass

or auf diese Weise spielend zu dor netten Zahl von 276 953 Jahren ge-

langte, die vor unsorem Anfangs- und Normaldatum, dem Datum 4. ahau,

8. cumku, liegen sollten.

Die Multiplikanden auf den Monumenten hat Goodman im All-

gomeinon richtig erkannt, vorrath abor auf keiner Seite seines dickleibigen

Workes, dass dioso Multiplikanden-Lesung aus der ZitTerschreibung der

1) Wie dieses Vorkommen zu deuten ist, daflir habe ich oben S. 755 eine

Erkliirung gegcben.
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Dresdener Handschrift, die Forstemann uns kennen lehrte, hervorgeht,

und ebensowenig, dass Fdrstemann schon vor ihm die 20, 360 und 7200

erkannte. Dass ich in der Identifizirung der Multiplikanden der Initial

Series Goodman vorangegangen bin, habe ich oben (S. 7.V2, Anm.) durch

die Anfflhrung der Stelle aus den Actas des Amerikanisten-Kongresaes in

Mexico dargethan. Durch Nachrechnung der Distanzen zwischen den

einzelnen Daten des Textes ist Goodman weiter auch zu einer im All-

gemeinen richtigen Identifizirung der Uinal-Hieroglyphen gelangt. An
einer richtigen Deutung der Initial Series aber hinderten ihn seine Idee,

dass die Multiplikatoren der Initial Series als Ordinalzahlen zu betrachten

seien, und ferner der Umstand, dass er die Hieroglyphen, von denen ich

oben nachwies, dass sie den Multiplikator Null darstellen, als Bezeichnung

der Zahl 20 auffasst. Urn sich dabei init den Thatsachen abzufinden,

muss er (S. 90 seines Buches) anuehmon, dass, wo bei einem Uinal die

Ordinalzahl 18 stehe, sie ausnahmslos in alien Fallen durch die

Hieroglyphe 20 zum Ausdruck gebracht werde! — Goodman liebt

das ,,1 discovered, I determined", und er bricht in die stolzen Worte

aus: — „l expect my calendar to be challenged. It would be without

precedent in the history of discovery, if it were not. But I leave it to

defend itself, conscious that it is as infallible as the multiplication table,

and knowing that all antagonists must finally go down before it." — Das,

was in „seinem* Kalender richtig ist, die wahre Katunlange, ist nicht von

Goodman, sondern von mir entdeckt und lauge vor Goodman's Buch

von mir veroffentlicht worden. Auch dass auf den Monumenten die gleiche

Art der Kombination von Tagesdaten und Uinaldaten vorliegt, wie in der

Dresdener Handschrift, ist sclion vor Goodman von Fdrstemann, Cyrus

Thomas und mir ausgesprochen worden; ebenso wie auch die Multipli-

kanden-Hieroglyphen von Forstemann und mir selbstandig erkannt worden

sind. Was Goodman hinzugethan hat: die Anfilnge mit dem zwanzigsten

der Monate, die lange Reihe der Aeren von dem willkflrlich gesotzten

Anfang 4. ahau, 13. yax, und die Art der Initial Series-Lesung, ist theils

willkflrlich, theils falsch.

Wenn ich Goodman nun aber auch „seincn tt Kalender streitig

machen muss, so gebflhrt ihm doch das Verdienst, die Hieroglyphen der

Multiplikatorenzahlen, die er „Face numerals 1
' nennt, in ihrer Bedeutung

erkanut und einen grossen Theil derselben richtig bestimmt zu haben.

Merkwflrdig ist nnr, dass er es nicht filr nothig erachtet, anzugeben, wie

er zu seinen Bestimmungen gelangt ist. Er kann ja allerdings darauf ver-

weisen, die Probe an don Monumenten zu machen. Aber dann nnlaste

doch der zu wahlende Ausgaugspunkt zweifellos festgestellt sein. Aber

die Thatsache, dass Goodman bei seinen Berechuungen der Initial Series-

Zahlen im Gmnde auch von dem von Forstemann entdeckten Normal-

datum 4. ahau, 8. cumku ausgeht, erscheint geradezu verschleiert. Man

Digitized by Google



780 Drifter Abschnitt: Kalender and Hierogljphen-Entziffornng.

kann es Brinton in gewisser Weise uicht verargen, dass er eine wissen-

schaftliche Abhandlung, in der Argumente wie — „Ich wette, das ist so
a

— „Ich habe nicht ein Bisehen Zweifel daran" — eine nicht unbetracht-

liche Rolle spielen, kurzer Hand l>ei Seite schieben zu konnen meinte.

Die Entwickeluug, die ich obeu fur die Bestimmung der Hieroglyphen der

Multiplikatorenzahlen, der „Faee numerals" Goodman's, gegeben habe,

zeigt nicht nur den Weg, wie ich dazu gelangt bin, sonderu gibt auch die

Beweise, die mau in Goodman's Buche vergeblich sucht. Vieles ist in

Goodman's Bestimmungen auch direkt gerathen, was mit grosser Sicher-

heit vorgetragen wird. Da er sich aber gedrungeu fQhlte, die Liste der

Zahlen-Hieroglyphen vollstandig von 1

—

'20 zu geben, und da er ausserdem

auf einigen Monumenten, so besonders der Stele D von Copan und der

Palasttreppe von Palenque, die Multiplikatoren zweifellos falsch gelesen

hat, so wird man es begreifen, dass man bei ihm die richtigen Fest-

stellungeu mit falschen und absolut unsicheren gciuischt fiudet. So sind

die Formen, die er filr die Hieroglyphe Sieben gibt, durchaus hvpothetisch,

durch keine Initial Series gewahrleistet. Die Hieroglyphe der Zahl Noun

ist bei ihm unter die Zahleu Drei, Neun und ZwOlf vertheilt. Die Hiero-

glyphe 13 aus der Initial Series von Palenque filhrt er unter 15 auf, was

ein Unding ist, da mit einem ^4/mu-Tage kein fflnfzehnter eines Uinal

verbunden sein kann. Dass auf der Stele D in der zweiten Gruppe 15

und nicht 5 zu lesen ist, hat er nicht gesehen. Und die Zahl 13 ist bei

ihm eine Vereinigung sicher nicht zusammeugehdriger Tvpen. Goodman
stellt die merkwiirdige Theorie auf: — „that the sculptors assumed that

everybody must know what the current cycle was, and therefore carved

the sign with the greatest freedom in initial dates!" —
Eine gliickliche Muthmassung von ihm ist es vielleicht, wenn er, von der

Thatsache ausgehend, dass ein Todtenkopf die Zahl Zehn und zugleich das

sechste Tageszeichen cimi bezeichnet, auch den anderen Tageszeichen in

ihrer Reihcnfolge einen eutsprechenden Zahleuwerth zuschreibt. Wir

wflrden dann in der That fur die Zahl Acht das vierte Tageszeichen, das

Zeichen kan erhalten. Und wir habcu gesehen, dass die Acht durch den

Gott mit dein Kan-Zeichen dargestellt wird. Die Zahl Sechs fur das

zweite Tageszeichen ik „"VYind u wflrde auch stimmen, denn die Hieroglyphe

hat das Kreuz, das Symbol der vier Windriehtungen, im Auge. Die Zahl

Vier, deren Hieroglyphe das Gesicht des Sonnengottes ist, wiirde deni

zwauzigsten Tageszeichen ahau entsprochen, und die Zahl Eins, deren

Hieroglyphe das Gesicht der Frau ist, dem siebzehnten Tageszeichen caban:

mit beidem kann man sich durchaus einverstanden erklaren. Die von

Goodman dabei gegebenen Erklarungen laufen im Wesentlichen auf cine

Summirung von ihm angenonimener Zahlwerthigkeiten hinaus. Nur bei

caban gibt er eine sachliche Erklarung. Die Aufstellung eines Zusammen-

hanges zwischen dem Gesichte der Frau und dem Zeichen caban ist aber
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auch wieder so ein intimer Zug, in dem ich Fleisch von meinem Fleisehe

und Geist von meinem Geiste zu erkennen glaube.

Goodman fflhrt diese Parallelisirung mit den Zahlen fur die zwanzig

Tageszeichen durch. deren jedes er daruaeh direkt als Zeichen fur eine

bestimmte Zahl ansieht. Mir erschoint es zweifelhaft, ob man den Ver-

gleich flber die Zahl Zehn hiuausfuhren darf. Jenseit dreizehn fanden wir

die mit dem Symbol dor Zahl 10, dem Knochen, zusammengesetzten Zahlcn-

Hieroglyphen. Ich mochte eine andere Parallele heranziehen: die zwanzig

Gotter, die im oberen Theil der Blatter 4— 10 der Dresdener Handschrift

dargestellt sind, und mttchto glauben, dass die zwanzig Tageszeicheu

sowohl, wie auch die zwanzig Gotter, sich in zwei Reihen von je zelm

ordnen, deren einzelne Glie'der einander und den auf den Monumenten

die Zahlen 1— 10 bezeichnenden GotterkOpfen in der Weise entsprechen,

wie ich das in Abb. 225 (S. 781) angezeigt habe. Dass bei dieser An-

ordnung in dei* That an den verschiedensten Stellen Parallelen auftauehen.

davon wird man sich leicht flberzeugeu. Ich hebe hervor die Tageszeicheu

muluc (Wasser) und cauac (Kegen); been (Rohr und Dach) und akbal (Nacht

und Haus). Unter den Gottern in der zweiten Kolumne Chac, den Regen-

gott, und Ah bolon tz'acab, den Wassergott. In der sechsten Kolumne Kinch

aJiau, den Sonnengott, und Itzamnd, den alten Himmelsgott. In der achten

den Gott mit dem A«n-Zeichen und den jungeu Gott. Man vergleiche

ferner die Hieroglyphe Zehn und <len Todesgott; die Hieroglyphe Acht

und den Gott mit dem A'aw-Zeichen; die Hieroglyphe Sechs mit dem

Windkreuz im Auge und den alten Himmelsgott; die Hieroglyphe Funf

das Greisengesicht und den kahlkoptigen Vogel, den Geier; den Sonnen-

gott und den Jaguar. Und auch fur die Hieroglyphe Noun ist der Vogel

Moan, der zur Halfte Jaguar ist, eine direkte Parallele. An auderen

Stellen freilich scheint die Parallele zu versagen, so gerade in der ersten

Kolumne. Doch mogen liier Beziehungeu obwalten, die uns noch ver-

borgen sind. .ledenfalls glaube ich, dass man alien Grund hat, diesen

Yergleich im Auge zu bohalton. Auf eine ursprunglich dekadische An-

on]nung lasst auch die merkwflrdige Thatsache schliessen, dass die beiden

Hauptreihen von zwanzig Gottern, die in den mexikauischen Handschriften

vorkommen, an der elften Stelle eine Verschiebung aufweisen.

Dass in der That die alten Maya die Tageszeichen dekadisch an-

ordneten und dementsprechend numerisch verwertheten, dafQr konnte ein

Beleg — vielleicht — darin gefundeu werden, dass die Abb. 22b\ der auf-

gerichtete Daumen, der gewissermasseu eine der Schmalseite der Hiero-

glyphe angepasste Abbreviatur der Hand, d. i. des Tageszeuheus moniJc

ist, auf der Altarplatte des Kreuztempels I von Palenque als Multiplikator

„Eins u vorkommt, also den gleichen uumerischen AVerth wie das Zeichen

caban hat, dern wir oben den Zahlworth fills'* zuschrieben.
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In ahnlicher Weise wie den Tageszeichen schreibt Goodman auch

den Uinal eineu ihrer Reihenfolge entsprechenden Zahlenwerth zu, indem

er zo'tz gleich Vierzehn setzt, weil die Fledermaus in bestimmten Hiero-

glyphen-Gruppen einmal fQr die Zahl Vierzehn eintrete. — 1st dies schon

hypothetisch genug, so beginnt bei den „directive signs", den ^numeric

features of personages" u. s. w. die „ Intuition" Goodman's freier zu

walton, ohne dass man dabei in Bezug auf die Sicherheit der Ueber

zeugung irgendwie eiue Abnahme verspiirte. Goodman ist in der Tliat

der Meinung, dass die gesammten Monumente Mittel-Amerikas in all

ihren Theilen — Figuren, Gesichtern, Hieroglyphen und Theilen von

Gesichtern und Hieroglyphen — ans Zahlen und Zahlen-

Symbolen zusammengesetzt seien, der ungeheure Aus-

druck eines Kultus der Zahl. Dieser Versuch, die

lebendigen Gestalten, die GeBichter, die Ornamonto,

die Hieroglyphen, in lauter Zahl-Symbole zu zer- Abb. 226.

schneiden, erinnert an die ahnlichen Versuche Hilborne Eine andere Hiero-

T. Cresson's, die Maya-Hieroglyphen in lauter alpha-
gljphe furjlie Ziffer

betische Elemente zu zerlegen. Von den Letzteren

spricht heute schon kein Mensch mehr. Ueber die Ersteren wird die

Wissenschaft vermuthlich ebenso zur Tagesordnung ilbergehen.

Ich habe zum Schluss nun noch das Verhaltniss zu besprechen, in

dem die verschiedenen Monumente, die wir kenuen lernten, zu ein-

ander stehen. Hier ist zunachst des merkwftrdigen Gegensatzes zu ge-

denken, der zwisehen den Altarplatteu. von Palenque und den flbrigon

Monumenten besteht. Ich habo oben schon erwahnt, dass die Initial Series

aller Monumente, die wir lesen kiinnen, in dem ersten Gliede den Multi-

plikator Xeitn enthalten. Und ich kann hinzufilgen, dass auch fflr die

Stelen von Quirigua, die ich noch nicht behandeln konnte, weil sie in dem

Maudslay'schen Werke noch nicht zur Vertfffentlichung gelangten, und

tur die von den Iugenieuren des Peabody-Museums ausgegrabene Stele G

von Copan das Gleiche gilt. Auf den Altarplatteu von Palenque dagegen,

soweit wir sie entzitt'ern konnen, steht im ersten Gliode der Multiplikator

Eins. Gibt, wie ja das von vornherein das Wahrscheinlichste ist, das am

Ende der Initial Series verzeichnete Datum die Zeit der Errichtung des

betreffenden Monumentes an, so mussten wir schlk-saen, dass alle andoreu

Monumente iunerhalb des zehuteu Zyklus nach dem Anfaugs- und Normal-

datum 4. ahau, 8. cumku, der Kreuztempel II von Palenque und der Sonuen-

tempel aber innerhalb des zweiten Zyklus, der des Kreuztempels I iunerhalb

des dritten Zyklus, nach dem Anfangs- und Xormaldatum errichtet worden

seien. Mit anderen Worton, wir mussten annehmen, dass zwisehen der

Zeit der Errichtung der Tetnpel von Palenque und der aller anderen

Monumente ein Zeitraum von etwa 31 (>0 Jahren liege, dass die Tetnpel
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von Palenque urn otwa 3160 Jahre alter seien als die Monumente von

Copan und Quirigua und als die Treppe des unweit der Tempel auf-

ragenden Palastes von Palenque. Das ist an sich nicht wahrscheinlich,

und um so weniger, als man naeh dem Stil der Hieroglyphen und der

Figuren viel eher geneigt sein wflrde, die Tempel von Palenque fur jflnger

als die Stolen von Copan zu erkl&ren. Die Losung des Rathsels kann

eine versehiedene sein. Es kann sein, dass in den Initial Series der

Tempel von Palenque das Enddatum nicht die Zeit der Errichtung des

Tempels, sondern ein frflheres heiliges Datum zur Ausehauung zu bringen

bestimmt war. Es kann aber audi sein, dass man die Zeit der Errichtung

des Monuments nicht durch Aufzeichnung des wirklichen, traditionell an-

genommenen Abstandes vom Normaldatum, sondern gewissermassen in

arithmetischer Weise durch Aufzeichnung eines Abstandes, der vom Normal-

datum zu eiuem Tage dieser Benennung fnhrte, zur Ausehauung brachte.

Die Enddaten der Initial SerieB aller flbrigen Monumente, die wir

lesen konnon, liegen, wie gesagt, innerhalb des zehnten Zyklus nach dem
Anfangs- und Normaldatum 4. ahau, 8. cumku. Fur eine Uebersicht der

auf die Katun- und Tun-Anfange fallenden moglichen Kombinationen von

Ahau-Tngen und Uinal-Daten sind die Tabellen ganz praktisch, die

Goodman am Schluss seines Werkes unter der Ueberschrift ^Perpetual

chronological calendar" gibt. Die Konstruktion dieser Tabellen ist mit

das Beste in Goodman's Buch. Nur muss man natflrlich den richtigen

Anfangspunkt setzen, das ist das Normaldatum 4. ahau, 8. cumku. Die

Uebersicht der mftglichen Zyklen-Anfange, die Goodman auch gibt, hat

kaum eine praktische Bedeutung, und die der 73 von ihm angenommenen

grossen Aeren noch weniger. Ich gebe in Tabelle A (S. 786/787) ein ver-

bessertes Schema der m6glichen Variationen der Katun-Anfange, mit dem

Normal-Datura 4. akau, 8. cumku beginnend, in Tabelle B (S. 788/789) ein

verbessertes Schema der mOfflichen Variationen der Tun-Anfautre, mit dem

ersten Tun des zehnten Zyklus beginnend. Auf beiden habe ich durch.

fette Umrahmung diejenigen Tage hervorgehoben, die als End-Daten in

den Initial Series der Monumente vorkommen. Dabei habe ich fur die

Stolen E, F und J von Quirigua, die ich nicht selbst studiren konnte. da

sie von Maudslay noch nicht ver5ffentlicht sind, die End-Daten nach

den Angaben in dem Goodman'schen Buche berechnet und in das

Schema eiugetragen. Die Rechnung best&tigt auch fur diese Stelen durch-

weg meine Theorie. Die Zahlen, wie sie nach meiner Feststellung ge-

lesen werdon miissen, geben genau den Abstand des am Schluss der Initial

Series verzeichneten Datums von dem Normal-Datum 4 ahau, 8. cumku.

Nur ist zu bemerken, dass auf der Ostseite von Stele F, wohl durch ein

Verseheu Goodman's, die 9 Zyklen am Anfange ausgelassen worden

sind. Fflgt man sie hiuzu, so gibt die Initial Series der Ostseite der

Stele F von Quirigua die Summe 1 414 800. Das ist genau der Abstand
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des am Ende der Initial Series verzeichneten Datums 1. ahau, 3. zip von

dem Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku.

Sieht man nun zu wie die End-Daten der Initial Series der Monu-

mente sich zeitlich vertheilen, so zeigt sich zunachst, dass — unter der

Voraussetzung, die hier gemacht ist, dass das Anfangs- und Normal-Datum

4. ahau, 8. cumku den Anfang eines Katun's und eines Zyklus darstellt —
nur drei der Daten der Monumente auf den Anfang eines Katun's fallen.

Es sind dies das Datum der Westseite der Stele C von Quirigua, 6. ahau,

13. yaxkin, das der Stele B von Copan, 4. ahau, 13. yax, das auch auf

dem Altar S und der Skulptur G 2 von Copan vorkommt, und das Datum

der Ostseite der Stele E von Quirigua, 13. ahau, 18. cumku. Die anderen

Daten fallen theils auf den Anfang eines Tun's, theils aber nicht einmal

auf eineu solchen, sondern innerhalb eines Tun's. Ich habe diese letzteren

durch ein kleines Viereck neben der Zahl, die den Anfangstag des be-

treffenden Tun's angibt, in der Tabelle B eingetragen. Dabei zeigt sich

aber, dass — rait einziger Ausnahme der Stele P von Copan — die End-

Daten der Initial Series, die den Anfangstag eines Tun's bezeichnen, auf

den ersten, sechsten, elften oder sechzehnten Tun eines Katun's fallen.

Mit anderen Worten, es zeigt sich, dass die Anfangstage der vier

Viertel eines Katun s mit Vorliebe durch ein Monument ausgezeichnet

worden sind. Und zwar finden sich nicht weniger als drei solcher Katun-

viertel-Anfange, fur die sowohl in Copan, wie in Quirigua Monumente

errichtet worden sind, — ein Zeichen daffir, dass die BlQthe dieser beiden

Ortlich nicht weit auseinanderliegenden Gemeinwesen zum Theil in die-

selbe Zeit fiel. Von den Initial-Series-End-Daten, die nicht auf Katun-

viertel-Anfftnge fallen, stehen einige wenigstens in naher Beziehung zu

solchen. So fallt das Datum der Stele A von Copan '200 Tage vor den

Katunanfang, 4. ahau, 13. yax, der auch im Text dieser Stele vorkommt,

und der das End-Datum der Initial Series der Stele B von Copan bildet.

Bei anderen dieser Daten ist mir eine solche Beziehung zu einem Katun-

viertel-Anfang bisher noch nicht deutlich geworden.

Das eine der drei Daten, die auf den Anfang eines Katun's fallen, das

der Westseite der Stele C von Quirigua, 6. ahau, 13. yaxkin, ist zugleich

das filteste. Das Datum 3. ahau, 3. yax, das End-Datum der Stele K von

Quirigua, der Stele, die dort unter dom Namen Enano (Zwerg) bekannt

ist, ist das jiingste. Zwischen beiden liegt ein Zeitraum von 355 Tun oder

etwas fiber 350 Jahren, und die Hauptmasse der anderen Monumente fftllt

in die zweite Halfte dieses Zeitraums, also in eine Zeit von etwa

180 Jahren. Die Meinung, die ich oben aussprach, dass die Bliithe dieser

Gemeinwesen sich wahrscheinlich in wenige Jahrhunderte zusammen-

drfingte, wird also durch die Daten der Monumente vollauf bestiitigt. Man

mdchte wunschen, nun auch die absolute Zeit, in die diese Monumente

fallen, bestimmon zu k&nnen. Doch scheint das leider hoffnungslos zu

Seler, tiesammelte AbhaudlunRea I. 50
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790 Dritter Abschnitt: Kalender and Hieroffljphen-Entxiffernng.

sein. Die einzigen mageren chronologischen Datirungen, die eine An-

kuQpfung an unsere Zeitrechnung gestatten, stammen aus Yucatan. Und

dort gait znr Zeit der Conquista, und wahrscheinlich lange vorher, eine

andere Kombination von .dAan-Tagen und Uinal-D&ten: der Jahresanfang

hatte gegenQber dem der Monumente eine Verachiebung am 1, 6, 11, 16,

oder allgemeiner um 1-f 5x Zeichen, erfahren. Eine Anknflpfung an die

Daten der Monumente ist demnach nicht raehr herzustellen.

Ebensowenig hat sich bis jetzt feststellen lassen, was fur eine be-

sondere Bewandtniss es mit dem Anfangs- und Normal-Datum 4. akau,

8. cumku hat, und was die Erbauer der Monumente und ihre Nachfolger,

die Schreiber der Dresdener Handschrift, veraulasste, gerade dieses Datum

als Anfangs- und Ausgangspunkt ihrer Zeitrechnung zu setzen. Es liegt

3570 Jahre vor dem altesten Datum der Monumente, dem der Westseite

der Stele C von Quirigua. Es ist kaum anzunehmen, dass es durch

Tradition durch diese lange Zeit festgehalten worden ist. Vielmehr ist es

wahrscheinlich, dass es durch Zurttckrechnung gefunden wurde. Es ist

aber dunkel, was die leitenden Prinzipien dabei waren. Dieselbe Stele,

die Stele C von Quirigua, die auf der Westseite das Datum tragt, das

bisher sich als das alteste erwies, tragt auf der Ostseite das Normal-Datum

4. ahau, 8. cumku. Neun Paare von Hieroglyphen folgen, von denen die

letzten vielleicht gowisse grosse Perioden bezeichnen. Aber ihre Be-

deutung hat bis heut noch nicht ermittelt werden konnen. —
Die Betrachtung der Tabellen A und B, in denen die Katun- und

Tun-Variationen zusammengestellt sind, erweckt mir nun einige Oedanken,

denen ich zum Schluss noch Ausdruck geben will. Von jeher ist der

dunkeUte Punkt in der mexikanisch-zentralamerikanischen Chronologie

die Bedeutung der Zahl 13 gewesen. Die Einen haben an Mondphasen

gedacht. Ich selbst habe, weil ich keine bessere Erklarung wusste, bis

in die letzten Jahre der Ansicht gehuldigt, dass eine sich im Sprach-

gebrauch fixirende symbolische Bedeutung der Zahl 13 diese Auszeichnung

verschafft habe. Ich bin indes jetzt doch anderer Ansicht geworden. Ich

meine, dass die Zahl 13 und das Tonalamatl bei den mexikanisch-zentral-

amerikanischen Stammen durch einen Vergleich des Sonnenjahrs und der

Venus-Periode, der beiden grossen astronomischen Perioden, die diese

Stamme zu beobachten und aufzuzeichnen gelernt hatten, entstanden ist.

