
Berichte und Mitteilungen.
O stboliv ianische U rw aldstäm m e.

Aus d em  M ater ia l  e ine r  Forschungsreise  ins In n e re  Boliviens.

Von R. N . V V e c n e r , F ra n k f u r t  a. M.

M it  4 T ex tab b i ld u n g en  u. Taf.  X I V — X V II .

Seit  de in  16. J a h r h u n d e r t  w aren  S p an ie r  bis ins A m azonas-E inzugsgeb ie t  im 
heutigen Ostboliv ien  vorgedrungen .  Die W irk sam k e i t  d ieser  f rühen  E n td e ck u n g s 
züge1) blieb sporadisch . Die M iss ionsbestrebungen d e r  Je su i ten  se i t  E n d e  des 17. J a h r 
hunderts e rre ich ten  h ö h e rs teh en d e  A ru a k -S täm m e ,  wie z. B. die B aure  u n d  Mojos- 
Indianer2), die se it  a l te rsh e r  besondere  K enntn isse ,  so in d e r  W e b k u n s t  besaßen. Diese 
s tamme b ew ohn ten  vorzugsweise die G rasebenen  oder  die U fer  d e r  F lüsse.  E ins t  von 
Jesuiten geg rü n d e te ,  lange nach  ihnen still  l iegende G em eindew esen  e r fu h ren  sp ä te r ,  
besonders in d e r  Zeit  d e r  G u m m i-H o ch k o n ju n k tu r ,  e inen neuen Aufschwung.

E ine  ganze G ru p p e  k le iner und  k le ins te r  W a ld s tä m m e  in Ostboliv ien , die von den 
Ansiedlern su m m ar isc h  a ls  Siriono3) oder  Chori beze ichnet  werden,  blieb a b e r  bis vor 
wenigen J a h re n  eigentlich  n u r  vom  H örensagen und  gelegentl ichen Überfäl len  bek an n t .  
Auf diesen k o n n ten  ihre ü b e rm a n n sh o h e n  Bogen und  F’feilft zu gefährl ichen  W affen  
werden. Aus S tra fzügen ,  die f rü h e r  ge legen tl ich  im  D e p a r ta m e n to  S a n ta  Cruz n o t 
windig, w a ren  Bogen u n d  Pfeile , an  Eänge  u n d  S tä rk e  diejenigen a lle r  In d ian e rs täm m e  
ubertreffend, in einige Museen ge lang t .4) Von ih rem  übrigen Besitz , S i t ten  und  G e b räu 
chen w u ß te  m an  a b e r  noch wenig. Kein Heisewerk  ü b e r  Bolivien fü h r te  die Leu te  im 
Hilde vor. W as  m ir  bis zum Ju l i  1‘.»27 b e k a n n t  wurde ,  n am en t l ich  du rch  H errn  A>- 
t o n i o  P a u l l y  in B uenos Aires, h abe  ich in e inem  d e r  „ U m sc h a u “ 1927 zugesandten  
Artikel ku rz  zu sam m en g e faß t  u n d  da r in  zu ih rer  w e i te ren  E r fo rschung  aufgefordert ,  
ferner ihm  einige von d r i t t e r  Sei te  ( Ingenieur R .  G e r s t m a n n )  aufgenom m ene  P h o to 
graphien m it  dessen  E r lau b n is  beigegeben. D er  U m schau-A rtike l  ist  le ider zu einer 
Zeit, a ls  ich nun  se lber  m o n a te lan g  au ß e rh a lb  von P o s tv e rb in d u n g en  im In n e rn  Boli
viens weilte ,  m it  einigen r e ch t  u n e rw ü n sch ten  A bänd eru n g en ,  insbesondere  im Titel,  
aber auch  im T ex t ,  zum  A b d ru c k  ge lang t .6)

Seit  1925, im Anschluß  an  eine g r ippear t ige  Ep idem ie  w aren  Siriono um N a h ru n g s 
mittel b e t t e ln d  friedlich au f  vielen B a rranca ,  höherliegenden  F lußböschungen ,  am 
Grande u n d  in d e r  N äh e  se iner  E in m ü n d u n g  in den  M am orä  erschienen.

Aus C ua tro  Ojos t ra fen  Nachrichten*) ü b e r  se h r  p rim it ive ,  b isher  u n b e k a n n te  
Typen in deh  W ä ld e rn  zwischen P i ra y  u n d  G rande  ein. W a s  von ihrem  geringen K u l tu r 
zustande, dem  Fehlen  e iner sprachlichen V e rs tänd igung  g laubw ürd ig  be r ich te t  wurde ,

*) W e g n e r , R. N. Zum  S o n n en to r  du rch  a l t e s  Ind ianer land .  D a rm s ta d t  1931,
pag. 83.