Das Sonnenjahr umfasst 5 X 73, die Venusperiode 8 X 73 Tage. So geben

Sonnenjahr und Venusperiode 13 X 73 Tage. Setzt man diese Periode als

Einheit, so ist die nachst hdhere Einheit 20 X 13 X 73 Tage, das ist der

52jahrige Zyklus. Eine Vergleichung dieses 52jahrigen Zyklus mit dem
Sonnenjahr und der Venusperiode gibt 20 X 13, das ist das Tonalamatl,

als den Faktor, der dem Faktor 5 des Sonnenjahrs und dem Faktor 8 der

Venusperiode entspricht. So ware denn doch die Venusperiode der Aus-

gangspunkt des Tonalamatl\ und die alte Sage, dasB Quetzakouatl (das ist
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21. Monumente von Copan und Quirigua und die Altarplatten von Palenqoe. 791

der Morgenstern) der Erfinder des Kalenders, d. h. des TonalamatV*, das

die Basis aller Zeitrechnung bildete, gewesen sei, h&tte ihre thats&chliche

Berechtigung. Ich weiss nicht, ob die obige Begrfiudimg der Zahl 13

nicht von F&rstemann schon irgendwo ausgesprochen worden ist. Ich

will keiner Prioritat zu nahe treten. Ich bin aber jetzt voll flberzeugt,

dass das die richtige Losung ist, und meine, dass die weiteren Unter-

suchungen der Hieroglyphen-Reihen der Handschriften und der Monumente

vor Allera darauf gerichtet sein sollten, ob nicht die Perioden 5 X 73,

8 x 73, 13 X 73 irgendwo anftauchen. In erster Linie habe ich dabei den

Inschriften-Tempel von Palenque ira Auge. Gelingt es, in dieser Be-

ziehung einen Fund zu machen, so wird, meine ich, auch ein grosser

Theil des Textes der Monumente sich uns enthallen, und auch wohl ein-

mal Aufschlu8s ttber die Bedeutung des Anfangspunktes, des Nonnal-

Datums, gewonnen werden.

Die Untersuchungen, die ich in Obigem zur Verdffentlichung bringe,

haben mich schon vor Jahren beschaftigt, als das II. Heft der

Maudslay'schen Publikation erschien und in ihm zum ersten Male von

einer Reihe von Denkmalen die Initial Series in treuer und mustergfiltiger

Weise veroffentlicht wurden. Ich habe die Untersuchungen damals nicht

zum Abschluss gebracht, weil ich neues Material glaubte abwarten zu

miissen. Da nunmehr Copan und Palenque vollstandig, und mit dem
ersten Heft von Quirigua einige der hervorragendsten Denkmale auch

dieser Ruinenstatte verOffentlicht sind, so konnten jetzt mit einiger

Sicherheit die Resultate gezogen werden. Es steht zu hoffen, dass mit

dem Verstandniss auch das Interesse fflr jene eigenartigen Schdpfungen

altamerikanischer Kunst und altamerikanischen Denkens sich beleben

wird. Hr. Mau delay aber kann sich rtthmen, derjenige zu sein, der

(lurch seine Arbeiten und seine Publikationen unter alien lebenden

Menschen am moisten zur Fdrderung dieser Studien beigetragen hat. —
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22.

Einiges mehr fiber die Monumente von Copan und

Quirigui.

Verhandlangen dcr Berliner Anthropologischen Gesellschaft, 17. M&rz 1900.

Zeitechrift fur Ethnolopie, XXXII, S. (188)— (227).

Yor wenigen Wochen ist der XII. Theil von Maudslay's Archaeology

in der Biologia Centrali-Americana zur Ausgabe gelangt. Er enthalt die

Abbildungen der Stolen D, E, F, G, H, I, K, der Krote G und des

Altars L von Quirigua, lauter wohlerhaltenen und wichtigen Monumenten,

die ich zu meinem Bedauern in der Mittheilung, die ich im November

vorigen Jahrea der Gesellschaft machte, noch nicht beriicksichtigen konnte.

Ich habe inich gleich an das Studium dieser VerSffentlichung gemacht.

Die Ergebnisse, zu denen ich in meiner vorigen Untersuchung gelaugt

war, habe ich im wesentlichen best&tigt gefunden. Es bat sich aber auch

einiges Neue ergeben, das ich zur Vervollst&ndigung des von mir Hit-

getheilten hier noch vorlegen mochte.

Unter den Monumenten, auf die sich bisher meine Untersuchungeu

erstreckten, fanden sich zwei, die Stele C von Quirigua und die Stele C
von Copan, auf denen auf zwei entgegengesetzten Seiten zwei verschiedene

Initial Series mit entsprechend verschiedenem End-

datum eingemeisselt sind. Und zwar fanden wir bei

beiden auf der einen Seite, die bei der Stele von

Quirigua die Ostseito ist, das Normal-Anfangsdatum

4. ahau, 8. cumku, auf der anderen ein anderes Ahau-

Datum, den Anfang eines Katun's, bezw. den eines

Katunviertels, bezeichuend. Das jetzt zur Ausgabe

gelangto XII. Heft Maudslay's bringt die Abbildungen

von nicht weniger als drei Monumenten, wo ebenfalls

auf entgegengesetzten Seiten verschiedene Initial Series und verschiedene

Enddaten dargestellt sind. Aber hier findet sich auf der Ostseite das Ahau-

Datum, das den Anfang eines Katun's, bezw. eines Katunviertels, be-

zeichnet. Auf der Westseite dagegen ein Cafam-Datum, das bei zwei der

Stelen die gewdhnliche Form des Catan-Zeichens aufweist, bei der Stele D

Abb. 1. Hieroglvphe

cuban, Westseite der

Stele D von Quirigud.
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22. Einigea mehr fiber die Monument* von Copan und Quirigud. 75)3

von Quirigua aber die ornamental* Form hat, die ich in Abb. 1 wieder-

gegeben habe. Das Datum selbst ist in den ersten beiden Fallen bei

den Stolen E und F von Quirigua das gleiche: 12. caban, 5. kayab. Es

wird bei beiden Stolen im Text zun&chst mit dem folgeuden Katun-

Anfang, dem Datum 4. ahau, 13. yax, und weiterhin mit dem ^4AaM-Datum

der Ostseiten der beiden Stolen in Verbindung gesetzt. Das 6a6an-Datum

der Steie D dagegen ist ein anderes. Es wird unten naher bestimmt

werden.

Abb. 2. Qturigud, Stele C, Ostseite (4. ahau, 8. eumht).

„ 8. Copan, Stele C (4. ahau, 8. cumin).

„ 4. Quirigua", Stele C, Westseite (6. ahau, 18. yaxhin).

„ 5. Copan, Stele C (6. ahau, 18. kat/ab).

„ G. QuMgud, Stele D, Ostseite (7. ahau, 18. pop).

,7. „ „ D, Westseite (8. caban, 5. yaxkm).

„ 8. „ „ E, Ostseite (18. ahau, 18. cuml'u).

„ 9. „ E, Westseite (12. cahan, 5. lai/ab).

„ 10. „ „ F, Ostseite (1. ahau, 3. zip).

„ 11. „ „ F, Westseite (12. caban, 5. kayab).

i

Die Gegensatzlichkeit der verschiedenen Stelenseiten ist in diesen

Fallen schon in dem Katnn-Zeichen, das am Anfang der Hieroglypheu-

reihen stent, in dem Kopf oder der Figur, die dort fiber dem Elemente

tun angebracht ist und den auszeichnenden Bestandtheil dos betreffenden

Kntun-Zeichons bildet, zum Ausdruck gebracht. So finden wir auf der

Stele C von Quirigua in dem Katun-Zeichen der Ostseite, das dem Normal-

Datum 4. ahau, 8. cumku entsprieht, einmi mythischen Vogelkopf (Abb. 2),
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794 Dritter Abschnitt: Kales der und Hieroglyphen-Entzifferung.

auf der Westseite den Kopf des Sonnengottes (Abb. 4), auf der Stele C
von Copan auf der Seite, die das Normal-Datum tragi, gleichfalls einen

phantastischen Thierkopf (Abb. 3), auf der entgegengesetzten Seite den

Kopf einer weiblichen Gottheit (Abb. 5). Auf der Stele D von Quirigua

sieht man auf der Ostseite in dem Katun-Zeichen den Jaguar (Abb. 6),

auf der Westseite, die das Caban-D&tnm tragt, die Gestalt des Sonnen-

gottes (Abb. 7). Auf den Stelen E und F von Quirigua auf der Ostseite

wieder einen phantastischen Thierkopf (Abb. 8, 10), auf der Westseite,

die das Ca&an-Datum tragt, den Kopf der GSttin (Abb. 9, 11).

Ich habe in meiner vorigen Abbandlung die Theorie aufgestellt, dass

die Verschiedenheit der Gotterkfipfe, die man als auszeichnenden Bestand-

theil in den Katun-Zeichen der verschiedenen Monumente angebracbt

findet, ihren Grund darin hat, dass die aufeinander folgenden Katun ab-

wechselnd einer der verschiedenen Himmelsrichtungen zugeschrieben

wurden. Wir haben indes gesehen, dass nicht nur die Anfange ganzer

Katune oder des ersten Katun-Viertels, sondern auch die der flbrigen

Katun-Viertel durch Monumente ausgezeichnet wurden. Und es erbebt

sich deshalb die Frage, ob nicht die von mir angenommene Beziehung

auf die Himmelsrichtungen viel mehr fur diese Katun-Viertel Geltung hat,

in der Weise, dass man etwa das erste dem Osten, das zweite dem Norden,

das dritte dem Westen, das vierte dem Sflden zuzuschreiben hatte, wie

ja thats&chlich, wie wir wissen, die vier Viertel des mexikanischen Tonal-

amatVs in dieser Weise zu den Himmelsrichtungen in Beziehung gesetzt

wurden.

K8pfe, die den auszeichnenden Bestandtheil im Katun-Zeichen solcher

Stelenseiten bilden, auf denen das Anfangs- und Normal-Datum 4. aJiauy

8. cumku verzeichnet ist, sind oben in Abb. 2, 3 wiedergegeben. Auf An-

f&nge anderer ganzer Katune oder erster Katun-Viertel beziehen sich die

Abb. 8, 12, 13 und die abweichende Abb. 4. In den Katun-Zeichen von

Stelen, die den Anfang eines zweiten Katun-Viertels zum Ausdruck briugen,

finden wir die Abb. 14— 17. In solchen, die sich auf den Anfang eines

dritten Katun-Viertels beziehen, die Abb. 18, 19. Und ihnen ist, wie wir

sehen werden, auch die KrOte B von Quirigua anzuschliessen, in deren

Katun-Zeichen die in Abb. 20 wiedergegebene Gottheit zu sehen ist Der
prachtige Jaguar endlich der Ostseite der Stele D von Quirigua (oben

Abb. 6) und die Abb. 21, 22 sind Monumenten entnommen, die auf den

Anfang eines vierten Katun-Viertels fallen.

Nimmt man an, dass fQr diejenigen Monumente, deren Datum nicht auf

den Anfang eines Katun-Viertels, sondern auf den eines beliebigen anderen

Tun's, oder gar in den Zeitraum eines Tun's hineinf&llt, die Himmels-

richtung massgebend ist, die dem Anfangstag des betreffenden Katun-

Viertels zukommt, so wurden Abb. 23, 24 noch dem ersten, Abb. 25, 26
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22. Einiges mehr fiber die Monumente von Copan und Quirigua. 795

dera zweiten, Abb. 27—29, aber auch Abb. 7, 9, 11 dem dritten, Abb. 30,

31 dem vierten Katun-Viertel zuziirechnen sein 1
).

Man sieht, dass in den Fallen, wo die Daten der Monumente im Tag

und im Uinal gleich sind, auch der Kopf oder die Figur, die den aus-

zeichnenden Bestandtheil des am Anfang der Initial Series stehenden Katun-

Zeichens bildet, in der Regel die gleiche ist. Vgl. Abb. 9, 11 (12. caban,

5. kayab), Abb. 12, 13 (4. ahau, 13. Abb. 18, 19 (1. ahau, 3. zip).

Eine Ausnahme scheint bei Stele J von Quirigua, im Vergle4ch zu Stele M
von Copan, vorzuliegen. Das Datum ist bei beiden Monumenten das gleiche

Abb. 12. Copan, Stele B (4. ahau, 13. yax).

„ 18. , Altar 8 (4. ahau, 18. yax)

a 14. „ Stele D (10. ahau, 8. ch'en).

, 15. Quirigud, Stele A (6. ahau, 13. kayab).

„ 1«. Copan, Stele M (8. ahau, 8. zo'tz).

M 17. Quirioud, Stele J (8. ahau, 8. zo'tz).

n 18. „ 8tele F, Ostseite (1. ahau, 8. zip).

, 19. Copan, 8tele N (1. ahau, 8. zip).

, 20. Quirigud, Krdte B (12. ahau, a pax).

„ 21. n Kr6te Q (5. ahau, 3. moan).

„ 22. „ KrSte K (3. ahau, 8. yax).

(8. ahau, 8. 20'fe). In dem Katun-Zeichen aber sehen wir bei der Stele J

von Quirigua die merkwurdige Abb. 17, in der man, obwohl der vordere

Theil zerstdrt ist, doch unschwer die Gestalt einer Federschlange, ahnlich

der der Skulptur G 2 von Copan, erkennen kann, — bei der Stele M von

Copan dagegen den Kopf Abb. 16.

Auch abgesehen von diesen direkten Identitaten, scheinen in dem

gleichen Katun-Viertel hier und da Analogien hervorzutreten. Man ver-

1) Vgl. die Eintragung der Monumente ihrer Zeit nach in der unten S. 830

folgenden Tabelle.
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gleiche namentlich die dem ersten Katun -Viertel angehOrigen Abb. 6 und

12, 13. Im Uebrigen aber ist ein Gesetz nicht zu erkennen. Und man

muss wohl in Rechnung ziehen, dass, je nachdem diese oder jene Be-

ziehung erwogen wurde, fflr dieselbe Himmelsrichtung bald die eine, bald

die andere Gottheit massgebend gedacht wurde. Beispiele fQr eine solche

Behandlung der Sache sind aus den mexikanischen kalendafischen Schriften

in Menge bekannt.

Unter den Multiplikanden der Initial Series, die das XII. Heft der

Maudslay'schen Publikation bringt, den Einern, Zwanzigern, Dreihundert-

Abb. 23. PaUnque, Kreuztempel II (1. ahau,

13. mac).

24. Palenque, Sonnentempel (13. cimi,

19. ceh).

26. PaUnqtie, Palasttreppe (8. ahau,

13. pop).

26. Copan, Stele I (5. ahau, 8. wo).

27—29. Copan, Stele P (3. ahau,

8. Tina kaha).

30. Palenqu?, Kreuztempel I (8. ahau,

18. tzee).

81. Copan, Stele A (12. ahau, 18. cumku).

Abb. 32. Hieroglyphe kin,

Krote B von (Juiriffud.

Abb. 83a und b. Hieroglypbe h'n. Ost-

und Wcstseite der Stele D von Quirigud.

uudsechzigern u. s. w., sind von besonderem Interesse die der beidon Seiten

der Stele D von Quirigua, weil hier die einzelnen Hieroglyphengruppen in

ornamentaler Weise nicht durch einfache Kopfe und Ziflfern, sondern durch

gauze Figuren dargestellt sind. Die Figuren, durch die die Einer

oder Einzeltage (kin) ram Ausdruck gebracht sind (Abb. 32, 33), weichen

nicht wesentlich von den Formon der anderen Stolen von Quirigua

ab, die ich in meiner vorigen Abhandlung (oben S. 729, Abb. 0*3, 64)

abgebildet habe. Aber fur die Zwanziger oder die Zeitraume von zwauzig
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22. Einiges mehr fiber die Monuments von Copan und Quirigna. 797

Tagen (uinal) findet sich auf den beiden Seiten der Stele D nicht

nur eine Figur (Abb. 34), die den Eidechsen- oder Iguana-Figuren der

anderen Monumente sich anschliesst (vgl. oben S. 733, Abb. 81—100),

sondern audi die Abb. 35, eine Figur, deren Kopf etwas an den der

Wasser-Gottheit Ah bolon t£acab erinnert, die auf dem Rurapf und den

Gliedern mit der Hieroglyphe akbal „NachtK gezeichnet ist und an Armen
und Beinen Jaguarpranken hat Auch die beiden Figuren, die auf der

Stele D den Zeitraum von 360 Tagen

(tun) zura Ausdruck bringen (Ab-

bildungen 36, 37), weichen von den

Darstellungen der anderen Monu-

mente etwas ab. Wir hatten ge-

sohen, dass dieser Multiplikandus

(lurch die Gestalt eines Vogels zur

Anschauung gebracht wird, der am
Unterkiefer einen Totenknochen

hat (vgl. oben S. 735, Abb. 108 bis

124). Hier (Abb. 36, 37) ist die

ganze Vogelfigur skelettartig aus-

gearbeitet, mit offener Na6enh6hle,

knochigem Kopf, heraustretenden

Rippen. Die Brust ist gefiffnet,

und es tritt aus der Oeffnung ein

doppelter, sich schneckenormig ein-

rollender Strom — Eingeweide oder

Blut — heraus.

Der nftchst h6here Multipli-

kandus, der Katun oder Zeitraum

von 20 X 360 Tagen, wird auf den

Monumenten von Copan durch eine

Vogelfigur bezeichnet, deren Be-

sonderheiten, wo sie deutlich aus-

gedruckt sind, eine das Auge flber-

schattende dichte Braue und eine

Art Federbart urn die Schnabel-

wurzel bilden (vgl. oben S. 737, Abb. 129, 131, 135, 138, 139). Dieser

Federbart ist auch an den entsprechenden Figuren der Stele D von

Quirigua (Abb. 38) deutlich zu erkennen. Der hdchste Multiplikandus, die

Zahl 20 X 20 X 360, wird auf den Monumenten allgemein durch eine Vogel-

figur veranschaulicht, die als besonderes Kennzeicheu am Unterkiefer die

Zeichnung einer Hand mit vorgestrecktem Daumen erkennen lasst (vgl. oben

S. 739, Abb. 146— 158). In den monumentalen Formen dieser Hieroglyphe,

die uns die Stele D (Abb. 39), und auch dio KrOte B von Quirigua, zeigt,
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ist es interessant zu sehen, wie der Flflgelbug, der obere, die eigentliche

Extremist darstellende Theil, von dem die Schwungfedern ausstrahlen, in

Gestalt eines Reptilrachens oder Oberkiefera, mit Auge, Zahnen und

NasenaufwSlbung ausgebildet ist (vgl. Abb. 39).

Die Multiplikatoren der Initial Series sind auf den in dem neuen

Hefte Maudslay's abgebildeten Monumenten in der Kegel dnrch Hiero-

glyphen bezeichnet. Nur auf der Stele E von Quirigud, der groaaen, halb

Abb. 40. Initial Series der West- Abb. 41. Initial Series der West-

seite der Stele E von Quirigud: seite der Stele F von Quirigud.

12. caban, 5. kayab.

Abb. 42. Quirigud, Stele F, Abb. 43 a. Quirigud, Abb. 43b. Quirigud,

Westseite, Hieroglyphe 81, Stele F, Westseite, Hiero- Stele F, Westseite, Hiero-

32: 12. caban, 5. kayab. glyphe 16. glyphe 18, 19: (i. cimi,

4. tzec.

in den Boden gesunkenen, flbergeneigten Saule, und der Stele K hat man

aie in Ziffern geraeisselt. Unter den Hieroglyphen dieser Multiplikatoren

treffen wir interessante Varianten der schon bekannten, von rair in der

Abhandlung vom November vorigen Jahres festgestellten und abgebildeten

Formen und auch einige neue Formen.

Interessant ist zun&chst die Initial Series der Westseite der Stele F
von Quirigua, weil auf ihr dasselbe Datum (12. caban, 5. kayab) ver-

zeichnet ist, wie auf der mit Multiplikatoren ziffern gesehriebenen Initial

Digitized by Google



22. Einiges mehr fiber die Monument* von Copan and Qairigua. 799

8erie8 der Westseite der Stele E von Quirigua. Ich habe diese beiden

Initial Series in den Abb. 41 und 40 wiedergegeben, und zwar diesmal in

der Weise, wie die Hieroglyphengruppen auf den Monumenten selbst ge-

ordnet sind, d. h. paarweise. Die Lesung geht also von links nach rechts

und von oben nach unten. Dass hier in der That in Abb. 41 die Hiero-

glyphengruppe Zeile 3 rechts, Zeile 4 links das Datum 12. caban, 5. kayab

bezeichnet und den Hieroglyphen Abb. 40, Zeile 3 rechts, Zeile 4 rechts

entepricht, wird nicht nur dadurch bewiesen, dass dieses selbe Datum, mit

Ziffern geschrieben, auf derselben Stelenseite weiter unten noch einmal

vorkommt (Abb. 42), sondern auch dadurch, dass wir unter der Initial

Series vier Zeilen tiefer die Gruppe Abb. 43 a, und eine Zeile weiter die

Gruppe Abb. 43b finden. Die Gruppe Abb. 43 a ist 9 + (9 X 20) + (13 X 360)

= 4869 zu lesen. Und die Gruppe Abb. 43 b ist das Datum 6. cimi, 4. tzec,

das auf diesen Stolen von Quirigua auch sonst noch mehrfach vorkommt.

Das Datum 6. cimi, 4. tzec ist genau um 4869 Tage von dem Datum

12. caban, 5. kayab entfernt. Also muss das in Abb. 41 am Ende der

Initial Series stehende Datum das Datum 12. caban, 5. kayab sein. 1st

aber dies der Fall, so sind Abb. 40 und Abb. 41 genau zu parallelisiren,

und die Multiplikatoren, die in Abb. 40 mit Ziffern, in Abb. 41 in Hiero-

glvphen geschrieben sind, unmittelbar zu vergleichen. Nur ist allerdings zu

bemerken, dass in Abb. 40 in der dritten Gruppe (Zeile 2 links) die Ziffer

falsch geschrieben oder von dem Zeichner Maudslay's falsch kopirt ist.

Der Kreis in der Mitte vor den Staben darf nicht offen, sondern muss ge-

schlosseu sein. Die Ziffer kann nicht die Zahl 12, sondern muss die

Zahl 13 bezeichnen. Nur dann stimmt das Exempel. Nur dann gibt die

Summirung

9x20x20x360=1296000
14X20X360= 1008(H)

13x360= 4680

4x 20= 80

17 X 1= 17

die Summe 1401577

— eine Zahl, die den genauen Abstand des am Ende der Initial Series

verzeichneten Datums 12. caban, 5. kayab von dem alien Rechnungen der

Monumente zu Grunde liegenden Anfangs- und Normaldatum 4. ahau,

8. cwnku angibt. Leider hat auch diese Westseite der Stele F ziemlich

viel vom Wetter und von mechanischen Einwirkungon gelitten, sodass

viele der Hieroglyphen ziemlich verwischt sind. Immerhin erkenut man
unter den Multiplikatoren der Abb. 41 ohne weiteres die Zahl Yier

(Zeile 2 rechts), die das Gesicht des Sonnengottes darstellt (vgl. oben

S. 763, Abb. 189), und die Zahl Vierzehn (Zeile 1 rechte), dasselbc

Gesicht des Sonnengottes, aber mit einem Todtenknochen am Unterkiefer.
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800 Dritter Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entiifferung.

Ferner die Zahl Dreizehn (Zeile 2 links), einen Vogelkopf (vgl. oben

S. 764, Abb. 198) und die Zahl Filnf (Zeile 4), den Greisenkopf mit dem

Zeichen tun auf dem Kopf (vgl. oben S. 764, Abb. 191- 193 l
). Der Multi-

plikator Neun aber (Zeile 1 liuks) hat gerade seine charakteristischsten

Kennzeichen, die Fleckenzeichnung auf dem unteren Theil des Gesichts

(vgl. oben 8.768, Abb. 210—21*2), durch Abreibnng verloren. Und gerade

die Hieroglyphen der beiden Multiplikatoren-Zahlen, die uns hier zum

ersten Mai begegnen, der Multiplikator Siebzehn (Zeile 3 links) und die

Zahl Zwdlf (Zeile 3 rechts), sind stark besch&digt.

Besser erhalten ist die Initial Series der Ostseite der 8tele F von

Quirigua (Abb. 44). Wir erkennen ohno Schwierigkeit in Zeile 2 rechts

Abb. 44. Initial Series der Osteite

der Stele F von Quirfgud.

und Zeile 3 links das Gesicht mit der Zeichnung der Hand am Unter-

kiefer, den Multiplikator Null (vgl. oben S. 748, Abb. 168). Deutlich ist

auch der Multiplikator Neun (Zeile 1 links), mit den stilisirten Jaguarfell-

flecken auf der unteren Gesichtshftlfte, der Multiplikator Sechzehn

(Zeile 1 rechts), das Gesicht mit dem Windkreuz im Auge und dem

Todtonknochen am Unterkiefer (vgl. oben S. 765, Abb. 201), und der

Multiplikator Zehn (Zeile 2 links), das Totengesicht, mit einer Variante

des Zeichens cimi auf der Wange. Die Zahl-Hieroglyphe, die zu dem
Ahau-Datum gehort, stimmt in wesentlichen Kennzeichen flberein mit dem

1) Ich babe unten in Abb. 76 IT. die sammtlichen mir bekannt gewordenen

und als zweifellos festgestellten Multiplikatoren-Hieroglyphen zasammengestellt.

Ich bitte, bei diesen und den folgenden Erftrterungen diese Figuren zu vergleichen.
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22. Kiniges mehr fiber die Monnmente Ton Copan and Qnirigni. 801

Kopf der GSttin (vgl. oben 8.762, Abb. 185), den wir als Hieroglyphe der

Zahl Eins erkannt haben. Das Uinal-Datum, das zu diesem Ahau-Datum

gehOrt, folgt auf der Stele drei Zeilen tiefer. Ich habe es aber in Abb. 44

unmittelbar unter das Ahau-Datum gesetzt. Fur die Hieroglyphe, die die

Ordinalzahl des Uinal-Datums anzeigt (Abb. 44, Zeile 4), ergibt sich, wie

wir gleich sehen werden, durch die Rechnung der Wertb Drei. Mit der

Hieroglyphe, die wir frfiher als die der Zahl Drei erkannt hatten (vgl.

oben S. 763, Abb. 188), zeigt diese anch in der That eine gewisse

Verwandtachaft, die sich namentlich in der Form der Kopfbinde und der

Ornamentation der Ohrplatte ausspricht. Nur fehlt der Hieroglyphe bier

die Stirnscheibe, die wir bei der Hieroglyphe der Zahl Drei des Sonnen-

Tempels von Palenqoe kennen gelemt hatten. Die ganze Initial Series

der Ostseite der Stele F von Quirigua ist demnach folgendermassen zu

lesen:

9x20x20x360 16x20x360
10 x 360 OX 20

0X1 1. ahau

3. ztp.

Die Summirung ergibt die Zahl 1 414 800. Das sind 5441 Tonalamatl

und 140 Tage oder 3876 Sonnenjahre und 60 Tage. Das ist genau der

Abstand des Tages 1. ahau, 3. zip von dem Anfangs- uud Normal-Datum

4. ahau, 8. cumku. Dass diese Lesung der Initial Series Abb. 44 richtig

ist, wird in gewisser Weise dadurch best&tigt, dass wir auf der Westseite

derselben Stole (vgl. Abb. 45) das Datum 1. ahau, 3. zip, — die 3 in

Ziffern, die 1 in einer anderen, uns schon bekannten Hieroglyphe ge-

schrieben — antreffen.

Wiederum etwas undeutlicher ist die Initial Series der Krttte G von

Quirigua, deren einzelne Glieder ich in Abb. 46 in der Weise, wie sie

einander folgend gelesen werden mttssen, untereinander gesetzt habe.

Doch ist auch hier der erste Multiplikator deutlich als Hieroglyphe der

Zahl Neun zu erkonnen. Der dritte als Hieroglyphe Funfzehn. Der

vierte und funfte als Hieroglyplie Null. Das folgendo Datum als 5. ahau.

Und dazu gehort das sechs Abtheilungen weiter rechts stehende Uinal-

Datnm 3. moan, das ich in Abb. 46 unmittelbar unter das Ahau-Datum

gesetzt habe. Aus der Rechnung ergiebt sich dann, dass der zweite

Multiplikator, der leider etwas zerstdrt ist, die Zahl Siebzehn be-

zeichnen muss: —
9 X 20 X 20 X 360 = 1 296 000

17 X 20 X 360 = 122 400

15 X 360 = 5 400

Ox 20 = 0

Ox 1 = 0_

1423 800

51
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Das sind 5476 Tonalamatl und 40 Tage, oder 3900 Jahre und

300 Tage, und das ist genau der Abstand des Tages 5. ahau, 3. moan von

dem Aufangs- und Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku.

SchOn deutlich ist endlieh die Initial Series der Stele J von Quirigua

(Abb. 47). Einige der Multiplikatoren haben hier die EigenthQmlichkeit,

dass die Kdpfe, durch welche diese Multiplikatoren-Zahlen dargestellt

sind, einen Vogel- oder Reptil-Rachen als Ilelm-Maske tragen. Man er-

kennt unschwer die Multiplikatoren Neun, Sechzehn, Filnf, Null, Null.

Abb. 47. Initial Series der Stele J

yon Quiriffud.

Das Datum muss 8. ahau sein, und dazu gehdrt das 8 Abtheilungen

(4 Zeileu) woiter verzeichnete Uiual-Datum 8. co'te, das ich in Abb. 47

unrnittelbar unter das Ahau-Datum gesetzt habe. Die Rechnung ergibt:

9 X 20 x 20 X 360 = 1 296 000

16x20x360 = 115 200

5 X 360 = 1 800

OX 20= 0

OX 1 == o_

1 413 000
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Das sind 5434 Tonalamatl und H>0 Tago, oder 3871 Sonnenjahre und

85 Tago. Und das ist genau der Abstand des Tages 8. ahau, 8. zo'te von

dem An fangs- und Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku.

Es bleibon nun noch die Stele D und die Krote B von Quirigua, die

beide dadureh ausgezeichnet sind, dass die Glieder der Initial Series —
und bei der Krdte B auch die tibrigen Hieroglyphen — in monuraentaler

Weise nicht durch blosse Kopfe oder Zeichen, sondoru durch ganze, in-

Abb. 49. Quirigud, Stele D, Osteeite. Hieroglyphe 14.

v 50. »>»»*?» 11 »

,% 51. „ , „ J, „ „ 27.

einandor versclilungene Figuren zum Ausdruck gebraeht sind. Bei der

Krdte B ist das Abau-Datum leider zum grossten Tbeil zerstort. Aber

auf der schouen Stele D von Quirigua sind die Initial Series auf beiden

Seiten wohl erhalten. Das End-Datum der Initial Series ist auf der Ost-

seite ein Tag ahau. Die Gestalt, in der das Zeichen ahau hier dargestellt

ist, habe ich in Abb. 48 wiedergegeben. Auf der Westseite ist das End-

Datum der Initial Series, wie schon Maud slay richtig orkannt hat, ein

Tag caban. Ich habe die Form, in der dieses Tages-

zeichen hier dargestellt ist, oben S. 792 in Abb. 1 wieder-

gegeben.

Das Ahau -Datum der Ostseite der Stele D von

Quirigua ist mit dem Uinal-Datum 18. pop zu verbinden,

das 3 Zeilen defer in dor funften darauf folgenden Hiero-

Klyphen-Gruppo verzeichnet ist. Das Ahau-Datum selbst° Jl ri Abb. 52. Qumgun,
kOnuen wir wohl mit Bestimmtheit als 7. ahau leseu. stele D, Ostseite.

Denn 7. ahau kommt mit Ziffern geschrieben auf derselben Hierogl. 21.

Stelenseite weiter unten vor, und zwar in Kombination a*aM
» ^ P°i'-

mit einer Hieroglyphe, die auf anderen Stolen von Quirigua ebenfalls

kombinirt mit dem Ahau-Tage der Initial Series angetroffen wird (vgl. die

Abb. 49—51). Und auf der lotzten Zeile dieser Ostseite dor Stole D von

Quirigua ist das vollstandige Datum 7. ahau, 18. pop, in Ziffern geschrieben,

noch einmal verzeichnet (vgl. Abb. 52).

1st aber 7. ahau, 18. pop wirklich das End-Datum der Initial Series

dieser Stelenseite, so ist die merkwfirdige Figur, die in der 6. Gruppe

dieser Stelenseito mit dem Zeichen ahau kombinirt ist, und die ich in

Abb. 53 wiedergebe, die Hieroglyphe dor Zahl Sieben. Und wir haben

51*
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damit fur diese Zahl, fflr die ich in meiner vorigen Abhaudlung noch keine

Hieroglyphe feststellen konnte, eine wohlausgeffihrte, mit eharakteristischen

Merkmalen versehene hieroglyphisehe Darstellung gefunden. Dass diese

Deutung richtig ist, ergibt der Vergleich mit der Figur, die auf der West-

8eite der Stele D die Anzahl der Einzeltage der Initial Series anzeigt. Da

Abb. 58. Hieroglyphe der Abb. 54. Hieroglyphe Abb. 65. Hieroglyphe der

Zahl Sieben. der Zahl Siebxehn. Zahl Siebxehn.

Stele D von Quirigud. Stele D Ton Quirigud. KrSte B von Quirigud.

Osteeite. Wcsteeitc.

auf der Westseite der Stele D am Ende dor Initial Series ein Tag caban

stent, so in listen in der Initial Series 17 Einzeltage angegeben sein. Yon

der Figur aber, die die Zahl Siebzehn zum Ausdruck bringt, werden wir

voraussetzen kdnnen, dass sie dieselben Zfige aufweist, wie die Figur, mit

der die Zahl Sieben bezeiehnet wird. Nur mQsste

bei der Figur, die die Zahl Siebzehn darstellt, am
Unterkiefer noch ein Totenknochen gezeichnet sein.

Sehen wir nun zu, was fur eine Gestalt auf der

Westseite der Stele D mit der Hieroglyphe kin

(Einzeltag) kombinirt ist, so finden wir dort die

Figur, die ich in Abb. 54 wiedergegeben habe. Es
zeigt sich, dass diese in der That mit der Abb. 53

in den wesentlichen ZQgen flbereinstimmt, in dem
allgemeinen Charakter des Gesichts, dem grossen

Auge und vor allem in dem langen Gebilde, das,

von dem unteren Theil der Wange ausgehend, wie

ein Bart nach unten hangt. Auch hat die Abb. 54

Jaguar-Tatzen wie die Abb. 53, und scheint auch

dieselbe Zeichnung auf Oberarm und Oborschonkel aufzuweisen. Nur ist eben

in Abb. 54 auf dem Unterkiefer noch ein Totenknochen angegeben. Die

Gottheit, die also hier die Zahl Sieben und, mit dem akzessorischen Merkmal

des Totenknochens am Unterkiefer die Zahl Siebzehn reprasentirt, scheint

eine wohl charakterisirte Gestalt zu sein. Wir finden eine

Abb. 56. Kopf, Hand und

Fuss der Figur auf der.

Nordseite der Stele A
von Quirigud.
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Darstellung von ihr auf der Nordseite der Stele A von Quirigua. Nor

hat der Zeichner Maudslay's dort im Auge ein Windkreuz gezeichnet,

das augenscheinlich falsch ist, und auf der photographischen Wiedergabe

des Abklatsches dieser Stelenseite auch in der That nicht zu erkennen

ist. Ich gebe in Abb. 56 den Kopf dieser Figur mit einem Theile des

Kopfschmuckes und Hand und Fuss. Wir erkennen auch hier das grosse

Auge, das bartartige Gebilde, das den Mundwinkel umzieht, und auch

diese Figur ist, wie wir sehen, mit Jaguar-Tatzen dargestellt. Far den

besonderen Charaktor, den wir etwa dieser Gottheit zuzuschreiben haben,

Abb. 57. Abb. 68.

Abb. 57 u. 58: Hieroglyphe Null. Krdte B von Quirigud.

Abb. 59. Abb. CO.

Hieroglyphe Null. Ostseite der Stele D yon Quirigud.

scheint es nicht ohne Belang zu sein, dass die Gestalt auf der Nordseite

der Stele A ein Brett rait astronomischen Zeichen, oin Himmels-Schild,

auf dem Kopfe tragt.

Bezeichnet nun die Abb. 53 die Zahl Sieben, die Abb. 54 die Zahl

Siebzehn, so werden wir auch der Figur, die in der zweiten Gruppe der

Initial Series der Kr5te B von Quirigua mit der die Periode Katun

reprasentirenden Yogel-Gestalt kombinirt ist, und die ich in Abb. 55

wiedergegeben habe, als Hieroglyphe der Zahl Siebzehn ansehen milssen;

denn sie stiramt auch in den allgemeinen Zflgen des Gesichts, dem grossen

Auge, dem von dem unteren Theil der Wange ausgehenden proliferirenden
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Anhangsel und auch der Zeichnung auf den Gliodern mit der Abb. 53

und 54 flberein, und zeigt, wie die Abb. 54, den Totenknochen am

Unterkiefer. Nur hat die Abb. 55 keino Jaguar-Tatzon, sondcrn mensch-

liche Hande und Fiisse. Aber solehe Yarianten kommen auch bei Dar-

stellungen anderer Figuren vor.

Suchen wir nun weiter die Multiplikatoren der anderen Glieder der

Initial Series der Stele D und der Krote B.von Quirigua zu bestimmeu,

80 sind zunfichst die Multiplikatoron der Gruppen 4 und 5 der KrSte B
von Quirigua (Abb. 57 und 58) durch die Zeichnung der Hand am unteren

Theil des Gesichts ohne YVeiteres ala Roprasentanten der Null zu erkennen.

Und obenso die Figur, die auf der Ostseite der Stele D in der Gruppe 5

mit der Hieroglyphe kin koinbinirt ist, und die ich in Abb. 59 wieder-

gegeben habe. Dasa aber auch die Bonderbare Enface-Figur HO, die der

Gruppe 4 der Ostseite dor Stele D angehort, als Reprasentant der Null

anzusehen ist, war nach der in dem "YVerke Maudslay's gegebenen

Zeichnung nicht ohne Woiteres anzunehmon. Zwar stiinmt diese Figur

in dem Kopfschmuck, den Hals-, Arm- und Bein-Riogen, und auch in der

Bemalung mit einer Yariante des Zeichens cimi „Tod u
, durchaus mit der

Abb. 59 uberein. Aber es fehlt in der Maudslay'schen Zeichnung das

Merkmal der Hand am unteren Theil des Gesichts. GlQcklicher Weise

besitzt das Kouigl. Museum filr Yolkerkunde einen Abguss dieser Hiero-

glyphen-Gruppe, don wir Urn. Hrwin P. Diosoldorff verdanken. An

diesem Abguss konnte ich erkennen, dass die Abb. GO in der That unter

dem Mundo die Zeichnung einer Hand aufweist, die quer flber dem Kinn

liegt, so dass der Kreis mit cinem Loch in der Mitte, der regelmaasig an

der Handwurzel gozeichnet wird und der ohne Zweifel ein Armband aus

Stein-Perlen markiren soil, gerade auf dem Kinn seine Stelle hat. Es

ist demnach zweifellos, dass auch Abb. 60 den Multiplikator Null be-

zeichnen soil.

Die Abb. 59 und 60 zeigon die Gesichtszflge des Todesgottes, Abb. 60

ist auch skelettartig mit freiliogenden Rippen dargestellt, und beide habeu

die Glieder mit einem Symbol bemalt, das wohl aus der Zeichnung zweier

gekrouzter Todtengebeine entstandon ist, jedenfalls in den Handschriften

als eino Variante des Tagoszeichens cimi „Tod" vorkommt (vgl. Abb. 61).

Dio entsprechendon Figuren dor Krote B (Abb. 57 und 58) zeigen zwar

nicht die Gesichtazflge des Todesgottes, aber sie aind auch auf den Gliedern

mit dem Symbol cimi bemalt, und beide habon ausserdem auf dem Scheitel

einen phantastischen Reptil- (Schlangon-?) Kopf, der in ganz ahnlicher

"Weise auch auf den Bildern dos Todesgottes in den Handschriften vor-

kommt (vgl. Abb. 63). Es sind also hier diese Figuren, dio die Null

reprasentiren, als Todesgotter, oder mit Todessymbolen dargestellt, und

nur die Zeichnung der Hand auf dem unteren Theil des Gesichts gibt

diosen Figuren die besondero Bedoutung des Multiplikators Null.
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Vergleichen wir nun mit den Abb. 57, 58 die Figur, die auf demselben

Denkmal den Multiplikator der dritten Gruppe darstellt, und die ich in

Abb. 64 wiedergegeben habe, so sieht man, dass sie in alien wesentlichen

Theilen, in der Bemalung mit dem Zeichen cimi und auch in dem Reptil-

kopf auf dem Scbeitel, mit den Abb. 57, 58 ubereinstimmt, aber en face

gezeichnet ist, wie die Abb. 60 als Enfacefigur der Profil-Abb. 59 ent-

8pricht. Nur in einem Punkte zeigt die Abb. 64 einen wesentlichen

Unterschiod gogenfiber den Abb. 57, 58. Auf dem unteren Thaile des

Gesichts ist nicht eine Hand, sondern bier deutlich ein fleischloser Unter-

kiefer, ein Totenknochen gezeichnet. Ein Reprasentant der Null kann

also diese Abb. 64 nicht sein. Aber raussten wir schon Abb. 57, 58 als

eine Art Darstellung des Todesgottes ansehen, so werden wir mit noch

Abb. 62. Abb. 63.

Der TodeBgott.

Dresdener Handschrift 10 a, 12 b.

Abb. 64. Hieroglyphe der Zahl Zehn.

KrOte B von Quirigud.

viel grdsserera Rechte die Abb. 64 fiir eine solche erklaren miissen, ob-

wohl sie keineswegs ein Skelett, der Kopf keineswogs einen Schadel dar-

stellt. Stellt aber die Abb. 64 wirklich den Todesgott vor, so werden

wir ihr den Zahlwerth Zehn zuschreiben miissen; denu diese Zahl wird

ja, wie ich in meiner vorigen Abhandlung gezeigt habe, und wie wir auch

bei der Initial Series der Ostseite der Stele F (oben S. 800 Abb. 44) gesehen

haben, auf den Monumenten durch die Figur, oder don Kopf des Todes-

gottes reprasentirt.

Noch drei andere Multiplikatoren scheinen ebenfalls mit Sicherheit

feststellbar zu sein. Das ist erstens der der dritten Gruppe der Ostseite

der Stele D von Quiriguii (Abb. 65). Diese Figur scheint auf den ersten

Blick allerdings einen ganz neuen Typus darzustellen. Sehen wir uns
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808 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-EnUiffernng.

aber die Einzelheiten naher an, so erkennen wir auf dem Scheitel, zwar

nicht der Figur selbst, aber des Vogelkopfs, den die Figur als Helm-

in ask ! tragt, das Zeichen tun. Da rniissen wir sofort una erinnern, dass

die Zahl Fiinf < lurch einen Greisenkopf dargestellt wurde, der auf dem

Scheitel das Zeichen tun tragt. Nun sind zwar in dem Gesichte hier

keine Kunzeln und Falten deutlich, aber die Glieder sind auffallend mager

und eckig gezeichnet, so dass die Annahme berechtigt erscheint, dass ein

alter Korper zur Anschauung gebracht werden sollte. Haben wir also

hier einen alten Mann mit dem Zeichen tun auf dem Kopf, so wurde,

unter Berucksichtigung des akzessorischen Merkmals des Totenknochens,

der an dem Unterkiefer zu sehen ist, die Abb. 65 als Reprasentant der

Zahl Fiinfzehn erklart werden mussen.

In der Figur, die den Multiplikator der vierten Gruppe der Westseite

der Stele D von Quirigua vorstollt, und die ich in Abb. 66 wiedergegeben

habe, ist das Gesicht des Sonnengottes sofort erkenubar. Das sieht man

Abb.(»6. Hieroglyphe Funfzehn, Abb. 66. Ilieroglyphe Abb. G7. Hieroglyphe

Ostseite der Stele D von Vier, Westseite der Dreizehn, Westseite der

Quirigud. Stele D Ton Quirigud. Stele D Ton Quirigua.

an dem grossen Augo, dem winklig ausgefeilten Zahn und vor allem

an der halbmondfSrmigen Zeichuung am Mundwinkel, durch die der

herausstehende Hauzahn, mit dem die KQnstler von Palenque das Gesicht

des Sonnengottes ausstatteten, auf den Monumonten von Quirigua ersetzt

zu werden pflegt. Auch die Gestalt der Ohrplatte ist in Abb. 66 genau

die gloiche wie in dem Bilde des Sonnengottes, das man in dem Katun-

zeichen derselben Stelenseite sieht (oben S.793 Abb. 7). Dass der Sonnengott

die Zahl Vier bezeichnet, habe ich in meiner vorigen Abhandlung gezeigt.

Endlich scheint auch die Figur, die den Multiplikator der dritten

Gruppe der Westseite der Stele D bildet, die ich in Abb. 67 wieder-

gegeben habe, mit Sicherheit als Reprasentant der Zahl Dreizehn zu

deuten zu sein. Der phantastische Vogelkopf, durch den diese Zahl dar-

gestellt wird, den wir vorhin auch in der Initial Series der Westseite

der Stele F von Quirigua (oben S. 798 Abb. 41) fanden, ist hier verbunden

mit einer Art Schlangenleib, an dem Blathen und FederbQschel zu sprossen

scheinen.
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Wir haben jetzt demnach in der Initial Series der Krdte B die

sammtlichen Multiplikatoren bis auf einen, den der ersten Gruppe, und in

den Initial Series der Stele D die Multiplikatoren bis auf die beiden ersten

der beiden Stelenseiten bestimmt

Die Figur, die den Moltiplikator der ersten Gruppe der KrOte B von

Quirigua darstellt, habe ich in Abb. 68 wiedergegeben. Ich habe in

meiner vorigen Abhandlung gezeigt, dass auf alien Monumenten von Copan

und Quirigua, die der Untersuchung unterzogen werden konnten, der

Multiplikator der ersten Gruppe die Zahl Neun war, mit anderen Worten,

dass auf alien diesen Monumenten 9 Zyklen oder 9 Zwanzigfache eines

Katun seit dem Anfangs- und Normaldatum 4. ahau, 8. cumku verflosson

Abb. 08. Hieroglyphe Neun.
KrSte B von Quirigud.

Abb. 69. flieroglypbe Neun.
Ostaeite der 8tele D von Quirigud.

Abb. 70. Hieroglyphe Neun.

Westseite der Stele D von Quirigud.

Abb. 71. Hieroglyphe Zw 51 f.

Krdte B von Quirigud.

erscheinon. Mit eiuer gewissen und nicht geringon Wahrscheinlichkeit

werden wir daher annehmen konnen, dass audi die Abb. 68 den Multi-

plikator Neun reprasentirt. Die Initial Series der Krdte B wurde dann

die Summo ergeben:

9x 20x20x360=1 296 000

17 x 20x 360= 122 400

10x360= 3 600

OX 20= 0

0X1= 0

1 422 000

das sind 5469 Tonalamatl und 60 Tage odor 3895 Sonnenjahre und

325 Tage. Und das ist der genaue Abstand des Tages 12. ahau, 8. pax

von dem Anfangs- und Normaldatum 4. ahau, 8. cumku.
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Nun ist allerdings auf diesem Mouumente das Ahau-Datum zerstdrt.

Der Kopf der Figur aber, die die Tageszahl angibt, ist erhalten. Ich

habe ihn in Abb. 71 wiedergegeben. Es ist, wie man sieht, ein Kopf,

der an den Weiberkopf, der dio Zahl Kins bezeichnot, und auch an den

Kopf des Gottes mit dem Kan-Zeichen, der die Zahl Acht repr&sentirt,

erinnert. Eine Hieroglyphe fflr die Zahl Zwolf haben wir leider bisher

nur auf der Westseite der Stele F von Quirigua, auf der die Initial Series

auch ziomlich beschadigt ist, gefunden. Imraerhin kann man erkennen,

dass auch dort (vgl. oben S.798 Abb. 41, Zeilo 3 rechts) die Zahl Zwdlf durch

einen Kopf, der an den Weiberkopf, die Hieroglyphe Eins, erinnert, dar-

gestellt wird. Zieht man nun in Betracht, dass das Datum 12. ahau, 8 pax

ganz in die N&he der Daten der anderen Monuments von Quirigua fallt

— es fallt genau in die Mitte zwischen das Datum der Stele A und das

der KrQte O — , dass es ferner auf den Anfang oines Katun-Viertels fallt,

und dass, wie wir gesehen haben, es ja gerade die Anfange dor Katun-

Yiertel sind, die durch Monumente ausgezeichnet wurden, so wird man

zugoben mussen, dass es mehr als wahrscheinlich , dass es nahezu gewiss

ist, dass die Initial Series der Krote B von Quirigua in der Weise, wie

ich es oben angegeben habe, geleseu werden muss.

Ist das aber der Fall, so ware erwiesen, dass die Abb. 68 eine Hiero-

glyphe der Zahl Neun ist und als solche erklart werden muss, obwohl

sie von den uns bisher bekannt gewordenen Formen dieser Hieroglyphe

abweicht. Denn hier suchen wir vergebens nach den realistisch wieder-

gegebenen oder stilisirten Jaguarfellfleckon auf der unteren Halfte des

Gesiclits. Dagegen troten als merkwurdige Besondorheiten eine bartartige

Verl&ngerung, die den unteren Theil des Gesichts einrahmt und mit einer

Art pflanzlichen Gebildes zu enden scheint, und eine eingerollte Zeichnung

vor dem Munde hervor, die in soldier Weise bisher noch bei keiner

anderen der abgebildeten Figuren getroffen wurde. Gerade in diesen

beiden Kennzeichen und flberhaupt in dem ganzen Schnitt des Gesichts

zeigt sich die Abb. G8 abor auf das engste vorwandt mit der Figur, die

auf der Ostseite der Stele D von Quirigua den Multiplikator der ersten

Gruppe reprasentirt, und die ich in der Abb. 69 wiedergegeben habe.

Wir mussen folgern, dass auch diese Figur eine Hieroglyphe der Zahl

Neun ist. 1st das der Fall, so wftro die Initial Series der Ostseite der

Stele D:
9x20x20x360

x X 20 X 360

15x360
OX 20

OX 1

Das Enddatum der Initial Series dieser Stelenseite ist, wie wir gesehen

haben, 7. ahau, 18. -pop. Auf dieses Datum kommt man, wenn man fur x
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den Werth Sechzehn einsetzt. Denn dann erhalton wir die Summe
1 416 600. Das sind 5448 Tonalamatl und 120 Tage, oder 3881 Sonnen-

jahre und 35 Tage. Das ist genau der Abstand des Tages 7. ahau, 18. pop

von dem Anfangs- und Normaldatura 4. ahau. 8. cumku. Und es fiillt

auch dieser Tag 7. ahau, 18. pop daniacli ganz in die Niihe der Daten

der anderen Monumente von Quirigua und auf den Anfang eines Katun-

Viertels.

Mfissen wir deninach diese Lesung als beglaubigt ansehen, so muss

die Figur, die den Multiplikator der zweiten Gruppe darstellt, und die ich

in der Abb. 73 wiedergegeben babe, der Reprasentant der Zahl Sech-

zelin sein, und sie muss als soldier erkliirt werden, obwohl sie von den

bisher bekannt gewordenen Formeu dieser Hieroglyphe abzuweichen,

Abb. 72, 73. Hieroglyphe der Zahl Abb. 74. Hieroglyphe Acht.

Sechzehn. Westseite und Ostseite Westseite der Stele D von Quirit/ud.

der Stele D von Quirigua.

insbesondere do.s Windkreuzes im Auge (vgl. oben S. 800 Abb. 44, Zeile 1

rechts) zu entbehren scheint.

Eb bleibt nun noch die Westseite der Stele D von Quirigua. Die

Multiplikatoren der drei letzten Ulieder der Initial Series, die der Einer,

der Zwanziger, dor Dreihundersecbziger, habe ich schon bestimmt. Wir

fanden dafur die Zahlen Siebzehu, Vier, Dreizehn. Deu Multiplikator der

zweiten Gruppe — die Figur, die in dem BQndel auf dem liQcken die

Hieroglyphe des Zeitraums Katun tragt — habe ich in Abb. 72 wieder-

gegeben. Die Figur scheint in wesentlichen Zugen, insbesondere auch in

der Bemalung der Gliedmassen, mit der Abb. 73 ubereinzustimmen, also

eino Hieroglyphe der Zahl Sechzehn darzustellen.

Der Multiplikator der orsten Gruppe endlich ist meino Abb. 70.

Diese stimmt in dem Schnitt dos Gesichts, in dem Ohrschmuck und dem

Thierfuss uber dem Ohr, sowie in Halsring und Brustsclunuck mit dor

Abb. 69 Oberein, ermangolt aber — falls die Zeichnung in dem Mauds lay '-
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schen Werke richtig wiedergegebon ist — des den unteren Theil des

Gesichts umrahmenden bartartigen Anhangsels. Iniraerhin spricht die

Wahrseheinlichkeit dafOr, dass auch hier der Multiplikator der ersten

Gruppe als Reprasentant der Zahl Neun aufzufassen ist. Darnach ware

die Initial Series der Westseite der Stele D von Quirigua zu lesen:

9 x 20 x 20 X 360

16 X 20 X 360

13x360
4x 20

17X 1

Durch Summirung dieser Werthe erhalten wir die Zahl 1 415 077. Das

sind 5446 Tonalamatl und 17 Tage, oder 3879 Sonnenjahre und 142 Tage.

Das ist der Abstand des Tages 8. caban, 5. yaxkin von dem Anfangs- und

Normaldatum 4. ahau, 8. cumku. Das Uinal-Datum 5. yaxhin ist in der

That in der dritten Zeile unter dem caban-Tage angegeben. Die Ziffer

des caban-T&ges wird durch die Abb. 74 bezeichnet, die auch wirklich

durch den Schnitt des Gesichts und den hinten lang herabfallenden, in

Federn endenden Kopfanhang an den Gott mit dem Kan-Zeichen, den

Repr&sentanten der Zahl Acht (vgl. oben 8. 766, Abb. 205), erinnert, wenn

auch die besondere Absetzung des hinteren lang herabfallenden Theils in

dieser Zeichnuug nicht so deutlich wie in anderen Bildern heraustritt.

Domnach kdnnen wir auch fur diese Stelenseite die angenommene Initial

Series-Lesung als beglaubigt ansehen — ein Resultat, zu dem flbrigens

auch schon Maudslay, die Goodman'chen Tabellen zu Grunde legend,

gelangt ist.

Die Liste der Formeu, die wir fur die Hieroglyphen der Multipli-

katoren-Zahlen gefunden batten, wird also durch die Monumente, die

Maudslay in seinem XII. Hefte abbildet, sowohl was die Zahl, als auch

was deu Chnrakter derselben betrifft, betrachtlich erweitert Ich stelle in

dem Folgenden diese Hieroglyphen der Multiplikatoren-Zahlen Qbersichtlich

zusammen.

Mieroglyphe Null (Abb. 75-108).

Abb. 75 ist die in den Handschriften ilbliche Form und stellt ein

Schneckengehause dar. Abb. 76 kommt auf der Stele C von Copan in der

Gruppe 4 a vor und gibt dort an, dass keine Einzeltage gezahlt werden

sollen. Wie man sieht, stellt dieses Zeichen einen einfacben Kreis, wie

er zur Bezeichnung der Ziffer „Eins tt verwandt wird. dar, dessen Innen-

raum mit gokreuzter Srreifung erfiillt ist, d. h. dunk el, schwarz, also leer,

gedacht werden soil. Abb. 77—85 und 87, 88 kSnnen demnach wohl kaum
otwas anderes, als Leere nach alien Richtungen bedeuton. Ich mache auf

das Vorkoraraen des Zeichens cimi, „Tod a
, in dem Innenraum dieser

Hieroglyphe bei der Abb. 82, die dem Inschriften-Tempel von Palenque
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entuommen ist, aufmerksam. Abb. 86 ist in den Hieroglyphen-S&ulen

auf Blatt 61 und 69 der Dresdener Handschrift rait dcr Hieroglyphe kin,

„Tag", verbunden, wo es scheint, dass dor Wertb Null angonommen

werden muss. Eh ist aber zweifelhaft, ob dies Gebilde nicht einfach

zu der Ausgestaltnng der Hieroglyphe kin gehdrt, wie man in der That

aus anderen Vorkomm-

nissen dieser Hieroglyphe

zu folgern veranlasst ist.

Abb. 89 kommt mit dem

WerthNull auf den Stelen-

Bruchstficken vor, die ich

von Sacchand an dor

Grenze von Chiapas und

Guatemala nach Europa

gobracht habo. Uebor die

Bedeutung dieser Figur

vermagich nichts zu sagen.

Ebenso masse ich mir fiber

die eigentliche Bedeutung

der Abb. 91— 94 auch

heute noch koin Urtheil

an. Aber in den Abb. 95

bis 102 werden wir, ebonso

wie in den Abb. 105—108,

den Todesgott erkennen

mOssen, wie ich das oben

S. 806, 807 n&her ausein-

andergesetzt habo. Und

dann werden auch die Ab-

bildungen 103, 104 unter

denselben Begriff fallen.

In der That stimmen diese

Figuren in Hals- und

Brustschmuck mit den an-

deron und mit den Figuren

des Todesgottes flberein.

In dem Kopfschmuck der

Abb. 104 glaube ich auch

deutlich einen Totenknochen erkennen zu kdnnen.

Gebilde, das die Abb. 104 inHanden halt, erweistsich demRoptil-(Schlangen-)

Rachen gleich, den die Abb. 105, 106 als Helmmaske tragen, und der, wie

wir oben gesehen haben, auch in der Dresdener Handschrift als Helmmaske

des Todesgottes vorkommt. Ist aber wirklich in all diesen Kdpfen und

toJ- T>+*4<J**, ft

<gj> <3Z&

Abb. Hieroglyphe Null. (Form der Handachriften.)

Und das merkwflrdige
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Abb. 76. Copan, Stele C, 4 a.

„ 77. „ . J, 4.

78. „ „ B, 8.

n 79. „ M, 2.

„ 80. „ C, 4a.

„ 81. I'tdenqur, Kreuztempel I,

D, L
„ 82. Pulenque, Inschriften-

Tempel, Weatflfigel P, 8.

„ 88. Quirigud, Stele C, West-

seite 16.

„ 84. Quirigud, 8tele C, Wcst-

Beite 4.

„ 85. Quirigud, 8tele J, 72.

„ 86. Dresdener Handschrift-

Tafel 61.

„ 87. Quirigud, Stele E, Ost-

seite 5.

„ 88. Quirigud, Stele F, Ost-

seite 3.

„ 89. Stelcnbruchstuck von Sac-

chaud (Samml. Seler).

„ 90. /WeNy/i^Palast-TreppeS.

„ 91. Copan, Stele I, 6.

„ 92. Quirigud, Stele A, 4.

m 93. RttUuqut, Kreuxtempel I,

B, 7.

„ 94. Quirigud, Stele C, Ost-

seite 3.

„ 95. Palmque, Kreuztempel II,

A. 7.

„ 90. Quirigud, Stele C, West-

seite 5.

„ 97. Quirigud, Stele J,7.

„ 98. * „ F,Ostseite4.

„ 99, 100. „ KrSte G, 4, 6.

„ 101. „ Stele J, 9.

„ 102. „ „ F, Ostseite 5.

Abb. 76—102. Hieroglyphe Null (Fonn der Monumente).

Abb. 103, 101. Hieroglyphe Null, Copan, Stele D, 4, 5.
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Figuren der Todesgott, oder eino mit Todes-Symbolon ausgestattete Gestalt

zum Ausdruck gebracht, so werden wir jetzt vielleicbt uns auch iiber das

eigenthfimliche akzessorische Merkraal dieser Figuren, dio Zeichnung einer

menscblichen Hand am unteren Tbeile des Gcaichtes, eine Vorstellung

macbon kQnnen. Bei der Hand denkt man naturgemass an die Handhing

des Nehmens, nnd bei einer Hand mit eingoschlagenen Fingern, wio sic

ja an einzelnen dieser Blatter (vgl. Abb. 98) ganz deutlich gezeichnet ist,

an ein „Zu8ammennebmeu tt
. So konnte die Hand, die wir als diakritisches

Abb. 105. Abb. 106.

Hieroglyphe Null. Krote B von Qitingud.

Abb. 107. Abb. 108.

Hieroglyphe Null. Ostsoitc der Stele D von Quirigud.

Zeichen an den Vogelkopfen gefunden haben, mit denen die hSchsten

Multiplikanden, die Zyklen oder Zeitraume von 20 Katunen, bezeichnet,

werden (vgl. oben S. 739, Abb. 14(5—158), etwa als „Zu8ammen-

fassung" gedeutet worden, und die Hand, dio wir bier an den Kopfen

und Figuren (Abb. 95— 108) sehen, etwa als vollendeter Tod, als

absolutes Nichts. Das Auftroten desselben diakritischen Zeichens an zwei

so verschiedenen Hieroglyphen, an dem Symbol der Zahl 20 X 20 X 360

und an dem Symbol der Null, wurde auf diese Weise eine Erklarang

finden. Anscbeinend abweicbend von den Qbrigon Figuren ist dio Hiero-
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glyphe Abb. 90, die in der Initial Series der Palasttreppe von Palenque

mit dem Werthe Null vorkommt. Die Figur ist aber unvollstandig, das

Gesicht ist abgerieben und verwittert. Es ist mdglich und wahrscheinlich,

dass hier auch ein Totengesicht mit der Zeichnung einer Hand am Unter-

kiefer dargestellt war, und dass dieses Totengesicht hier nur ausserdem

noch mit dem Reptil- (Schlangen-) Rachen als Helmmaske ausgestattet

ist, den wir ja auch an den Abb. 105, 104) sehen, und den wir, wie ich

obeu schon erwahnte, auch als Helmmaske des Todesgottes in den Hand-

schriften angetroffen haben.

Abb. 109, 110 stellen, wie man sieht, einen ausgestreckten Finger dar.

Das Zeichen kommt als Multiplikator „Eins", mit der Hieroglyphe fun,

katun und der des Zyklus verbunden, auf den Altar-Platten von Palenque

und als Zahl einos Ahau-Datums auf den Stelen von Quirigua (vgl. oben

8. 800 Abb. 45) vor. Die anderen Hieroglyphen, Abb. 111— 114, zeigen einen

Kopf mit vor dem Ohr lang herabfallenden Haarflechten, der, wie ich

Hieroglyphe Eina.

schon in meiner vorigen Abhandlung dargethan habe, einen Weiberkopf,

also wohl eine Gottin, bezeichnet. Der allgeineine Schnitt des Gesichts

ahnelt dem des Gottes mit dem Kan-Zeichen, der den Multiplikator Acht

repraseutirt. Donselbeu Weiberkopf haben wir wiederholt auch in dem
Katun-Zeichen, der Anfangs- und Haupt-Hieroglyphe, die uber oder vor

der Initial Series angegeben zu werden pflegt (vgl. oben S. 793, 795

Abb. 5, 9, 11, 15), angetroffen.

Hieroglyphe Eins (Abb. 109—114).

Abb. 109. Pafrnque, Kreuztempel I, C, 16.

„ 110. Quiriffud, Stele F, Osteeite 16.

„ 111. „ P, „ 6.

„ 118. „ Kreuttempel II, A, 8.

„ 1U. „ II, A, 8.

Abb. 114 a. /V//™^, von Palenque>
&en icn nier in Abb. 114a wiedergebe.

Kreuztempel I, A, 8. Vgl. die Bemerkungen hierOber oben S. 775.

Digitized by Google



22. Einiges mehr fiber die Monument* von Copan and Qnirigua. 817

Hieroglyphe Drel (Abb. 115—118).

Abb. 115 haben wir auf der Altarplatte des Sonnen-Tempels von

Palenque kennen gelernt, Abb. 116 auf der Ostseite der Stele P von

Quirigua (vgl. oben S. 800, Abb. 44). Abb. 117 kommt auf der Stele J

von Copan in der siebenten Oruppe vor, wo man die Ordinalzahl des

linal-Datums orwarten sollte. Sowohl das Ahau-Datum, wie das Uinal-

Datum sind auf dieser Stele zerstort, die Abb. 117 ist der einzig erhaltene

Hieroglyphe Drei.

Abb. 115. Palenque, Sonnen-Tempel A, 6.

„ 116. Vtiingud, Stele F, Ostseite, 12.

,, 117. Copan, Stele J, 7.

, 118. Drcsdener Handschrift 9 b.

Rest. Aus der Rechnung ergibt sich aber, dass auf dieser Stele das

Datum 7. ahau, 3. cumku verzeichnet sein miisste. Abb. 118 ondlich

kommt in der mittleren Abtheilung des Blattes 9 der Dresdener Hand-

schrift ttber der Tageszeiehen-S&ule mtduc, ix, cauac, kan, da wo man die

Ziffer dieser Tageszeiehen erwarten musste, vor. Durch die folgenden

schwarzen (Differenz-) und rothtm (Tageszeiehen-) Ziffern ergibt sich, dass

fiber dieser Tageszeicheu-Saule die Ziffer Drei stehen milsste.

Hieroglyphe Vier (Abb. 119-122).

Die Figuren geben das Bild des Sonnengottes mit dom grossen

Auge, den winklig ausgefeilten Schneidezahnen und dem grossen Hauzahn.

Hieroglyphe Vier. Abb. 122. Hieroglyphe

Abb. 119. Palenque, Krenztempel II, A, 6. Vier. Quirigud,

„ 120. „ „ I, A, 6. Stele D, Westaeite 4.

n 121. Quirioud, Stele F, Westeeite 4.

Abb. 119, 120 von Palenque zeigen auch das Symbol der Sonne {kin) auf

der Wange. In den Zeichnungen der Monumente von Quirigua (Abb. 122,

vgl. auch oben S. 729 Abb. 60, 63, 64) ist der heraushangende Hauzahn

Seler, Gesaminelte Abhaudlunnen I. 52
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81-s Drifter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entxifferung.

des Sonnengottes in eigenthiimlicher Woise stilisirt und zu einem halb-

mondformigen (iebilde geworden, das den Mundwinkel begrenzt. Auch

der niederste Multiplikandus, die Hieroglyphe kin (ein einzelner Tag),

wird, wie wir oben S. 728, 729 sahcn, durch das Bild des Sonnen-

gottes zum Ausdruck gebraeht. Als Multiplikator Vier scheint der Sonnen-

gott stets mit mensclilichen Ziigen dargestellt zu sein. In der Iliero-

glyphe kin wird statt des Menschengesichts haufiger ein Vogelkopf ver-

wendet, dor mit Attributen des Sonnengottes (Hauzahn, Gesichtsbemalung

mit dem Zeichen kin) ausgestattet wird.

Hieroglyphe FQnf (Abb. 123—129).

Auch das sind sehr charakteristisehe Figuren: ein runzliges Greisen-

gesicht, mit dem Zeichen tun auf dem Kopfe. Bei der Hieroglyphe

Filnfzehn, die ja dasselbe Gesicht, aber mit dem akzessorischen Merkmal

Hieroglyphe Fiinf.

Abb. 123. Copan, Stele J, 6.

„ 124. Pa/iii<fur, 8onnentcnipel A, 5.

„ 125. „ Kreuztempel II, A, 5.

„ 126. Copan, Stele D, 8.

„ 127. Quiriffud, Krote G, 6.

„ 128. „ Stele F, Westseite 7.

129. „ J, 5.

des Totonknochens am Unterkiefer darstellt, finden wir eine besondere

Variante, wo statt dos einfachen Elementes tun ein das Zeichen tun auf

dem Schcitel tragender Vogelkopf ilber dem mensclilichen Gesicht, als

Helm-Maske, angegeben ist (vgl. unten Abb. 173).

Hieroglyphe Sechs (Abb. 130—132).

Abb. 130. Palenqur, Sonnentempel A, 7.

„ 131.
ff

Inschriften-Tempel A, 45.

(Maudslay IV, PI. 53).

,. 132. (Juingmi, Stele A, Ostseite 6.

Hieroglyphe Sechs.

Digitized by Google



22. Einiges mehr fiber die Monumente von Copan und Quirigul 819

Die Figuren zeigen, wie ich schon in meiner vorigen Abhandlung

hervorgehoben habe, das Gesicht des Sonnengottes mit dem Windkreuz

im Auge. Eine andere, besondere Form dieser Hieroglyphe kSnnte aus

den Hieroglyphen fflr Sechzehn, unten Abb. 179, 180, entnomraen werden.

Hieroglyphe Sieben (Abb. 133).

Diese Hieroglyphe habe icli nur einmal

angetroffen. Doch konnten wir die Oottheit,

die den Multiplikator Sieben reprftseutirt,

in der ganzen Figur der Nordseite der

Stele A von Quirigua erkennen (vgl. meine

Bemerkungen darflber oben S. 804 und

Abb. 56). Andere Abbildungen derselben

Gottheit findet man bei der Hieroglyphe

Siebzehn (unten Abb. 183, 18-4).

Abb. 183. Hieroglyphe Sieben.

Quirigud, Stele D, Ostseite 7,

Hierogl.-Gr. 6.

Hieroglyphe Acht (Abb. 134-141).

Die Figuren stellen den aus den Handschriften bekannten Gott mit

dem ifan-Zeichen vor. Dessen besondere Kennzeichen sind, wie ich

schon in meiner vorigen Abhandlung hervorgehoben habe, ein jugendliches

Gesicht, mit fliehender Stirn, eine sich kr&uselnde Locke ilber der Stirn

»»

»»

Hieroglyphe der Zahl Acht.

Abb. 134. l'alenque, Krcuz-Tempel I, A, 8.

135. „ Palast-Trcppe A, 4.

136. „ A, 2#

„ 187. QtUHgud, Stele J, 11.

„ 188. Copnn, Stele C, 10.

„ 139. „ „ I), 8.

und ein besonders abgesetzter, nach hinten fallender Theil, der in den

Handschriften mauchmal wie ein breitor Thierscliwanz aussieht, der

am Ende in eine Quaste von Quetzalfedern auseiuandergeht. In Abb. 137,

die der Initial Series der Stele J von Quirigua entnommen ist, tragt der

52*
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820 Drittcr Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entzifferunp.

Gott eine Art Schlangen-Rachen als Helm-Maske. Da auch bei diesem

Gott in der Regel seitlich vor dem Ohr herunterfallende Haarstrahnen an-

gegeben sind, so ist sein Gosieht raanchmal (vgl. Abb. 141) schwierig von

Abb. 1 10. Bild und Hieroglyphe des Gottes Abb. 141. Hierogljphe Acbt.
nut dem A'an-Zeichen, dcs Reprasentanten Stele D von Quirigud,

der Zahl Acht (Nach der Dresdener Westseite, Hieroglyphe 6.

Handscbrift

)

dem der Gottin, die den Multiplikator r Eins
u

repr&sentirt, zu unter-

scheiden. Andere Bilder derselben Gottheit findet man bei der Hieroglyphe

Achtzehn.

Hieroglyphe Neun (Abb. 142—154).

Hieroglyphe Neun.

Abb. 142, 143. I'ahnque, Palast-Treppe B, 1, 2.

„ 144, 145. Copan, Stele P, 1, 2.

„ 14<>. Copan, Stele 1), 1.

,. 147. I'nUnqur, Inschriften-Tempel, Ostflugel S, <!.

„ 118. (Juiritfufi, Stele F, Ostseite 1.

.. 149. „ Kr6te G, 1.

16a „ Stele J, 1.
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22. mchr uber die Monumente von Copan and Quirigu^- 821

Der Multiplikator Neun wird anscheinend durch zwei ganz verschiedene

Gestalten zur Anschauung gebracht. Einmal haben wir ein Gesicht

(Abb. 142—150), dessen untere H&lfte Jaguarfleckcn und Haare zeigt,

also mit Jaguarfell iiberzogen gedacht ist. In Abb. 150 kommt dazu

ein Vogelkopf als Helm-Maske. Das andere Mai (Abb. 151 bis 153)

haben wir ein Gesicht, dessen Schnitt an den des Gottes mit dem

Kan-Zeichen erinnert, dessen besondere Merkmale ein den unteren

Abb. 151. Hierogljphe Neun,
Kr5te B von Quiriyud, 1.

Abb. 152. Hierogljphe Nenn,
Quirigud, Stele D, Ostseito 1.

151

Abb. 158. Hierogljphe Neun,
Quiritfua, Stele D, Westseite 1.

Abb. 154. Hierogljphe Neun (?),

Copan, Stele E, 1.

Theil des Gesichts umrahmender, in eine Quaste endender bartartiger

Anhang und ein S-fdrmig gekrilmmtes Gebilde vor dem Munde zu sein

scheinen.

Es ist wahrscheinlich, dass auch das Zeichen Abb. 154, das auf der

Stele E von Copan, an der ersten Stelle der Initial Series, mit der Hiero-

glyphe des Zyklus verbunden vorkomrat, die Hieroglyphe Neun bezeichnet

Denn wir haben ja auf den Monumenten von Copan und Quirigua gesehen,

dass von den Zyklen immer neun gezahlt werdon. Die Sache l&sst sich

aber nicht mit Bestimmtheit entscheiden, weil auf dieser Stele der untere

Theil der Initial Series zerstOrt ist.

Hieroglyphe Zehn (Abb. 155— lb'O).

Diese Zahl wird, wit* ich in meiner vorigen Abhandlung nfther aus-

gefflhrt habe, durcli das Bild des Todesgottes zur Anschauung gebracht.

Abb. 155, 156, 157 und vielleicht auch 159 zeigen einen Schadel, Abb. 158
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822 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entzifferung.

und 160 ein Gesicht mit Todessymbolen (dem Zoichen cimi „Tod a
).

Ueber den Zusammenhang dor letztereu Figur mit eiuer der Gestalten

der Hieroglyphe Null habe ich oben (S. 806 und 807) ausftthrlich ge-

sprochen.

Hieroglyphe Eilf.

Fur diese Zahl habe ich auf den mir bislang bekannt gewordenen

Monumenten noch keino Hieroglypho gefunden.

Hieroglyphe Zwolf (Abb. 161, 162).

Audi diese Hieroglyphe koinmt selten vor. Nur auf der Westseite der

Stele F von Quirigua (Abb. 161) und als Zift'er des Ahau-Datums auf der

Kroto B von (Quirigua (Abb. 162) habe ich sie bisher gefunden. Das

Gesicht ist sehr ahnlich dem Frauenkopf, der dio Hieroglyphe Eins

Abb. 161. Hieroglyphe ZwSlf. Abb. 162. Hieroglyphe Zwdlf.

Quirigmi, Stele F, Westseite 6. tytirifjun, Krtte B, 6.

repr&sentirt. In bciden mir bekannt gewordenen Fallen scheint es aber

deutlich, dass ein Totenknochen am unteron Theil des Gesichtes nicht

vorhanden ist. Die (lurch Kombination mit der Hieroglyphe Zehn (dem

Totenknochen) gebildeteu Zahl -Hieroglyphen begiuneu erst nach der

Dreizehn. .
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22. Einiges mehr fiber die Monumente von Copan and Quirigna. 823

Hieroglyphe Dreizehn (Abb. 163—169).

Der Multiplikator Dreizehn wird durch einen phantastischen Vogel-

kopf zur Anschaunng gebraeht, der in der Zeichnung auffallig an die

Vogelkopfe erinnert, die, init gewissen diakritischen Abzeichen versehen.

zur Bezeichnung der hoheren Multiplikanden, der Tun, der Katun und der

Zyklen, verwendet warden. Besondere Merkmalo sind ein seitlich heraus-

hangender, gekrummter Hauzahn und eine Art Spiegel fiber der Stirn,

der in Abb. 166, 167 init einem Band auf der Stirn festgobunden ist,

Hieroglyphe Dreizehn. Abb. 16!>. Hieroglyphe Dreizehn.
Abb. 168. ralntqur, Sonnentempel A, 8. Quirignd, Stele D, Westseite 3.

w 164. Quiriirud, Stele F, Westseite 3.

„ 165. Copan, Stele E, 8.

„ 166. Pahnque, Palasttreppe A, 8.

167. „ „ B, 4.

168. Copan, Stele P, 8.

in Abb. 1(53 aber die Elemente des Zeiehens chuen aufzuweisen scheint.

In Abb. 169 ist dieser phantastisohe Vogelkopf mit einer Art Schlangen-

leib verbunden, dem Blunien und Federbilschel zu entsprossen scheinen.

Die Abb. 165 und 168 babe ieh nur unter Vorbehalt mit aufgefiihrt. Denn

auf der Stele E von Copan, von der die Abb. 165 genominen ist, ist die

Initial Series unvollstandig. Die Bestimnuing der Multiplikatoren kann

also hier nicht durch die Redlining kontrollirt werden. Und auch auf der

Stele P von Copan, der die Abb. 168 entnommen ist, ist die Lesung der

Initial Series ebenfalls etwas unsicher.

Hieroglyphe Vierzehn (Abb. 170).

Diese Hieroglyphe habe ich nur einmal, auf der

Westseite dor Stele F von Quirigua, getroffeu. Mit

dieser Hieroglyphe beginnt die Reihe der kombinirten

Zeichen. Sie zeigt das (iesicht des Sonnengottes, der

die Zahl Vier darstellt, aber versehen rait einem Toten-

kuochen am Unterkiefer, der, als pars pro toto, fur

einen Schadel oder den Todesgott, d. h. filr die Zahl

Zehn, steht. Wir haben also in dem Bilde dieser Hiero-

glyphe gewissermassen die Summe 4 H 10, das ist Vierzehn

170.

Abb. 170. Hieroglyphe

Vierzehn. Qttirigud,

Stele F, Westseite 2.
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824 Dritter Abschnitt: K&lender und Hieroglyphen-Entxifferung.

Hieroglyphe Fttnfzehn (Abb. 171—173).

Auch diese Hieroglyphe ist deutlich die Hieroglyphe Pflnf (vgl. oben

Abb. 123— 129), aber mit dem diakritischen Zeichen des Totenknochens

am Unterkiefer versehen, wodurch der Zahlwerth um Zehn erhoht wird.

171

Hieroglyphe Funfzehn. Abb. 178. Hieroglyphe Fun fx eh n.

Abb. 171. Quirigud, Krote G, 3. Quirigud, 8tele D, Ostseite 3.

, 172. Copati, Stele D, 2.

Eine besondere Form ist die Abb. 173 an dor Ostseite der Stele D von

Quirigua, bei der statt des einfachen Zeichens tun ein Vogelkopf mit dem
Zeichen tun auf dem Scheitel fiber dem Kopfe der Figur, gewissermassen

als Helmmaske, angebracht ist.

Hieroglyphe Sechzehn (Abb. 174—180).

An dieser Hieroglyphe hatten wir zuerst das Gesetz der Bildung der

kombinirten Zahlhieroglyphen mittels des diakritischen Zeichens des Toten-

Hieroglyphe Sechzehn.

Abb. 174. Palenqur, Inschriften-Tempel, Mitte, I 1.

„ 175. „ • ff
Ostfiugol, T 6.

„ 176. Quirigud, Stele F, Ostseite 2.

„ H7. „ 13.

_ 178. Dresdener Handschrift, 61.

knochens am Unterkiefer erkannt. Man sieht in der That ohne Schwierig-

keit, dass hier dasselbe Gesicht gezeichnet ist, das ohne dieses diakritische

Zeichen des Todtenknochens der Reprasentant des Multiplikators Sechs

ist. Es ist interessant, dass wir diese Hieroglyphe auch in der Dresdener
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22. Einiges mehr fiber die Monomente von Copan und QuiriguS. 825

Handschrift, Blatt 6'1 und b9, in den Hieroglyphensaulen, die vor den

Schlangenzahlen stehen, finden (vgl. Abb. 178). Abweichende und des

wesentlichsten Kennzeichens, des Windkreuzes im Auge, entbehrende

Formen stellen die Abb. 179—180 dar. Wir haben aber oben gesehen

(vgl. S. 810, 811), dass aus der Rechnung sich in der That der Wertb

Sechzehn fflr diese Figuren ergibt.

Abb. 17y. Abb. 180.

Hieroglyphe Sechzebn. Hieroglyphe Sechzehn.
Quirigud, Stele D, Westseite 2. Quirigud, Stele D, Ostseite 2.

Hieroglypbe Siebzehn (Abb. 181—184).

Eine einzige Figur hatten wir auf den Monumenten gefunden, die die

Zahl Sieben als Multiplikator zur Anschauung bringt. Ea war das aber

eine wohlcharakterisirte Gestalt, die wir in einer grossen, eine ganze

Stelenseite einnehmenden Figur wiedererkennen konnten. Die Hieroglyphe

Abb. 183. Abb. 184.

Hieroglyphe Siebzehn. Hieroglyphe Siebzehn.

Quirigua, Stele D, West- Quirigud, KrOte B, 2.

seite 5.

der Zahl Siebzehn muss das Gesicht dersclben Gottheit enthalten, nur init

dem akzessorischen Merkmal des Totenknochens am Unterkiefer. Diese

Erwartung erfiillen in dor That die Abb. 183, 184, die der Stele D und

der Krote B von Quirigua entnommen sind. Dagegen genflgen die Hiero-

glyphen Abb. 181, 182, die in den Initial Series der Krftte G und der

Westeeite der Stele F von Quirigua vorkommen, dieser Bedingung kaum.
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826 Dritter Abschnitt: Kalender and Hierogljphen-Entiifienm^.

Das kommt aber bei der ersten Hieroglyphe, der Abb. 181, nur daher.

das* dort der untere Theil dos Gesichtes zerstort ist. Bei der Abb. 182

dagegen scheint es in der That, dass die Hieroglyphe charakterloser ge-

zeichnet war. So wie sie in dem Maudslay'sehen Werke wiedergegeben

ist, konnte man sie eben so gut als Multiplikator Vierzehn lesen. Es ist

indes moglich, dass auch hier eine kennzeichnende Eigenthumlichkeit durch

Verwitteruug oder Beschadigung verschwunden ist. Denn die gauze West-

seite der Stele F, oder wenigstens die Initial Series, befindet sieh in

einem etwas be.schadigten Zustand.

Hieroglyphe Vcbtzehn (Abl). 185—188).

Auch in dieser Hieroglyphe erkenut man leicht die des betreflenden

Kiners (Acht) und das akzessorische Merkmal des Totenknochons, der den

Zahlwerth uni zehn erhOht.

•ma

Hieroglyphe Achtzehn.
Abb. 185. Palenque, Kreuzteinpel II, A 4.

„ 186. „ Sonnentempel A 4.

, 187. „ Kreuztcmpel I, A 9.

. 188. Copan, 8tele C, 6.

Hieroglyphe Neunzehn (Abb. 189—191).

Abb. 181), die als Ordinalzahl des Uinal pop auf dem Ostflugel des

Palastes A in Palenque vorkommt, entspricht genau gewissen Formen der

Hieroglyphe Nenn (oben Abb. 147).

Abb. 190 vom Kreuzteinpel I von

Palenque muss ihren Kennzeichen

nach auch eine Form der Hiero-

glyphe Neunzehn sein, obwohl der

Zahlwerth hier durch die Kechnung

noch nicht sicher festgestellt werden

konnte. '

Hierogljphe Neunzehn.
Abb. 189. ratfuqu*, Palaat A, Oetflfigel.

, 190. „ Kreuztcmpel I, A 4.

Hieroglyphe Zwanzig (Abb. 191-193).

Aus den Handschriften sind schon langst die Formen bekannt, die ich

in Abb. 191 zusammengeHtellt habe. Sie werden dort in der Haupteach©

verwendet, wo den Werth 19 iibersteigende Differenzen zwischen zwoi

Tagesdaten anzugeben sind. Auf den Monumenten kommt das Zeichen

tun als Ordinalzahl von Uinaldaten vor, und zwar an eiuer Stelle wenigstens,

wo die Rechnung mit Bestimmtheit dafur den Werth zwanzig zu ergeben
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22. Einiges mehr fiber die Monumente von Copan und Quirigua. 8l>7

scheint, das ist in tier 9. Zeile der Kolumne D der Altarplatte des Kreuz-

tempels I von Palenque (Abb. 192). Der Uinal ist mol, und das Tages-

datum 13. ik. Vorher steht in denselben Koiumnen C, D das Normal-

Anfangsdatum 4. ahau, 8. cumku und ihm folgend die Zahlen (2 x 1) f

(9 x 20) -f- (1 x 360), das ist 542. Und das ist in der That der Abstand

des Tages 13. ik, 20. mol von dem Anfangs- und Normaldatura 4. ahau,

8. cumku. Es folgt auf das Datum, dessen CJinalzahl die Abb. 192 ist, am

da. TWt* 2*-2tf f

Abb. 191. Hteroglyphe Zwanzig (gewfihnliche Form der Handschriften}.

Anfang der folgenden Koiumnen K, P das Datum 9. ik, 15. ceh. Zwisclien

• beiden stehen die Zalilen:

0 X 1

12 X 20

3 X 360

18 X 20 x 360

1 X 20 X 20 x 360

Das sind 274 920 Tage, und das ist genau der Abstand des Tages

9. ik, 15. ceh von dem Tage 13. ik, 20. mol. Damit scheint bewiesen, dass

das Zeichen Abb. 192 den Werth 20 hat. Und ist dies der Fall, so
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werden wir auch dem Twn-Zeichen Abb. K)3, das auf einem der Pfeiler

dcs Westflfigels des Palastes C von Palenque als Ordinalzahl des Uinal

ycuckin und mit dem Tage 13. mantle verbunden vorkommt, denselben

Worth 20 zuschreiben mfissen, obwohl ein Beweis dafflr durch die Rechnung

dort nicht zu fflhren ist.

Ein Vergleich der von mir gefundenen Werthe fflr die Multiplikatoreti-

Hieroglyphon mit denen, die in Goodman'9, in meiner vorigen Abhandlung

naher besprochenem Werke enthalten sind, wird erkennen lassen, dass in

den Hauptzflgen unsere boiden Listen flbereinstimiuen. Nur sind bei

Goodman die Null und die Zwanzig konfundirt. Unter der Sieben hat

er ganz hypothetische, durch keine Initial Series gewahrleistete Formen.

Ebenso unter der Elf. Die s&mmtlichen bei ihm unter der Zw6lf an-

gofflhrten Formen sind mit einer einzigen Ausnahme falseh, und deshalb

sicher auch die Hieroglyphe, die er fflr die Zwei annimmt. Auch zwei

von den drei Hieroglyphen, die er bei der Siebzehn aufgenommen hat,

sind zweifellos falsch, und ebenso zwei oder drei der bei der Dreizehu

genannten Formen. Ausserdem hat er die Initial Series der Palasttreppe

von Palenque falsch gelesen und danach die Multiplikatoren dieses Monu-

ments in gauz irriger Weise vertheilt. Aber immerhin gebflhrt ihm das

Verdienst, als erster die Bedeutung dieser Hieroglyphen erkannt und eine

Anzahl von ihnen auch ganz richtig bestimmt zu haben, wie er auch schon

vor mir die Bedeutung des Totenknochens in den Zahl-Hieroglyphen erkannte.

Es bleibt mir nun noch die Aufgabe, die in dem neuen Hefte der

Maudslay'schen Publikationen abgebildeten Monumente unter die ubrigen

einzureihen. Nach dem, was ich auf den obigen Seiten feststellen konnte,

ist jetzt fflr die sammtlichen bisher bekannt gewordenen und beschriebenen

Monumente von Quirigua das Euddatum der Initial Series bestimmt. Trftgt

man diese Oaten in die Tabelle der Tun -Yariationen des 10. Zyklus ein,

die ich in meiner frflheren Arbeit gegoben habe und die ich hier noch

einmal reproduzire (s. S. 830, 831), so sieht man, dass von den Monumenten

von Quirigua sieben, eine Iflckenlose Reihe bildend, immer die Anfangs-

tage einander folgender Katun -Viertel bezeichnen. Es sind:

Stele J, Datum 8. ahau, 8. zo'te, Anfangstag des sweiten ViertelB des 17. Katun

„ 3. zip, „ „ dritten „ „ 17. „

„ D, ,, 7. „ 18. pop, „ „ vierten „ „ 17. „

„ E, „ 18. „ 18. cumku, „ „ ereten „ „ 18. „

„ A, „ 6. „ 13. kayai, „ „ »weiten „ „ 18. „

KrSteB, „ 12. „ 8. pax, „ „ dritten „ „ 18. „

„ G, „ 6. „ 8. moan, „ „ yierten „ „ 18. „

Hieroglyphe Zwansig.

Abb. 192. Palenque, Kreuitempel I, D 9.

, 193. „ Palast C, Westflugel.
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Ein Monument von Quirigua fallt weit vor diese Reihe. Es ist die

Stele C, die auf der Ostseite das Normal-Datum, auf der Westseite das

Datum G. ahau, 13. yeu-kin, den Anfangstag des zweiten Katun's desselben

zohnten Zyklus, trfigt. Ein andores Datum, das des r Enano
w (Zwergs),

der Stele K, fallt genau vier Katun-Viertel hinter diese Reihe.

Noch siud nicht alle Monumente von Quirigua beschrieben worden.

Aber ich glaube, wir kdnnen zuversichtlich erwarten, dass die fehlenden

sich an die obige Reihe in der einen oder der anderen Richtung anschliessen

werden

Daneben sind auf den Monumenten von Quirigua noch zwei caban-

Daten augegeben. Das eine fallt l'/4 tun vor das Haupt-Datura der

anderen Stelenseite. Das andere dagogen liegt fiber drei gauze Katun vor

dem Ahau-Datum der anderen Seite. Ueber ihre eigentliche Bedeutung

habe ich mir noch keine foste Meinung gobildet. Es ist gewiss auffallig,

dass in diesen beiden Fallen das zweite Datum des Monuments ein Caban-

Datum ist, und dass es in beiden Fallen auf die Westseite der Stele fallt.

Wir haben gesehen, dass das Zeichen caban gewissermassen eine Abbreviatur

des Maya-Weiberkopfs ist. Es ist wohl moglich, dass durch dieses ganze

Datum uur die weibliche Erganzung der Gottheit, der die Hauptperiode

des Monuments geweiht ist, dargestellt werden sollte.

Von den Monumenten von Copan fallen zwei mit den Anfangsgliedorn

der obigen Quirigua-Reihe zusanimen, zwei andere haben Daten, die 4

bezw. 5 Katun-Viertel frflher fallen, andere solche, die noch weiter zurfick-

liegen. Daneben aber begegnen uns gerade unter den Monumenten von

Copan mehrere, deren Daten nicht auf den Anfang eines Katun-Viertels,

sondern auf den Anfang eines anderen Tun's, oder in den Zeitraum eines

solchen hineinfallen.

Die Monumente von Palenque sind, wie ich in meiner vorigen Ab-

handlung auseinandergesetzt habe, zweifelhaft in ihrer Datirung. Nur die

Initial Series der Palast-Treppe enthSlt, wie es scheint, eine wirkliche Zeit.

Sif gehdrt dem neunten Katun des zehnten Zyklus an, fallt aber audi

nicht auf einen Katunviertel-Anfang.

Von anderen Monumenten mochte ich noch das Hieroglyphenband von

Menche Tinamit erwtihnen, das Mauds lay nach Europa gebracht hat und

das nachtraglich von ihm dem Konigl. Museum f. Vdlkerkunde zu Berlin

als Geschenk iiberwiesen worden ist. Es tragt das Datum 7. imir, 19. uo,

und die Initial Series ist 9—15—6—13— 1 zu lesen. Es fallt also in den

ltJ. Katun, denselben, dem die Stelen B und D von Copan angehSren.

An der Cirenze von Chiapas und Guatemala, zwischen Tepancuapam

und Chacula, habe ich zwei Bruchstiicke von Stelen gefunden und mit

nach Europa gebracht, die mit allerdings etwas roheren Hieroglyphen

bedeckt sind und ebenfalls eine Initial Series aufweisen. Ihre Daten fallen

aber etwas spftter, in den dritten Katun dos elften Zyklus. Abbildungen
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882 Dritter Abscbnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entiiffcrung.

von ihnen habe ieh in meiner Beschreibung der Alterthttmer von Chacula

gegeben 1
). Yon ihnen stammt das besondere Zeichen fflr die Null, das ich

oben in Abb. 89 wiedergegeben habe.

Kndlich mftchte ich noch die tchftne Nephrit-Platte des Leidener

Museums erwfthnen, die von dem niedorlandischen Ingenieur van Braam T

zusamraen mit einigen anderen Nephrit- und Stein-Gegenstanden und einer

Bronze-Schelle, bei Kanalarbeiten ^ain Rio Gracioza (?) in der N&he von

San Filippo (?) an der Gronze von Britisch-Honduras und Guatemala 14 ge-

funden worden und von Leemans in dem Compte rendu des in Luxem-

burg tagenden zweiten internationalen Amerikanisten-Kongresses abgebildet

und beschrioben worden ist. Die Platte ist auf beiden Seiten mit ein-

geritzten Figuren bedeckt. Das harte Material hat dem Zeichner augen-

seheinlich Sehwierigkeiton gemacht. Die Umrisse sind etwas schief und

eckig, nicht ganz von der Eleganz, die wir an den Skulpturen von Copan

und Quirigua zu sehen gewohnt

sind. Aber im Uebrigen erinnert

die Zeichnuug durchaus an den

Stil dieser Monument©. Auf dor

oinen Soite sehen wir eine Figur in

reicher Tracht, mit phantastischem

Kopf-Aufputz, der augenscheinlich

einen Schlangen-Rachen darstellt,

aus dessen OeiTnung das Gesicht

heraussieht. Die beiden H&nde

sind an die Brust gelegt, und auf

den Armen, der Brust angodruckt,

liegt die Abb. 194, die, wie man

sieht, eino doppelkopfige Schlange vorstellt, aus doren geoffnetem Rachen

vorn und hinten je eine mensehliche Figur hervorsieht: — vorn die Wasser-

Gottheit Ah bolon te'acab, hinten jedenfalls eine Gottheit gegensatzlicher

Natur. Auf der anderen Seite der Platte dagegen fiudet man die Hiero-

glyphen-Saule, die ich in Abb. 195 wiedergegeben habe. Man sieht, dass

es in dor Hauptsache eine Initial Series ist, mit dem Katun-Zeichen an

der Spitze, fflnf darauf folgenden Gruppen von Zahl-Ausdrucken und an

sechster Stelle mit dem Datum 1. eb endend, dem dann noch zwei paar-

weise gestellte Hieroglyphen-Gruppen folgen. Die Multiplikanden der

Initial Series sind alio deutlich zu erkennon. Nur sind die Hieroglyphen

des Zyklus und des Katun's mitoinander vortauscht, denn an zweiter Stelle

unter dem Katun-Zeichen stent der Vogelkopf mit der Zeichnuug der

Abb. 194. Doppelkopfige Schlange.

Nephrit-Platte des Leidener Museums.

1) Seler. Die alten Ansiedelungen von Chacula im Distrikte Nenton des

Departeraents Huehuetenango der Republik Guatemala. Berlin (Dietrich Reimer)

1901, S. 17, Abb. 5, 6.

Digitized by Google



22. Eiuiges mehr ftber die Monumente von Oopan uud Quirifrua. 833

Haud am Unterschnabel, der eigentlich Hieroglyphe fflr Zyklus ist und an

erster Stelle stehen musste. Und dort wiederum steht der Vogelkopf rait

dera Federbart, der die Hieroglyphe des Katun's ist und daher erst an

zweiter Stelle folgen dflrfte. Es hat eben hier

eino direkte Verwechslung der Hieroglyphen

stattgefunden. Interessant ist die an der dritteu

Stelle unter dem Katun-Zeichen stehende Hiero-

glyphe, die die Tun, die Perioden von

360 Tagen, bezeichnet. Der Vogelkopf ist in

der bekannten Art gezeichnet, mit lang heraus-

ragendem gekrflmmtem Hauzahn. Das dia-

kritische Zeichen des Toten-Knochens am Unter-

schnabel fehlt. Dagegen filgt sich an den Kopf,

wie es scheint, ein Schlangenleib, so dass die

ganze Hieroglyphe in der auffalligsten Weise an

die Figur erinnert, die wir auf der Westseite der

Stele D von Quirigua als Hieroglyphe des Multi-

plikators Dreizehn gefunden haben (vgl. obeu

S. 808 und 823 Abb. 67 und 169). In der an vierter

Stelle unter dem Katun-Zeichen folgenden Hiero-

glyphe erkennt man unschwer das oidechsen-

artige Thier mit dem gekrOmmten Hauzahn, das

wir als Hieroglyphe des UinaVa, des Zeitraumes

von '20 Tagen, kennen gelernt haben. Auf den

Altar-Platten von Palenque, aber auch auf den

anderen Monumeuten, finden wir den Kopf

dieses Thieres von einem Band umschlungen

(vgl. oben S. 733, Abb. 82, 88, 93, 94, 98,

und 8. 797, Abb. 34). Dasselbe sehen wir

auch hier bei dem Thier der vierten auf das

Katun-Zeichen folgenden Gruppe. Die Hiero-

glyphe, die an funfter Stelle nach dem Katun-

Zeichen steht, muss die Einzel-Tage (km)

bezeichnen. Diese scheint, merkwiirdigerweise.

den Kopf eines Affen wiederzugeben, eiue Dar-

stellung, die ich auf anderen Denkmalern

bisher noch nicht angetroffen habe. An sechster

Stelle endlich steht der Tag 1. eb. Man er-

kennt die Hieroglyphe ohne Weiteres an der

durch Strichelung oingefassten Zeiehnung in der rechten oberen Ecke.

In der Form, die Landa und die Handschriften diosem Zeichen g»-ben,

ist diese durch Strichelung begrenzte Zeiehnung an einem Gesichte ange-

bracht, das nur in ganz vager, wenn auch immerhin kenntlicher Weise.

Seler, (ii<soinraelte AbhandlunRon I. 53

Abb. 195.

Hieroglyphcn-Scite

der Nephrit-Platte

des Leidencr Museums.
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834 Dritter Abwhnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entxifferung.

an das des Todesgottes l
) erinnert (vgl. oben S. 741, Abb. 159, 160). Auf

den Monumenten ist sie (ygl. oben S. 742, Abb. 161) in der Schl&fen-Gegend

eines Todten-Schadels zu sehen. Auf der Nephrit-Platte ist aber hier der

Todten-Schadel nur duroh einen fleischlosen Unterkiefer markirt. Und es

orinnort nun diese Kombination eines fleischlosen Unterkiefers mit der

durch Strichelung eingefasnten Zeichnung in auffalligster Weise an gewisse

Fornien des mexikanischen Zeichens malinalli (vgl. Abb. 196), dem da*

Maya-Tageszeichen eb ja entspricht.

Abb. VM\. Das zwolfte Tapeszeicben malinalli

.

Nach dem Codex Borgia, Codex Vaticanus B, Codex Bologna.

Die Initial Series dieser Platte ist demnach so zu lesen:

8 X 20 x 20 x 360

14x 20x360
3 X 360

1 x 20

12 X 1

1. eb.

Die Summirung ergibt die Zabl 1 253 912. Das sind 4822 Tonalamatl

und 192 Tage, oder 3435 Sonnenjahre und 137 Tage. Das ist der Abstand

des Tages 1. eb, 20. xul von dem Anfangs- und Normal-Datum 4. ahau,

8. cumku.

Interessant ist hierbei insbesondere das verhaltnissraassig hohe Alter,

das sich darnach fur dieses Stuck ergibt. Es geh5rt, nach dieser Initial

Series, schon dom neunten Zyklus an und liegt sechs gauze Katun und
iiber sechzehn Tun (genauer 135 Jahre und 13 Tage) vor dem altesten,

durch ein Datum bezeichneten Monument, der Stele C von Quirigua. Und

1) Ich habe, eben dieser Unbestimmtheit halber, in frOheren Mittheilungen die

Merkmale des Todesgottes in dem Zeichen eb irriger Weise fin* solche eines alt en
Gesichts angesehen.
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22. Einiges mehr fiber die Monumente von Copan und Quirigna. 835

zwischen der Leidener Nephrit-Platte und dem jungsten bisher bekannt

gewordenen Monument, dem Stelen-Bruchstuck von Sacchana, raftssten '28

ganze Katun und 7 Tun, das aind nahezu 560 Sonnenjahro, verflossen sein

— ein ganz ro8pektabler Zeitraum, der weit fiber die Perioden hinausgeht,

mit denen wir in der beglaubigten mexikanischen Geschichte zu rechnen

i fn Stande sind.

Freilich, sollen wir Goodman glauben, der die Leidener Platte am
Schlus.se seines Werkes ebenfalls behandelt, so wQrden nicht bloss 560,

sonderu 8383 Jahre zwischen ihr und dem yon ihm als jflngstes angesetzten

Quirigua-Monumente verflossen sein, das Stuck also oiu absolutes Alter

von 10 731 Jahren haben und so das altoste bekannte historische Monumeut

der Welt sein. Goodman liest namlieh die Hieroglyphen-Gruppe, dip am

Schlusse der Initial Series auf das Datum 1. eb folgt, 5. zac, d. h. er meint,

dass auf der Platte ein Tag 1. eb angegeben sei, der der fttnfte des Uinal's

zac sei, und er setzt darnach die Leidener Platte in die 54. seiner grossen,

je 260 Katune umfassenden Aeren. Sie musste also nicht bloss einen

Zyklus, sonderu eine ganze solche Aera und einen Zyklus, also 14 ganze

Zyklen vor der Hauptreihe der Monumente von Quirigua liegen. Richtig

ist, dass in der auf das Datum 1. eb folgenden Gruppe eine Fflnf erkennbar

int. Aber es gehSrt mehr als Intuition dazu, in dem Rost der Gruppe die

Formen des Zeichens zac zu sehen. Das Element kin ist in der Gruppe

deutlich. Aber von dem Elemente cauac, das den Haupttheil des Zeichens

zac bildet, ist kerne Spur vorhauden. Wahrscheinlich haben wir hier

ilberhaupt kein Uinal-Zeichen vor uns. Freilich fehlt nun auf dem Mo-

numente audi das Datum 20. xul, das, weun wir 4. ahau, 8. cumku als

Anfang setzen, sich aus der Rechnung ergibt — es sei denn, dass wir

etwa die zweite Hieroglyphen-Gruppe unter dem 1. eb als zwanzig, die

dritte als .cut zu lesen hatten, was immerhin mdglich ist, vorlaufig aber

doch noch zu hypothetisch erscheint. Aber wir haben auch unter den

grossen Monumenten verschiedene gefunden, die am Ende der Initial

Series nur den Tag und nicht das Uinal-Datum augeben, wo aber doch

verschiedene Umstiinde es uns glaublich machten, dass auch bei ihnen der

Anfang der Zahlung das Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku war. Und wir

werden das Gleiche auch fQr die Nephrit-Platte des Leidener Museums

aunehmen durfen. Haben wir aber darin Recht, so sind es eben doch

nur 560 Jahre, die diese Platte alter ist als die juugsten Stelen, die Stelen-

Bruchstiicke von Sacchana. Die gewaltigen von Goodman angenommenen

Zeitraume sind eitel Phantasie.

Was uberhaupt das absoluto Alter dieser Monumente betrifft, so habe

ich schon in meiner vorigen Abhandlung erwahnt, dass, so sicher die innere

Chronologie der Monumente jetzt erscheint, es leider doch bisher nicht

mSglich gewesen ist, sie an die europ&ische Zeitrechnung anzuschlieBsen.

Wir sind daher immer noch ausser Stande, eine absolute Zeit fur diese

63*
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836 Dritter Abschuitt: Kalender und Hieroglyphcn-EntiifferunK.

Monumente anzugeben. Immerhin kann man eine obere Grenze setzen.

Die Gegend, der die Stelen-Bruchstflcke aus Sacckand entstammen, der

Distrikt Nenton an den Grenzen von Guatemala und Chiapas, war.

das wissen wir, in den letzten ehristlichen Jahrhunderten menschenleer

und muss es schon in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts gewesen

sein. Denn die Truppen-Kdrper, die unter Ffihrung des Lie. Pedro

Ramirez sich im .lahre 1559 in Comitan sammelten, mussten auf ihrem

Wege nach der Laguna del Lacandon diese Gegenden passiren. Hatten

sie bier eine der Ffllle der Monumente entsprechende BevSlkerung ge-

funden, wir hatten davon eine Nachricht haben mflsaen. Somit muss das

alteste Monument, die Nephrit-Platte von Rio Gracioso, mindeatens am
5G0 .Tahre alter als der Anfaug des 16. Jahrhunderts sein, also spatestens

aus der Mitte des 10. Jahrhunderts stammen-, die Hauptreihe der Monu-

mente von Quirigua musste spatestens Mitte oder Ende des H. Jahr-

hunderts fallen, kftnnte natfirlich aber auch betrfichtlich alter sein. Wie

weit wir eventuell berechtigt waren zuruckzugehen, dazu fehlt bislang

jeglicher Anhalt, und ea ware mflssig, da eine Schatzung zu versuchen.

Vor der Hand mussen wir una bescheiden und abwarten, ob vielleicht in

den kommenden Jahren eiu glQcklicher Zufall oder weitere Entdeckungen

uns einen Hchlussel in die Hand geben. —
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23.

Die Cedrela-Holzplatten von Tikal im Museum

zn Basel.

Zeitschrift far Ethnologic XXXII. (1900.) S. 101-126.

In der ersten meiner beiden Mittheilungen ilber die Monumente von

Copan und Quirigua 1

) habe ich (vgl. oben S. 741)— 751) audi die Hiero-

glyphen besprochen, die sich auf der grossen Cedrela-Holzplatte') von

Tikal befinden, die dureb den im Jahre 1878 in San Francisco ver-

storbenen Dr. Bernouilli in das Museum zu Basel gekommen ist. Ich

konute diese Hieroglyphen heranziehen, da durch Cham ay von dieser

Platte ein vorzQglicher Abguss hergestellt worden ist, von dem auch im

Koniglichen Museum fur Yolkerkunde eine Kopie vorhanden ist. Ausser

den fQnf Holzstucken, aus denon sich diese grosse Platte zusammensetzt,

besitzt da9 Basler Museum aber noch acht andere, aus derselben Lokalitat

stamniende Stflcke, die in ahnlicher Weise mit in kr&ftigem Relief aus-

geffihrten Piguren und Hieroglyphen bedeckt sind, die sich aber nicht

zu einer zusammonhangenden Darstellung aueinanderfiigen lassen. Diese

letztereu sind bisher nur durch die Photographien bekannt geworden, die

de Kosny im Jahre 1881 aufgenommen und in dem Bericht fiber seine

Studienreiso") verdffentlicht hat. So schOii diese Aufnahmen sind, sind

sie doch zu kleiu, um die Einzelheiteu in den Hieroglyphen zu stud i ren.

Es war mir daher erst durch ein Paar in grtisserem Masastabe aufge-

nommene Photographien, die Herr Dr. Fritz Sarrasiu die grosse Liebens-

wiirdigkeit hatte ffir mich anzufertigen, mOglich, die Hieroglypheu-Reihen

audi dieser anderen Tikal-Bruchstiicke einer Analyse zu unterwerfen.

1) Zeitschrift fUr Ethnologic XXXI (1899), S. (670)— (738). Oben S. 706—791.

2) In meiner Abhandlnng habe ich, der (iblichen Bezeichnung folgend, „Ceder-

Holzplatte" fUr „Cedrela-Holzplatte
u

gesagt. Auch die letztere Bezeichnung, die

ich indes beibehalten zu mtissen glaubte, beruht auf einer etwas zweifelhaften

Bestiramung des Holzcs durch einen Basler Naturforscher, auf die de Rosny in

seiner Mittheilung liber diese Hieroglyphen- Platten (Memoires de la SocieHe d'Ethno-

graphie, Nr. 3, p. 97, Anna.) Bezug niromt.

3) „Les Documents ecrits de 1'Antiquite Americaine 4
* (Memoires de la Sociote

d'Ethnographie, Nr. 3, Paris 1882).
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838 Dritter Abschnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entiifferung.

Die Schnitzereien auf diesen Holzplatten gehdren zu dem Vollendetsten,

was die Maya-Kunst geschaffen hat. Die grosse Platte zeigt unteu einen

in drei Stufen aufsteigenden Bau, eine richtige Stufen-Pyramide, die links

und rechts durch eine auf der Unterlage festgebundene, ira Querschuitt

sichtbare Stange begrenzt ist. Diese Stangen deuten vielleicht an, dass

der ganze Treppenbau, mit allem was darauf ist, tragbar sein, in Prozession

vom Tempel oder zum Tempel oder dureh die Strassen des Orts getragen

werden sollte. Wfihreud die uuterste und die zweite Stufe frei nach aussen

vorspringen, reicht bis an den ausseron Rand der dritten Stufe ein Relief,

das die Vorderseite des Treppenauf baus in seiner ganzeu Hdhe bedeckt,

leider aber nur an der einen Seite einigermassen erhalten ist. Die Seiten-

theile dieses Reliefs bilden zwei iiberoinander angebrachte, nach aussen ge-

richtete phantastische Thierracben, oder vielmehr nur die Oberkiefer von

solchen, die an der reehten Seite (zur Linken vom Beschauor) mit in

ublicher Weise gezeichneton Augen dargestellt sind, an der linken Seite

Abb. 1.

aber (zur Recliten vom Beschauor) statt des Auges ein aus der Zeichnuilg

hervorragendes gauzes menschliches Profilgesicht aufweisen (Abb. t). In

der Mitte dieses die Vorderseite des Treppenaufbaus bedeckenden Reliefs

scheint links mid rechts je ein mit dem Oesicht nach innen gerichtetes

sitzendes Skelct dargestellt gewesen zu sein, von denen aber nur auf der

einen Seite deutlich erkennbare Reste noch vorhanden sind. Zwischeu

ihuen befand sich zweifelsohne noch ein Symbol, von dem es sich aber nicht

mehr feststelleu lasst, was es war, da das Holz hier abgebrochen ist.

Auf diesem Aufbau steht oder sitzt eine menschliche Figur, in en-face

Stellung mit auswarts gesetzten Fflssen, gleich den Figurcn der Stelen

von Copan und Quirigua, aber mit nach rechts (nach links vom Beschauer)

gewandtem, also in Profil dargestelltem Gesicht (Abb. 2). Vom fallt bis

zu den Fiissen eine kostbare, in oigenthflmlicher Weise gemusterte und

mit Fransenborte versehene Decke herab. Daruber bedeckt die Schultem

ein aus aneinandergereihten Steinperlen gefertigter Ualskragen von der Art.

die die Mexikaner c/talchtuh-cozca-petlatl nannten, mit einem Franaen- und
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Schellenbesatz und eineni Mittelstuck oder Brustschmuck, der ein phan-

tastisches en face-Gesicht, das, wie es scheint, das eines Jaguars sein soli,

und funf von ihm nach unten hangende Riemen mit Schellen am Ende zeigt.

Die rechte Hand halt einen Stab, der mit Federn und Rosetten geuchmttckt

ist und augenscheinlich keine Watte ist. sondern vielleicht eher dem

Abb. X.

chicauaztli, dem Rasselstab der mexikanischen Krd-. Mais- und Wasser-

(iottheiten, zu vergleichen ist. Am linken Ami h&ngt ein Rundsehild von

merkwfirdig kleinem Durchmesser, der auf seiner Flftrhe ein von breiten

Streifen gebildetes Kreuz zeigt und auf dem senkreohten der beiden sieh

kreuzenden Streifen — mit gekreuzter Striehelung ausgefilllt. daher schwarz

gemalt gedacht — eine Form des Zeichens cunt „Tod* tragt, die ohuo Zweifel
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wohl aus gekreuzten Todtenbeinen entstanden ist, und die wir ganz allgemein

auf den Monumenten auf Armen, Beinen oder dera Geaichte solcher Gdtter

angegeben finden, die wir aus verechiedenen Grunden berechtigt sind als

Todes - Gottheiten anzusehen l
).

Das Auffalligste aber an der Erscheinung dieser Hauptfigur (Abb. 2)

der Holzplatte von Tikal ist, dags das Gesicht aus dem gedffneten zahne-

starrenden Rachen eines Ungeheuers hervorsieht, das eine schuppige oder wie

mit Mosaik inkmstirte Haut aufweist, sowie ein grosses, stark hervortretendes

Auge, und dessen Schnauzen-Ende in eigenthQmlicher Weise winklig nach

oben umgebogen ist. Hfitte ich eine mexikanische Figur vor mir, so

wiirde ieh dies als xiuh-coua-naualli, als ^Turkisschlangon-Verkleidung"

hezeichnen. Denn das mit diesem Namen genannte eigenthQmliche Abzeichen

des mexikanischen Feuergottes, das in gleicher Weise auch bei Uitzthpochtli

und bei Tezcatlipoca angetroffen wird, und das zweifelsohne auch schon

von dem Quetealcouatl von Tollan getragen wurde, zeichnete sich, wie das

selbst in spaten Darstellungen noch hervortritt, durch ein in fihnlicher

Weise nach oben umgebogenes Schnauzen-Ende aus (vgl. Abb. 3). In der

That gehort auch zu dem mit Schuppen- oder mit Turkis-Mosaik bedeckteu

Ungeheuerkopf, der die Helm-Maske der Hauptfigur unserer Tikal -Platte

bildet, ganz wie zu dem Drachenkopf, den der mexikanische Feuergott

hinten am Nacken als seiue Devise tragt, eine Art Schlangenleib, der als

verhaltnissmassig winziges Anhangsol hinter dem Kopfe der Figur sichtbar

wird. Er ist, wie die grosse Schlange, die wir gleich zu besprechen haben

werden, mit rSpiegeln
u — Scheiben, die einen Kern in der Mitte haben —

gezeichnet und endet in eine als Gesicht ausgebildete oder mit einem

Gesicht verzierte Federquaste. Der kammartige Federschmuck, der hinter

dem Kopfe der Figur bis zu dem Schulterkragen herabreicht, gehdrt vielleicht

als Federkamni zu dem Kopf dieser Tiirkisschlange. Bedeutsam endlich

tritt an der Schliife dieser Turkisschlangen-Verkleidung dem Beschauer

bei unserer Tikal-Figur das Symbol entgegen, das Forstemann uns

als die Hieroglyphe des Planeten Venus kennen gelehrt hat. E8

ist, wie alles iibrige an dieser Helm-Maske, wie mit Mosaik inkrustirt

gezeichnet.

Die ganze Figur, die ich in Obigom naher beschrieben habe, hebt

sich, wie das auch in Abb. 2 wiedergegoben ist, von einer Platte ab, die

die Gestalt eines Quadrats mit abgerundeten Ecken hat und die wohl die

Rflckenlehne eines Stuhls darstellt, dessen Seitentheile weiter unten zu

Seitcn der Kniee sichtbar werdeu. Die Rtickenplatte dieses Stuhls zeigt in

der rechten (fiir den Boschauer linkon) oberen Ecke — trotz des durch-

gohenden Risses der Holzplatte deutlich sichtbar — das Zeichen des Todes.

zwei gekreuzte Todtenbeine. Die nach vorn vorspringenden Seiteii-

1) Vgl. oben S. 805, Abb. 57—60 und S. 807, Abb. 64.
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f .'/ *

Abb. XiuM - eoua - naualli .Tfirkisschlangen -Verkleidung"

:

a des Feuergotts < Xiuhttrutlit. Codex Telleriano-Remensis 24.

b . , Ms. BibL Nazionale Florenz. 77.

r . , . Codex Borbonicus 20.

d . Aubin'sches Tonalumatl 9.

r „ „ „ Codex Borbonicus 9.

/ „ „ Sahagun-Ms. Bibl. del Palacio.

(7 VHzilopoehtWs. Sahagun-Ms. Bibl. del Palacio.

A Tezcattipoca's. Codex Borbonicus 22.
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begrenzungen des eigentlichen Sitzes tragen auf der Vorderseite eine eigen-

thQmliche Ornamentation, auf der man, wiederum wie in Mosaik-Lnkrustation

ausgefflhrt, einen aufrechten Todtenknochen, darGber einen gleichen in

querer Lage und dariiber endlich, ebenfalls in Mosaik- Inkrustation, die

untere Halfte eines nach links (rechts vom Besehauer) gewaudten Todteu-

sch&dels erkennen kann.

Abb. 4.

Dieser Sitz und die auf ihm tlironende reich geschmflckte Gestalt

erheben sieh fiber dem — tragbaren — dreistufigen Unterbau, den ich ini

Hingang naher boschriebon babe. Derselbe Unterbau dient aber noch als

Trager fiir eine zweite Figur. Auf ihm ruhen, zur Rechten und zur Linken

dor Hauptfigur, der Kopf- und das Schwanzende einer machtigen Schlange,

doren dicker Leib, einen Bogen oder eine Art Hufeisen bildend, hinten

and zu Seiten der Mittel- und Ilauptfigur zu sehen ist. Der innere Saum

dieses Hufoisens wird von der Reihe der Bauchschuppeu gebildet. Der

ttbrige Theil des Schlangenleibes ist theils mit ovalen Scheiben. die einen
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doppelt kontourirten Kern in tier Mitte haben. — tezcatl „Spiegel u wurden

die Mexikaner solche Piguren nennen — , theils mit grossen breiten

sehwarzen Flecken, die von kleineren sehwarzen Flecken umsanmt sind —
das Schwarz ist hier, wie gewdhnlich in den Reliefs, durch gekreuzto

Streifung zum Ausdruck gebracht — in seiner ganzen Lange bedeckt

Der Kopf dieser Schlange ist nach rechts (links vom Beschauer) gewendet.

Der Rachen ist weit gedffnet, und aus ihm kommt dor Kopf und der Arm
einer Gottheit hervor (Abb. 4), die durch oine nach oben gebogene, oft

ganz und gar in Schnorkel auseinandergehende Nase gekennzeichnet ist,

und die der Ah bolon tefacab, der „Herr der neun Medizinen u oder „Herr

Abb. 5.

der neun Generationen*4
, die Wasser-Gotthoit, ist. Das Schwanzende der

Schlange, das links (zur Rechten vom Beschauer) liegt, ist ebenfalls als

Kopf ausgebildet, der in den allgemeinen Linieu auch die Gestalt des

Kopfes der Wasser-Gottheit wiedorgibt, aber als todter Wassergott, mit

einem fleischlosen Unterkiefer, dargestellt ist (Abb. 5). Dieser Kopf ist

nicht nach hinten, sondern nach oben gerichtet, und or ist, mit Beziehung

auf den Schlaugeuleib, verkehrt orientirt Seine Kinn- oder Bauch-

seite fallt mit der Riickenlinie des Schlaugenleibes zusammen. Seine

Stirnseite ist der Bauehseite der Schlange zugekehrt.

Die obere \V*6lbung des von dieser Schlange gebildeten Hufeisens ist

von einem Federkamm umsaumt, und auf dem Scheitel des Hufeisens ist
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ein Buach sichtbar, von dejn auf beiden Seiten eine Ffllle von Quetzal

Federn herunterfallt. Ueber dem Scheitel aber thront das en-face-Gesicht

eines Vogels (Abb. 6), von don beiden Flugeln eingefasst, die, wie das

bei den Vogel-Figuren der Maya-Denkm&ler ziemlich allgemein beobachtet

wird l
), in die Gestalt ernes Reptilrachens umgebildet sind, wobei der Flugel-

bug die das Auge tragende Oberseite dieses Rachens darstellt.

Die Vcreinigung des Vogels, der Quetzal-Federn und der Schlange, und

vielleicht mehr noeh das Auftreten der Hieroglyphe des Planeten Venus

an der Schl&fe der Tflrkisschlange, die die Helm-Maske dieser Figur

bildet, erwecken die Vermuthung, dass die Hauptfigur dieser Holzplatte

von Tikal den Gott Quetzalcouatl- Kukulcan zur Anschauung bringen soli.

Das Zeichen cimi aber, dass wir auf seinem Schilde fanden, und die ge-

kreuzten Todtenbeine, mit denen die Lehne und die Seitentheile seines

Stuhles. verziert sind, deuten darauf hin, dass er als der zu den Todten

hinabgehende oder fiber die Todten herrschende, oder als der westliche,

der Abendstern, dargestellt werden sollte.

Ich mochte in diesem Zusammenhang auf eine parallelc Darstellung

hinweisen, die auf den nordlichen und den anstossenden Ostlichen und

westlichen Wanden des Ost-Korridors des Palastes E. von Palenque in

Stuckrelief ausgefiihrt ist'), und die ich nach der von Maud si ay gegebenen

Abbildung in Abb. 7 wiedergebe. Wie man sieht, haben wir auch hier

in der Mitte oder dem Scheitel des Ganzen das en-face -Vogelgesicht von

den beiden Flugeln eingefasst, die auch hier in einen Reptilrachen uni-

gewandelt sind. Wir haben zur Rechten (links vom Beschauer) den Kopf

der Schlange, die aber hier den Rachen nicht aufgesperrt hat und keine

Figur aus ihm hervorkommend zeigt. Wir haben aber zur Linken (rechts

vom Beschauer) denselben Kopf der todten Wasser-Gottheit und in der-

selben verkehrten Orientirung. Die Hieroglyphe des Planeten Venus, die

auf der Holzplatte von Tikal an der Schlafo der Tflrkisschlaugen-Maake

der Mittelfigur zu sehen ist, ist hier an der Schlafe des das rechte Ende

bildonden Schlaugenkopfes angegeben, der dieselbe Hieroglyphe auch in

seinem Auge erkennen lasst. Statt des Schlangenleibes ist aber hier ein

starrer Streifen angegeben, der mit den Symbolen von Gestirnen be-

deckt ist, gleich den sogenannten Himmelsschildem, die wir aus den Maya-

Handschriften ken nen. DerVergleich mit dieser Palenque-Skulptur lehrt

tins daher, dass die Federschlange, der Quetzalcouatl-Kukulcan, in der Auf-

fassung dieser Maya-Stamme das Himm elsgewDlbe veranschaulichen soil.

Und das erklart die eigenthiimliche bogen- und hufeisenf5rmige Gestalt,

die dem Leibe der Schlange auf unserer Holzplatte von Tikal gegeben ist.

1) Vgl. Zeitschrift fur Ethnologie XXXII (11HHJ), VerhandU 8. (193), Abb. 39.

2) Maudalay, Biologia Oentrali-americana. IV. PI. 43.
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E8 ist bemerkenswerth, dass von den drei Darstellungen der Fedcr-

schlange, die sich unter den Monumenten von Copan befipden, den Skulpturen

G„ G„ O Maudslay'scher Bezeichnung, die eine, die Skulptur G
t , den

Leib der Schlange, der auch hier theils mit Spiegeln, theils mit breiten,

drei- oder viereckigen schwarzen Plecken gezeichnet und auf der Rucken-

linie mit einem Federkamm versehen ist, in derselben eigenthumlichen

hufeisenfdrmigen Aufwolbung darstellt, wie wir das auf der Holzplatte von

Tikal sehon. Es ist das ein Beweis, dass auch in Copan sich mit dem Bilde

dieses Fabelthiers die Vorstellung des Himmelsgew5lbes verknflpfte.

Die Federschlange G
x
von Copan zeigt, wie die unserer Holzplatte

von Tikal, an dem Kopfonde den Kopf dor Schlange mit aufgesperrtem

Rachen, aus dem der Kopf und der Arm einer Gottheit hervorkommen, die

aber hier nicht mit deformirter Nase. sondern mit einfachen menschlichen

ZQgen dargestellt ist. Wie bei dem Stuckrelief von Palenque (Abb. 7).

ist die Hioroglyphe des Planeten Venus sowohl auf einer uber der Schlafe

emporrngenden Arabeske, wie auf dem Lide des Auges der Schlange an-

gegeben. Das Schwanzende der Skulptur G, von Copan ist, wie das der

Schlange unseres Tikal-Reliefs und das des Stuckreliefs von Palenque, als

Kopf der Wasser- Gottheit, aber mit fleischlosem, aus Todtenknochen ge-

bildetem Unterkiefer dargestellt. Auch die zugehftrigen Arme sind als

Skelettarme, aus Knochen gebildet, gezeichnet. Der Kopf hat aber hier

nicht die verkehrte Orientirung, die wir sowohl auf der Holzplatte von

Tikal, wie an dem Stuckrelief von Palenque beobachteten. Das Augenlid

dieses Kopfes ist durch Ausfnllung mit gekreuzter Strichelung als dunkles,

schwarzes, n&cktigcs gekennzeichnet.

Bei der Skulptur G, von Copan fehlt das Kopfende der Schlange.

Das Schwanzende ist ahnlich dem der Skulptur G, gebildet.

Die Skulptur O von Copan zeigt einen abweichenden Charakter. Ks

ist ein etwas unregelmassiger, sich nach oben keilfSrmig zuschftrfender

Block, der in der Mitte seiner oberen Kante eine tiefe rechtwinklige

Ausarbeitung, wie fur die Aufnahme eines aoderen Werkstflckes, zeigt.

Auf der einen Seite dieses Blocks sieht man ein Reptil, dessen Kopf die

konventionelle phantastische Form eines weit aufklappenden Schlangen-

rachens hat, und dessen schuppiger, auf dor Flache mit Spiegeln, die einen

schwarzen Kern umschliessen, gezeichneter Leib langs des ganzen Ruckens
mit einem Federkamm besotzt ist und am Schwanzende sich spiral ein-

rollt. Die andere Seite des Blocks dagegen zeigt links und rechts je einen

Schlangenrachen der gleichen phantastischen Gestalt, zu denen je ein

dflnner, in eine mit einem Gesicht verzierte Federquaste endender Schlangen-

leib gehOrt, die aber sich verschlingend einen viereckigen Raum um-
schliessen, mit einem etwas an manche Forrnen des mexikanischen Zeichens

acatl erinnernden Symbol, das bisher noch nicht gedeutet worden ist. Auf
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den Schnialseiten des keilformigen Blocks endlich sieht raan Wasserthiere

Fische und eine Krote, und zwei menschliche Figuren.

Zu derselben Klasse von Monuraenten scheint auch noch ein vier-

eckiges postainentartiges Stuck zu gehOren, das an dera Fuss der Treppe,

die zu dem Tempel 11 von Copan hinauffuhrt, gefunden worden ist. Auf

der einen der beiden langeren Seiten dieses Stuckes ist das merkwiirdige

Thier abgebildet, das ich in Abb. 8 wiedergegeben habe. Wie man sieht,

zeigt auch hier das Kopfende des Thieres einen weit aufklappenden

Abb. 8. Skulpturstfick am Fuss von Tempel 11. Copan.

phantastischen Schlangonrachen, aus dem der Kopf eiues Gottes hervorsieht;

das Schwanzende dagegen zeigt den Kopf der Wasser-Gottheit, aber mit

Heischlosem Todtenknochen am Unterkiefer. Das Thier ist hides hier

keine Federschlange, sondern eine Art Reptil. Seine besondere Natur aber

ist durch das Symbol zum Ausdruck gebracht, das man unterhalb seines

Kuckens sieht, das die wesentlichen Elemente des Zoichens cauac wieder-

gibt, — des Zeichens, das dem mexikaniscken Zeichen quiauitl „Regen w

entspricht, das in manchen Listen auch ayotl „Schildkr6te tt genannt wird,

und das ohne Zweifel den Gewittersturm, Donner und Blitz, und den mit

Wolken fiberzogonen Himmel diesen alten Stammen veranschaulichte.

Das Stuckrelief von Palenque und die Skulptur 0 von Copan sind von

keinen Hieroglyphen begleitet. Auf den beiden Seiten der Skulptur G,

ist eine Doppelreihe von Hiero-

glyphen vorhauden, die aber noch /C^-^^^ t̂^ Qj
der Deutung harren. Auf der

( ^§Sh/7r^
Skulptur G, von Copan dagegen, s\<

derselben, die, gleich unserer C^^^\(^oa^)
Holzplatte von Tikal, die Feder-

^B&^^Ss Qi

schlange mit hufeisenf5rmig auf-

gewSlbtem Leibe vorfiihrt, sehen

wir in dem Hohlraum der Wolbung eine Gruppe von vier Hieroglyphen,

deren erste beiden das Datum 4 ahau 13 yax darstellen. Es scheint das

ein fflr Copan besonders wichtiges Datum gewesen zu sein, eines, mit dem
eine Aera grossartiger Bauwerke begann. 200 Tage vor dieses Datum

fallt die Stela A von Copan. Und auf dieses Datum selbst der Altar S

von Copan und die merkwiirdige Stele B, die eine Verkorperung der Gottheit

Abb. 9.
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des Zeichens cauac und der Schildkrdte darzuatellen scheint (Vgl. Abb. 9,

S. 847.) Den Kopf dor Schildkrate sieht man in einem der offenen Raume
der Hinterscite dieser Stele in Hieroglyphe wiedergegeben.

Das Datum 4 ahau. Yd ycu- bezeichnet den Anfang eines ganzen Katun,

oder eines ersten Katun -Viertels 1

). Auf den Anfang des darauf fol-

genden zweiten Viertels dieses selben Katun, den Tag 10 ahau,

8 cKen, fallt dann die Stele D von Copan, die merkwurdigste aller Copan-

Stelen, die auf der Hinterseite eine Doppelreihe von durchweg in ganzen

Figuren ausgefQhrten Hieroglyphen tragt, auf der Vorderseite die Figur

einer mit einer Maske vor dem Gesicht dargestellten Gottheit zeigt und

im Uebrigen die Verkorperung der Wasser-Gottheit, des Ah bolon tzacab,

des „Herrn der neun Medizinen oder der neun Generationen* ist, dessen

Kopf denn auch in der auf der einen der beiden Seiten der Stele angegebenen

Hieroglyphe Abb. 10, rechts zu sehcu ist, gegenflber dem durch die Zahl

Sieben gekennzeiohneten Gotte, den ieh in meinem Buche fiber Chacula 8
)

als Uuc ekel ahau bestimmt habe.

Der Anfang des dritten Viertels dieses selben Katun's endlich,

der Tag 3 afiau, 3 mol, ist es, der an den Kopf der Hieroglyphen-Reihen

der groesen Cedrela-Holzplatte von Tikal gesetlt ist, und der ohne Zweifel

wohl den Tag der Errichtung dieses Monumentes, den Tag, fflr den dieses

Monument bezeichnend sein sollte, angibt. Ich habe oben S. 749 dieses

Anfangs-Datum und die Hieroglyphen der Zalilen, die von ihm zu anderen

Daten fiihren, abgebildet. Es sind keine grossen Zeitraume, die hier dar-

geatellt sind. Von dem Anfangs-Datum fiihrt ein Zeitraum von 2 Tuuen oder

•^X360 und 42 Tagen zu dem Datum 11 ik, 15 cKen (vgl. Abb. 11). Dann

folgen in der unteren Halfte der Kolumnen A, B und der oberen Halfte der

Kolumnen C, D eine Anzahl Hieroglyphen, die noch unentziffert sind.

In der vierten und fdnften Zeile der Kolumnen C, D folgen darauf die

3 Hieroglyphen Abb. 12, von denen die erste eine interessante Variante

1) Vgl. die Tabclle der Tun-Anfange in raeiner Abhandlung Uber die Monu-

mente von Copan und Quirigua. Oben S. 8.J0, 831.

2) „Die alten Ansiedlungen von Chacula im Distrikte Nenton des Departements

Huehuetenango der RepubUk Guatemala." Berlin (Dietrich Reimer) 1901. S. 94-96.

Abb. m.
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des Zeichens fur einen Tag (hun kin), die beiden anderen das Datum
12 akbal, 16 ch'en darstellen, das in der That den auf 11 ik y 15 ch'en

folgenden Tag, das um einen Tag von ihm abstehende Datum, bezeichnet.

Nach weiteren sechs unentzifferten Hieroglyphen folgen endlicb in den ersten

beiden Zeilen der Kolumnen E, F die drei Hieroglyphen Abb. 13, die den

Zeitraum von 3 Tun, oder 3 X 360 Tagen, und das Datum 13 akbal, 1 ch'en,

das um den genannten Zeitraum von dem vorhergehenden Datum, dem
Datum 12 akbal, 16 ch'en, absteht, zur Anschauung bringen.

Abb. 13.

Das Datum 13 akbal, 1 ch'en ist das letzte der auf der grossen Hiero-

glyphen-Platte von Tikal genannten Daten. Es steht, wie man sieht, von

dem Anfangs-Datum 3 ahau, 3 mol um 5 Tun (5 X 360 Tage) und 43 Tage

ab. Es gehdrt nicht mehr dem mit 3 ahau, 3 mol beginnenden dritten,

sondern dem folgendon vierten Katun -Viertel an, dessen Anfangstag der

Tag 9 ahau, 18 xul ist, und bezeichnet in diesem Katun-Viortel den ersten

Tag des ersten in dieses Viertel fallenden Uinals (sogenaunten Monats)

ch'en. Es hat gewiss seine Bedenken, das, was una die spateren Historiker

aus Yucatan oder Chiapas berichten, ohne Weiteres zur Erklarung des

auf den zentral-amerikanischen Monumenten Dargestellten zu benutzen.

Seler. Gesammelto Abhandlungen 1. <



850 liiitter Abschnttt: Kalender und Hieroglyphen-Entzifferung.

Aber ich kann mich doch nicht enthalten darauf hinzuweisen, dass der

Uinal ch'en, der auf der grossen Tikal-Platte so bedeutsam hervortritt, auch

in dem yukatekischen Fest-Kalender eine besondere Rolle spielt. In ihn

fiel nach Landa das Fest Ocna, das Fest der Erneuerung des Tempels.

Es wurde, nach ihm, den Chac, den Gdttern des Feldbaus, — oder richtiger

den Gottern der vier Winde, den Regengdttern — zu Ehren gefeiert. Man

erforschte an ihm das, was nach den herrschenden Zeichen von dem Jahre

zu erwarten war, und man erneuerte die Idole, die Rfiuchergefasse. man

baute, wenn es nOthig war, den Tempel neu oder erneuerte ihn, — y ponian

en la pared la memoria destas cosas con sus caracteres = „und man schrieb

auf dip Wand in Hieroglyphen einen Bericht flber diese Vorgange".

Was nun die anderen Bruchstflcke von Tikal betrifft, die sich nicht

zu einer einheitlichen Darstellung aneinanderfflgen, so sind auf denen,

die de Rosny in seiner oben geuannten Mittheilung mit den Buch-

staben d, e, f bezeichnet, nur noch

unzusammenhangende und schwer

deutbare Reste von Figuren und Sym-

bolen sichtbar. Dagegen sind auf den

Flatten g und h de Rosny's — ich

will sie als Hieroglyphen-Platte II be-

zeichnen — und auf der Platte i de

Rosny's — ich bezeichne sie ent-

sprechend als Hieroglyphen-Platte III

— noben Figuren- Resten noch zu-

sammenhangende Reihen von Hiero-

glyphen erhalten.

Auf der Platte II von Tikal

scheint eine Profil-Figur dargestellt

gewesen zu sein, deren Kopf die Zflge

der Gottheit der Zahl „Sieben" l
) auf-

weist, und die als Schmuck auf der

Brust oder am Gurtel einen Kopf

tragt, der von ansehnlichen Dimen-

sionen und noch wohl erhalten ist.

Abb. 14. V°r dieser Figur sieht man eine

Doppelreihe von 17 Paaren gut er-

haltenor Hieroglyphen, und flber ihr ist daneben eine zweite Doppelreihe

von vier Paaren von Hieroglyphen wenigstens noch in Resten vorhanden.

Die erste Doppelreihe, die Reihe von 17 Hieroglyphen-Paaren, beginnt

mit demselben Datum wie die in dem Yorhergehenden besprochene Haupt-

platte (I) von Tikal. Es ist 3 ahau, 3 mo/, der Anfang des dritten Viertels

1) Vgl. oben S. 804, Abb. 53-56.
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des Katun 4 ahau, 13 yar, — der bedeutsamen Zeitperiode, die durch

die Stele B und die Federschlauge O
a
von Copan bezeichnet wird, und in

deren zweites Viertel die Stele D von Copan fallt. Wie auf der Haupt-

platte (1) von Tikal folgt dann auf dieses Anfangs-Datum eine Anzahl

Hieroglyphen, die Zahlen bezeicbnen, und danach ein zweites Datum, das

eben um den Betrag dieser Zahlen von dem Anfangs-Datum 3 ahau, 3 mol

absteht. Die zahlbezeichnenden Hieroglyphen sind durchaus analog denen

der Hauptplatte (I) von Tikal. Aber ihre Summe ist eine andere, und

dementsprechend ist auch das zweite Datum, auf das sie hinfiihren, ein

anderes. Ich gebe in Abb. 14 die sieben ersten Hieroglyphen dieser Hiero-

glyphen-Platte II von Tikal wieder. Sie sind in folgender Weise zu lesen

:

8 ahau 8 mol

Kein Cyklus 12 (kin) + 11 Uinal

(0x20^20x360) (.12x1 +11x20)

2 Tan
6 eb

(2 x 360)

Vorabend
pop

In der That, summirt man diese Zahlen, so erhfilt man 12 4- 220 -f 7*20

= 95*2. Das sind drei Tbnalamatl und 17*2 Tage, oder zwei Sonnenjahre

und 222 Tage. Und das iat genau der Abstand des Tagos, der den Namen

6 eb tr&gt, und der der Tag vor Pop, oder der letzte der 5 ama kaha ist,

von dem Anfangs-Datum 3 ahau, 3 mol.

Das Rcsultat ist intcressant, weil sich aus ihm ergibt, dass das

Element, das hier mit der Hieroglyphe des Festes Pop verbunden ist, und

das ich in Abb. 15 noch einmal besonders wiedergebe, das

Zeichen fiir „Vorabend" ist. Ich habe danach allerdings

eine Richtigstellung vorzunehmen. Was ich in einer meiner

frflhesten Abhandlungen 1

) auf Grund gewisser Stellen der

Dresdener Handschrift als Zeichen fur die Zahl „Zwanzig tt

feststellen zu miissen geglaubt habe, und was ich, mit diesem

W'erth, audi noch in den Zusammenstellungen der zahl-

bezeichnenden Hieroglyphen in meinen Mittheilungen flber

die Monumente von Copan und Quiriguu aufgefflhrt hat to*), Ut in Wahrheit

nicht ein Zeichen fiir die Zahl 20, sondern eben diese Hieroglyphe fiir

Abb. 15.

1) „ Leber die Bcdeutung des Zahlzeichcns 20 in der Maya-Schrift". ZeitschriA

Air Ethnologic XIX (1887), Verhandl. S. (237). - (-240). Vgl. oben S. 400-40(5.

2) ZeitschriA Air Ethnologic XXXI (1HW), Verhandl. S. (724), Abb. 225. —
XXXII (1900), Verhandl. S. (220), Abb. l'J3-l!>7.
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denVorabend. Dass sich dies in der That so verhalt, werde ich weiter

unten noch naher begrflnden.

Auf die sieben in Abb. 14 wiedergegebenen Hieroglyphen folgen dann

auf der Hieroglyphen-Platte II von Tikal Bieben andere Hieroglyphen, deren

Bedeutung noch nicht festgestellt werden konnte. Und danach die drei, die

ich in Abb. 16 wiedergebe. Hier haben wir in der ersten Hieroglyphe

wiedor die Ziffer 1 und das merkwiirdige Zeichen fQr kin „Tag", das wir

8chon auf der grossen Hieroglyphen-Platte I von Tikal angetroffen haben

(vgl. oben Abb. 12), und das die Sonnenscheibe zeigt wie aus einem Spalt

zwischen der Hieroglyphe des Hiramels und der Hieroglyphe der Erde

hervorkommend '). Die beiden anderen Hieroglyphen geben das Datum
7 been, 1 pop, das in der That den auf 6 eb, 5 xma kaba kin folgenden

Tag, das von ihm urn einen Tag abstehende Datum, bezeichnet.

Abb. 1G. Abb. 17.

Wieder folgen Hieroglyphen, deren Bedeutung noch nicht festgestellt

ist. Aber am Schluss dieser ersten Doppelreihe stehen die zwei Hieroglyphen-

Paare, die ich in Abb. 17 wiedergebe. Und diese bezeichnen wieder einige

Zahlen:

7 Einzeltage. 2 Uinal (= 2 X 20), 3 Tun (= 3 X 360),

deren Summe die Zahl 1127 ergibt, und darauf folgt das Datum 3 ahau,

13 mo, das in der That urn 7 + 2 X 20 + 3 \ 360 odor 1 127 Tage von dem
vorher aufgefuhrten Datum 7 been, 1 pop absteht

In der zweiten auf dieser Platte II von Tikal noch erkennbaren Doppel-

reihe von Hieroglyphen sind keinc Zahlen und keine Daten angegeben.

Ob nun auf den Platteu, die sich hier angeschlossen haben, die wir nicht

haben, nicht doch nocli weitere Zahlen und weitere Daten genannt gewesen

sind, daruber lasst sich natiirlich eine Vermuthung nicht aussern. Jeden-

falls sind wir schon mit dem Datum 3 ahau, 13 uo, das den Schluss der

1) Vgl. oben 8. 731.
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ersten Doppelreihe der Platte II bildet, iiber das mit 3 ahau, 3 mol be-

ginnende dritte Viertel hinaus in den Anfang des vierten Viertels des

Katun s 4 ahau, 13 yax gelangt.

Die Hieroglyphen-Platto III von Tikal („panneau i" Leon de Rosuy's)

enthalt zunachst sehr bemerkenswerthe figflrliche Reste. Man sieht eine

nach links (rechts vom Beschauer) gowandte mannliche Gestalt, in reicher

Tracht, rait einer Helm-Maske, die die Gesichtszflge des Sonnengottes auf-

weist, auf einem in sehr eigenthfimlicher Weise verzierten Lehnstuhl sitzen.

Darflber wird der prachtig gezeiclinete Kopf und die vorgestreckte Pranke

eines Jaguars sichtbar. Davor befanden sich andere Figuren oder Sym-

bole, die aber nach den wenigen erhaltenen Resten nicht zu bestimmen

sind. Yor dem Jaguarkopf und fiber der Pranke sind zwei Doppelreihen von

je sechs Hieroglyphen-Paaren noch wohl erhalten. Weitere Reihen, die sogar

mehr als sechs Hieroglyphen bezw.

Hieroglyphen-Paare enthalten haben

mussen, schliessen sich an. Von

ilinen ist aber gerado nur noch

der vordere Rand der ersten Reihe

vorhanden.

DieseHieroglyphen-Gruppen der

Platte III von Tikal beginnen eben-

falls mit einem Datum, das aber

nicht, wie auf den Platten I und II

von Tikal, das Datum 3 ahau, 3 mol,

der Anfang des dritten Viertels des

Katuns 4 ahau, 13 yax, sondern

das Datum 9 ahau, 13 pop ist. Es

ist das ein Tag, dor urn genau

20 Tage vor dem Datum liegt, das

den Schluss der ersten Doppelreihe

der Hieroglyphen -Platte II von Tikal bildet. Er steht also um 5 Tun

(5 360) und 260 Tage von dem Anfangs-Datum der auderen beiden

Platten, dem Tage 3 ahau, 3 mol, ab und fallt in den Anfang des vierten

Viertels des Katuns 4 ahau, 13 yax. Aber nicht genau auf den Anfang dieses

mit 9 ahau, 18 xul beginnenden Viertels, sondern 260 Tage spater, auf

das ersto Fest Pop, das in diesem Katun -Viertel gefeiert wurde.

Ich gebe in Abb. 18 die ersten sechs Hieroglyphen der Platte III von

Tikal wieder. Sie sind folgendermaassen zu lesen:

9 ahau 13 pop

Kein Zyklus (0x20x20x300) 18 [kin] (18x1) + 7 Uinal (7x20)

11 e'tznab 11 ch'n,
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18 X 1 4- 7X20 aind 158 Tage, und das ist genau der Abstand des Tages

11 Stznab, 11 chen von dem Tage 9 ahau, 13 pop. Wie auf den Platten I

und H folgt also auch hier auf das Anfangs-Datum eine Differenzzahl und

dann ein durch diese Differenzzahl beatimmtea zweites Datum. Dieses

zweite Datum ist hier wiederum, wie auf der Platte I, ein Tag, der dem

Uinal chen angehOrt. Ausser dem Anfangs- und diesem zweiten Datum

wird auf der Platte III nur noch ein Datum gefundeu. Es steht in der

ersten Zeile der zweiten Doppelreihe Ton Hieroglyphen (Abb. 19) und

bezeichnet den Tag 12 e'tznab, 11 zac, der urn genau 40 Tage von dem

zuvor genannten Datum abstoht.

Es gehen denmach die sammtlichen Daten dieser Hieroglyphen-Platten-

Bruchstucke von Tikal auf 3 ahau, 3 mol zuriick, den Anfang des dritten

Viertels des Katuns 4 ahau, 13 yax, tier bedeutsamen Zeitperiode, deren

Anfang oder erstes Viertel durch die Stele B und die Federschlange Gt

von Copan bezeichnet wird. Die Daten fuhreu aber von diesem Anfange

8 ahau, 3 mol fort bis in den Anfang des vierten Viertels dieses selben

Abb. 19.

Katun's. Sie fallen thoils in den Uinal chen, den Uinal des Festes Ocna,

dea Festes der Erneuerung des Tempels, theils in den Uinal Pop, die

Periode, in der in sp&torer Zeit in Yucatan das Neujahr gefeiert

wurde. Der Uinal ch'en entspricht unseren Monaten Dezember und Januar,

der Uinal Pop dem Monat August. Nur in einem dieser Daten ist der auf

Pop folgende Uinal Uo genannt.

Die Hieroglyphen haben auf alien drei Platten eine durchaus gleich-

artige, iibereinstimmende Gestalt. Die Sichcrheit der LinienfQhrung uud

ein kflnstlerischer Zug in der Zeichnung sind unverkennbar. Ueber die

eigenartige Gestalt, in der die Hieroglyphe des Uinals ch'en hier eracheint,

habe ich in einer meiner vorigen Mittheilungeu schon gesprochen 1
). Die

Hieroglyphe des Zeichens ahau (vgl. Abb. 11, 14, 17, 18) ist deutlicher,

als es sonst der Fall zu sein pflegt, als ein mannlichea en-face-Ge8icht zu

erkennen, indem die Nase deutlich al8 solche und mit einem Stab in der

durchbohrten Scheidewand gezeichnet ist, und in dem Munde die winklig

1) Vgl. oben S. 750.
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ausgefeilteji Zahne des Sonnengottes angegeben sind l
). Das Zeicben akbal

(vgl. Abb. 12, 13) ist ebenfalls deutlicher, als wohl sonst die Regel ist, als

ein verdunkeltes, maskirtes en-face-Gesicht zu erkennen, und auch das

Zeichen ik (vgl. Abb. 11) ist charakteristischer als auf anderen Monumenten

und al 8 in den Handschriften gezeichnet.

Was die Hieroglyphen der Zeitperioden, der Multiplikanden in den

hieroglyphischen Zahlenausdriicken, betrifft, so kommt das Zeichen kin

„Tag" auf diesen Platten nicht vor. Die Einer sind immer nur durch

ihre Stellung neben den Zwanzigern gekennzeichnet. — Die Uinal, die

Zwanziger, komraen bald in der Form des Zeichens chum vor (Abb. 18),

bald als der Reptilkopf (Iguana?) mit den kurzen dreieckigen Zahnen,

dem seitlich heraushangenden, langen, gekrummten Eckzahn und der

Schlafen-Platte mit den drei dunklen Flecken"). — Eigenartig ist die Form
des Zeichens tun, des Zeitraums von 360 Tagen. Man sieht hier das

Element tun „Stein" als Stirn-Platte eines phantastisehen Vogelkopfes, der

vielleicht allgemein den Begriff ^Zeitraum 4* zur Anschauung bringt. Es

ist das eino Gestalt, die an sich schon auf den anderen Monumeuten selten

vorkommt. Ich habe sie auf dem Altar K von Copan, auf der Palast-

treppe von Palenque') und in dem Inschriften-Tempel von Palenque an-

gctroffen. Auf den Hieroglyphen - Platten von Tikal ist aber ausserdem

noch die Besonderheit zu bemerken, dass dem Vogelkopfe der Unter-

schnabel fehlt, und dafiir eine Art vonWurm oderTausendfuss zu seheu ist, mit

einem umgekehrten aA«u-Zeichen als Kopf und zwei fuhlerartigen Schwanz-

Anhangseln. — Ein Zeichen fur die nachst hoheren Zeitperioden, die Katun
oder Zeitraume von 20 X 360 Tagen, kommt auf den Hieroglyphen-Bruch-

stncken von Tikal nicht vor. Dagegen ist merkwiirdigerweise auf sammt-

lichen drei Platten, jedesmal nach dem Anfangs- Datum, angegeben, dass

keino Zyklen, keine h5chsten Zeitperioden von 20 x20x360 Tagen, zu

zahlen sind. Die Form der Hieroglyphen dieser Zyklen ist im ubrigen

die gleiche wie auf den anderen Monumenten: bald (Abb. 18) ein cauac-

Paar 4
), bald der phantastische Vogelkopf mit der Zeichnung einer mensch-

lichen Hand am Unterkiefer*).

Eigenartig ist auch die Gestalt des Zeichens Null, das neben diesen

Hieroglyphen der Zyklen steht (vgl. Abb. 11, 14, 18). Das in der dritten

Hieroglyphen-Gruppe der Platte HI, Abb. 18, scheint die Form zu haben,

1) Vgl. meine Abhandlung tibcr ^Alterthumer aus Guatemala** in Veroffentl.

a. d. Konigl. Museum f. Volkerkunde IV, Heft 1, S. 37; und Zeitschrift f. Ethnologie

XXXI (1H99), Verhandl. S. (6*6). Oben S. 729, 730.

2) Vgl. oben S. 733, Abb. 81-100.

3) Oben S. 735, Abb. 105, 106.

4) Oben S. 739, Abb. 142—145.

5) Oben S. 739, Abb. 146—158.
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die man auf den von mir raitgebrachten Stelen-Bruchstflcken yon Sacchana

sieht 1
).

Ich komme nun noch einmal auf das Zeichen zurfick, das in der

siebenten Hieroglyphen-Gruppe der Platte II (vgl. oben Abb. 14 und 15)

mit dem Zeichen des Uinals Pap verbunden vorkommt, und das, wie aus

dieser Stelle hervorgeht, das Zeichen fflr den Vorabend oder den Tag
vor dem Eintritt eines Festes oder Uinals ist. Ich gagte oben schon, dass

dieses Zeichen auch in der Dresdener Handschrift und auf anderen Monu-

menten vorkommt, dass ich es aber frfiher falschlich als Bezeichnung der

Zahl „zwanziga angesehen habe.

In der Dresdener Handschrift finden wir dieses Zeichen — aller-

dings in sehr vereinfachter, kursiverer Form (Abb. 20) — auf den merk-

wiirdigen Blattern 46—50, auf denen 13 x5 Venus -Urolaufe dargestellt

sind, ein Zeitraum, der bekanntlich 2 X 52 Sonnenjahren entspricht. Jeder

Venus-Umlauf (von 584 Tagen) ist dabei in Abschnitte

it *r ji* ^ von 90 + 250 8 + 236 Tagen setheilt >
und die8e 13 x

& G & ^ 5 X (90 + 250 4- 8 -H 236) Tage sind durch die nach

dem Tvnalamatl- System ihnen zukommenden Namen

Hierog^jphe° Vor
der Anfangstage auf diesen Blattern zur Anschauung ge-

abend. Dresdener t>racnt - Ausserdem aber sind die Anfangstage der ersten

Handschrift fflnf dieser (90 4 250 -f 8 + 236) Tage durch die Angabe

ihrer Stellung im Jahr bezeichnet, d. h. durch die An-

gabe, in welchen der 18Uinal oder zwanzigtagigen Zeitraume, die das Jahr

enthalt, und auf den wievielten dieser sogenannten Monate sie fallen. Wir

haben dahor auf diesen fflnf Blattern der Dresdener Handschrift eine Reihe

von 5X4 genau bestimmten Uinal- (oder sogenannten Monats-) Daten. Und
mehr noch. Zwei andere, in gleichen Distanzen fortschreitende Reihen von

Uinal- (oder sog. Monats-) Daten sind unterhalb der ersten noch angegeben,

die ich zum Unterschiede von der ersten (A) mit B und C bezeichnen

will, deren Ausgangspunkt gegenflber dem der ersten eine Verschiebung

von 85, bezw. 85 -f- 130 Tagen aufweist. Damit erhoht sich die Anzahl

der auf diesen fflnf Blattern der Dresdener Handschrift angegebenen Uinal-

Daten auf 15X4 oder 60. Unter diesen 60 Uinal-Daten finden sich nun

einige, die den zwanzigsten Tag des betreffenden Uinals bezeichnen. Hier

ist ganz allgemein die Zahl zwanzig nicht durch vier senkrechte oder

horizontale Striche (= 4 X 5), sondern durch das Zeichen ausgedrflckt, dessen

verschiedene Formon, wie sie auf diesen fflnf Blattern der Dresdener Hand-

schrift vorkommeu, ich in der Abb. 20 wiedergegeben habe. Man sieht

auf den ersten Blick, dass das nur eine vereinfachte, kursivere Form der

1) Vgl. oben S. 814, Abb. 89. Vgl. Seler, Die alien Ansiedelungen von

Chacula, im Distrikte Nenton des Departeraents Hnehnetenango der Repnblik

Guatemala, Berlin (Dietrich Reiroer) 1901, S. 17.
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Hieroglyphe 8ein kann, die wir auf der Hieroglyphen-Platte II von Tikal

ale Ausdruck for Vorabend angetroffen haben, und die ich oben in

Abb. 15 besonders gezeicbnet babe. In der That sehen wir — allerdings

mit einer Ausnahme — auch auf diesen Blattern daB Zeichen, Abb. 20,

nicht mit der Hieroglyphe des Uinals, dessen zwanzigster Tag angegeben

werden soli, sondern mit der des folgenden Uinals verbunden, so dass es

klar ist, dass auch diese kursive Form der Ausdruck fflr Vorabend iat.

Ich schreibe in Folgendem die Reihen dieser in Distanzen von 90,

250, 8 und 236 Tagen fortschreitenden Daten, wie sie auf den Blattern

46—50 der Dresdener Handschrift vorkommen, nieder: —

Eeihe A.

4 ycuckin 14 zac 19 tzec 7 (Blatt 46)

3 cumku 8 zo'tz 18 pax 6 kayab ( » 47)

17 yax 7 moan 12 cKen Vorabend ( „ 48)

yax
= 20 c/t'en

11 zip 1 mol 6 uo 14 uo ( » 49)

10 kanHn Vorabend 3 mac 13 mac C n 50)

xma kaba
= 20 cumku

Reihe B.

9 zac 19 moan 4 yax 12 yax (Blatt 46)

3 zo'tz 13 mol 18 uo 6 zijp ( * 47)

2 moan 7 pap 17 mac 5 kankin ( » 48)

16 yaxkin 6 ceh 11 xul 19 otm/ ( „ 49)

15 cumku Vorabend 10 kayab 18 Aayao ( n 50)

tzec

= 20 zo'tz

Reihe C.

19 kayab 4 tzec 14 pax 2 kayab (Blatt 46)

13 yax 3 moan 8 ch'en 16 cA'*n ( , 47)

7 zip 17 yaxkin 2 uo 10 MO ( » 48)

o a an/cin 16 cumku 1 mac 9 mac ( • 49)

Vorabend xul 10 zac 15 tzec 3 ( » 50)

[falsch fflrVor-

abend i/aa?Hn]

= 20 .ruZ

In der Reihe C hat, wie man sieht, der Schreiber der Handschrift sich

verschrieben. Um 20 xul zu bezeichnen, hat er, statt Vorabend yaxkin,

Vorabend xul geschrieben. Es ist dies Verschreiben der Hauptgrund

gewesen, dass ich seiner Zeit das Zeichen Abb. 20 falschlich als Zeichen
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fiir „zwanzigu angesehen habe. Die drei anderen Vorkommnisse in den

ersten beiden Reihen bestatigen dagegen durchaus meine obige Fest-

stellung. Von besonderem Interesse ist daneben noch, dass damit nunmehr

auch in der Dresdener Handschrift das Vorkommen eines Zeichens fQr die

xma kaba kin, die ffinf fiber die 18 X 20 flberschflssigen Tage des Jahres,

nachgewiesen ist. Es ist das Zeichen, das in der Reihe A auf Blatt 50

an zweiter Stelle vorkommt, und das ich in Abb. 21 wiedergebe. Es

stimrat mit der Form der Uieroglyphe xma kaba kin, die auf den Monu-

menten nachgewiesen ist (Abb. 22), in durchaus befriedigender Weise flberein.

In gleicher Weise bestatigen mir aber auch weitere Vorkommnisse auf

den Monumenten, dass das Zeichen Abb. 15 der Ausdruck ffir Vorabend ist.

Uier kommt besonders in Betracht die Altar-Platte des Kreuz-Terapels

Nr. I von Palenque. Ich habe in meiner ersten Mit-

theilung fiber die Monumente von Copan und Quirigua

die Initial Series dieser Altar-Platte besprochen. Es

Abb. 21. war die einzigo Initial Series, deren Deutung nicht voll-

Hieroglyphe xma kommen gelang. Ich glaubte einen Fehler annehraen
kaba km. Dresdeuer „ , . , . , . , , , m

Handschrift
zu mu88eu un(l wies darauf hin, dass audi die lm Text

angegebenen chronologischen Fixa durch die dazwischen

verzeichneten Distanzen nicht immer gut begrflndet

sind, dass mehrfach die Distanzen nur ffir die Tages-

zeichen-Namen, nicht ffir die der Uinal-Daten richtig

sind. Es ist nun aber doch zu beinerken, dass ein Theil

dieser anscheinenden Ungenauigkeiten bei Einsetzung

Abb. 22. des Werthes „Vorabend" ffir das Zeichen Abb. 15,

Hieroglyphs *ma un(j De j Anbringung einer einzigen kleinen Korrektur,
kaba hin. Palenque. , . ,

scnwindet.

Auf die Initial Series folgt in der vorletzten Zeile der Kolumnen A
und B das Datum 1 ahau, 18 zo'te, das 20 Tage vor dem End-Datum der

Initial Series, dem Tage 8 ahau, 18 tzec, liegt. Dem folgen in den ersten

beiden Zeilen der Kolumnen C, D die Zahlen: 0x 1, 5x20, 8x360,
deren Suiume 2980 ist. Die Bedeutung dieser Summe ist aber noch nicht

klar. Fassen wir sie als Distanzzahl auf, die zu einem weiteren Datum
hinleitet, so wfirden wir das Datum 4 ahau, 18 yaxkin erhalten, das aber

hier nicht angeffihrt ist. Es folgt vielmehr in Zeile 3 und 4 das Normal-

und Anfangs-Datum 4 ahau, 8 cumku. Von diesem an aber sind die Zahlen

und die Daten nunmehr in Ordnung.

Auf 4 ahau, 8 cumku folgt zunachst in Kolumne C, D, Zeile 4, 5 eiu

Zeichen, das vielleicht „Anfangw bedeutet, und danach die Hieroglyphe

des Zyklus mit der Ziffer 13 verbunden, was zusammen vielleicht: —
„4 ahau, 8 cumku ist der Ausgangspunkt der 13 Zyklon" — heissen soli.

Danach folgen die Zahlen 2x 1, 9X20, 1 x360, die die Summe 542 er-

geben. Das ftihrt von dem Tage 4 ahau, 8 cumku zu dem Tage 13 ik,
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Abb. 23.

13 tft, 20 mol, Palenquc.

Kreuz-Tempel I, C, D, 9.

20 mol, der in der That unmittelbar darauf in der Zeile 9 der Columnen C,

D yerzeichnet ist (Abb. 23). Wir haben hier, wie ich auch schon in

nieiner vorigen Abhandlung hervorgehoben habe 1

),

mit der Hieroglypbe mol verbunden ein wirkliches

Zeichen fflr die Zahl zwanzig. Und zwar fungirt

als solche8 das Element tun „Steinu
,
„Ab8chnittu

,

hier allerdings noch mit einem akzessorischen

Element verbunden. 4 Zeilen weiter unten kommt
dann wieder ein Zahlausdruck. Hier nun schon

eine grdssere Zahl:

OX 1 =0
12 X 20 = 240

3 x 360 = 1 080

18 X 20X360 = 129 600

1 X 20 X 20 X 360 = 144 000

274 920,

wobei in dem letzten Ausdruck die Zahl „ein8" nicht durch eine Ziffor,

sondern durch das Bild des ausgestreckten Fingers*) bezeichnet ist.

274 920 sind 1057 Tonalamatl und 100 Tage, oder 753 Sonnenjahre und

75 Tage, und das ist genau die Zahl der Tage zwischen 13 ik, 20 mol und

dem Tage 9 ik, 15 cek, der in der That unmittelbar darauf, in der ersten

Zeile der Kolumnen E, F verzeichnet ist.

Diese beidon Dateu, und das was neben ihnen in den Hieroglyphen

vermerkt ist, scheinen gewissermassen eine Paronthese darzustellen. Denn

die Zahlausdrttcke und die Daten, die nunmehr folgen, schliessen sich nicht

an sio an, sondern nehinen ihren Ausgangspunkt von dem Datum 4 ahau,

18 zo'tz, das in der vorletzten Zeile der ersten beiden Kolumnen A, B
steht. Wir finden namlich zunachst in der fiinften und sechsten Zeile

der Kolumnen E, F die Zahlen:

2X *1
2

11 X 20 220

7 X 360 2 520

1 X 20 X 360 - 7 200

2X 20X20X360 = 288 000

297 942,

das sind 1145 Tonalamatl und 242 Tage, oder 816 Homienjahre und

102 Tage, und das ist die Zeit, die zwischen dem Tage 4 ahau, 18 zo'te

und dem Tage 9 ik, 20 ch'en verflossen ist. Dieser Tag ist nun allerdings

1) Oben S. 828, Abb. 192.

2) Oben S. 81(5, Abb. 109, 110.
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hier nicht verzeichnet. Der Schreiber, bezw. der Bildhauer, hat sich

wieder einmal verschrieben. Um 20 cKen zu bezeichnen, hfttte er Vor-

abend yax schreiben mflssen. Er hat, statt dessen, 9 ik, Vorabend zac

geschrieben (Abb. 24), indem er sich in ahnlicher

Weise, wie der Schreiber auf Blatt 50 der Dresdener

Handschrift, um einen Uinal verrechnete. Die

v/eitere Kechnung beweist aber, dags hier nur ein

Schreibfehler vorliegt, der ubrigens in der That

leicht eintreten konnte, da die beiden Uinal yax

und zac einander ahnlich sind, das unterate oder

Huuptelement in ihrer Hieroglyphe gleich haben

und sich nur in dem oberen Theile ihrer Hiero-

glyphen unterscheiden.

Es folgt namlich hier, unmittelbar auf 9 ik, Vorabend zac (ver-

besaere Vorabond yax) die Zahl:

Abb. 24.

9 ik, Vorabend zac.

Palenque. Kreut-Tempel I

E, F, 9.

2 X 1

12 X 20

10 X 360

6X 20X360

= 2

240

= 3 600

= 43 200

3X 20X20X360 = 432 000

479 042,

das sind 1842 Tonalamatl und 122 Tage, oder 1312 Sonnenjahre und

162 Tage, und das ist eine Zeit, die uns von dem Tage 9 it, Vorabend
yax zu dem Tage 1 lean, 2 cumku fflhrt. Dieser Tag ist nun ebenfalls

hier nicht ausgeschrieben. Aber es folgt bald darauf ein zweiter Zahl-

ausdruck:
13 X 1 =13
7x 20 = 140

6X360 =2160

IX 20 X 360 - 7200

9513,

das sind 36 Tonalamatl und 153 Tage, oder 26 Sonnenjahre und 23 Tage,

und das ist genau der Abstand, der yon dem hier davor einzuschaltenden

Tage 1 &an, 2 cumku zu dem in den ersten Zeilen der folgenden Kolumnen
— das sind die jenseit der Mitteldarstellung folgenden Kolumnen P, Q —
verzeichneten Datum 11 caban, Vorabend pop (Abb. 25), das ist 11 caban,

5 zma kaba kin, fuhrt. Es ist also die Rechnung in diesem Theile der

Platte durchaus in Ordnung, und die kleine Korrektur, die wir in dem
Datum E, F, Zeile 9 (Abb. 24) vornahmon, wird hierdurch bestatigt.

Wir haben also hier das Zeichen, das wir auf der Hieroglyphen-

Platte II von Tikal (siehe oben Abb. 14, 15) als Ausdruck far Vorabend
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23. Die Cediela- Holzplatten yon Tikal im Museum zu Basel. 861

fanden, in den Hieroglyphen-Gruppen Abb. 24, 25 der Altar-Platte von

Palenque in derselben Bedeutung verwendet. Ich habe, der Deutlichkeit

halber, in Abb. 26 dies Zeichen for „Vorabend" besondere herausgezeichnet

und eine dritte Form hinzugefugt, die in der Kolumne R derselben Altar-

Abb. 25. 11 caban, Vorabend pop. Abb. 26. Hieroglyphe Vorabend.
Palenque. Krenztempel I, P, Q. Palenque. Kreuz-Tempel I.

Platte vorkoramt. Man wird die ldentitfit dieses Zeichens einerseits mit

der Abb. 15, andererseits mit der Figur der Handschriften Abb. 20 nicht

verkennen.

Auf dem Altar U von Copan kommt dieses selbe Zeichen zweimal als

Ordinalzahl eines Uinal-Datums vor. Da es aber hier nicht radglich ist,

die Bedeutung des Zeichens durch die Rechnung zu prufen, so unterlasse

ich es, darauf einzugehen.

Zum Schluss erwahne ich noch, dass dasselbe Element auch in einer

Hieroglyphe enthalten ist, von der vorschiedene Varianten (vgl. Abb. 27)

auf dem Ost- und dem Westflugel des Inschriften-Tempels von Palenque,

meist unmittelbar hinter einem Zahlausdruck, in einigen Fallen auch un-

Abb. 27. Palenque. Inschriften-Tempel.

Ostflugel: A. 11. — G. 6. — L. 8. - L. 10. - M. 12. - R. 10.

Westflugel: B. 9. — C 2. — E. 9. — K. 8. — T. 7.

mittelbar hinter einem Uinal-Datum vorkommen. Dio interessanten Hiero-

glyphen, die die umfangreichen Wand-Inschriften dieses Bauwerks zusammen-

sctzen, sind leider — abgesehen von den Daten und Zahl-Hieroglyphen —
noch ungedeutet. Denn was Qoodman hier versucht, ist nur eine raflssige

Stilabung.

Es liegt mir daher auch ferne zu behaupten, dass den Hieroglyphen

Abb. 27, die das Element „Vorabend" als Hauptbestandtheil enthalten,

deswegen auch dieselbe Bedeutung zuzuschreiben ist. Aber ich hielt es
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862 Dritter Abuchnitt: Kalender und Hieroglyphen-Entxifferung.

fur niltzlich, ihre Abbildungen hier zu geben, weil hier das Element, das

mit einer Uinal-Hieroglyphe verbunden die Bedeutung „Vorabend a besitzt,

grfisser und sorgsamer ausgefuhrt erscheint und uns wenigstens efrwas

deutlicher erkennen lasst, was den kursiven Formen Abb. 20, in denen

ich Beinerzeit mit Sicherheit ein Paar menschliche Augen erkennen zu

konnen meinte, eigentlich zu Grunde liegt. Jedenfalls nioht ein Paar

menschliche Augen. Der untere, regelm&ssig mit Kern in der Mitte ge-

zeichnete Kreis bezeichnet wohl einen Handgelenk-Edelstein, wie in der

Hieroglyphe des Tages-Zeichens manik. Und man kannte daher ver-

muthen, dass das ganze Gebilde eine geschlossene Faust darzustelleo

bestimmt ist. Der obere Kreis, oder das obere augenartige Gebilde, ist

aus einem Kopf entstanden, der, wie man in der Abb. 27 sieht, bald als

lebendiger Menschenkopf, bald als Schadel gezeichnet ist, bald auch durcb

das Tages-Zeichen cauac ersetzt zu werden scheint. An diesem Kopf ist

das eine Auge heraushangend, also als herausgebohrt, gezeichnet. In den

mexikanischen Bilderechriften ist das ein bekanntes und gelftufiges Bild

der Kasteiung. Und das im Haus oder im Kasten Verschlossensein ein

Sinnbild des Fastens. Es wird wohl nicht zu gewagt erscheinen, das

Gleiche auch far die Symbolik der Maya-Zeichner anzunehmen. Denn in

all den auf den Kultus bezuglichen Dingen bestand grosse Uebereinstimmung

zwischen den verschiedenen mexikanisch-zentralamerikanischen Stammen.

Demgemasa werden wir uns vorstellen konnen, dass dieses Zeichen Abb. 15,

20, 26 zum Ausdruck fur Vorabend deshalb geworden ist, weil man am
Tage vor dem Feste fastete und sich kasteite. Und es erscheint nicht

unmOglich, dass die ausgefflhrteren Hieroglyphen Abb. 27 auf den Inschriften

des Inschriften-Tempels von Palenquo die Bedeutung Fasttag haben.

Druck von <iebr. Timor In Berlin, Bornburger Str. 90
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