3) W f. g n e r , R. N. Die M ojos-Indianer.  E ine  Jesu itenm iss ion  im 18. J a h r h u n d e r t  
und ihre sp ä te re  E n tw ick lung .  P e te rm a n n s  Geographische M itte ilungen, G o th a  1931, 
H. 3 "i, p. 77— 81, Taf. 3.

3) S i r i o n o  von Siri  =  C h o n ta -P a lm e  (Guilielma insignis).
4 ) H e r z o g , T n .  Beiträge  zur K enn tn is  von Ostbolivien. P e te rm an n s  Mitteilungen, 

Gotha 1910, p. 199 u. ff.
5) W e g n e r , R. N. Die Siriono, m. A bb .  v. H e rrn  Ingenieur  R o b e r t  G e r s t m a n n , 

„Die U m sc h a u “ , Jg. X X X I ,  H. 44, F r a n k f u r t  a. M., 1927.
*) W e c n e h , R . N. Die Quru rigu ’a, ein n e u en td ec k te r  S ta m m  p r im i t iv s te r  K u l tu r  

in Ostbolivien. Phoenix ,  Zeitschrif t  d. d eu tschen  ^vissenschaftlichcn Vereins,  Jg .  1928, 
p. 369— 84, B uenos  Aires 1928.



wich von anderen  N a ch r ich ten  ü b e r  die Siriono ab, besonders  von den ba ld  40 Jahre  
zurückliegenden Sch ilderungen  des  F ra n z isk an e rp a te rs  C a r d u s 1).

Der A u fe n th a l t  von 1 J a h r  in den  L an d sch a f ten  am  G rande  u n te r s tü tz te  dann  den 
Versuch, m it  a l le r  R ese rve  N achr ich ten  auch  ü b e r  die b isherige Geschichte  der  in Frage 
k om m en d en  S tä m m e  einzuziehen.

D er  Ü berl ie ferung  nach  b e s ta n d  v o r  e inem  J a h r h u n d e r t  zwischen den Guarayo 
u n d  Siriono ein f reundschaft l iches  Z usam m enleben .  E ine N a ch p rü fu n g  ä l te re r  Nach
r ich ten  aus d ieser  G egend an  H a n d  f rü h e re r  Je su i tenaufze ichnungen ,  sowohl nach 
F e r n a n d e z *) ,  A l t a m i r a n o 3) ,  E g u i l u z *) ,  E d e r 3) ,  M a r b a n ' ) ,  G a r v i g a 7) ergab  bisher 
keine f rüheren  N achr ich ten  ü b e r  W a ld s tä m m e  wie die Siriono. E in e r  der  seltenen b e 
rich te ') ,  in denen  de r  N am e  „Sir iono“ schon e r w ä h n t  wird,  sche in t  ein Oficio des 
G ouverneurs  von S a n ta  Cruz aus  d e m  Ja h re  1780 zu sein. Es be r ich te t  von 
G e w a lt tä t ig k e i ten  d e r  Siriono,, die sich in d e r  N äh e  von Niederlassungen seines 
Bezirkes e infänden.  E tw a  30 Leguas  von S a n ta  Cruz w o h n ten  sie an  beiden Ufern des 
G u a p a y  (a lter  N am e fü r  den Grande) u n d  des P iray .  Sie w ären  n ich t  ge rade  schlecht, 
ab e r  die U n g e s t ra f th e i t  ih rer  B eutezüge  v e ran laß te  sie im m er  w ieder  zu neuen Raube- 
reien. Die E s tanz ieros  d e r  G egend s c h ä tz te n  sie  e tw a  auf  500 L eute .  H under t  Jahre 
s p ä t e r  hö r te  m an  auch  noch n ich t  viel anderes  m eh r  von ihnen. Ih re  kriegerische Ab
leh n u n g  gegen andere  In d ian e r  sche in t  s p ä t e r  sch l im m er  geworden  zu sein. In den 
50er J a h r e n  e n ts ta n d  eine J a h rz e h n te  d a u ern d e  e rb i t t e r t e  F eh d e  zwischen Neoze und 
G uarayo ,  de ren  Keim  nach  C a r d u s  in Beleidigungen a u f  e inem  gem einsam en Feste zu 
suchen  sei. Den Y u raca re  im W es te n  ihres  V erb re i tungsgeb ie tes  haben  die „Siriono“ 
s te ts  a ls  e r b i t t e r t e  Fe inde  gegenüber  ges tanden .  Die Durchsch lagsk ra f t ,  welche die 
gewalt igen  Chonta-B ogen  ihren langen Pfeilen verliehen,  m ac h te  sie auch  sonst zu 
g e fü rc h te te n  Gegnern ,  die in f rüheren  Zeiten auch  die w enigen W ege  g e fäh rd e t  erscheinen 
ließen, die im ve rkehrsa rm en  Bolivien ihre W ald g eb ie te  b e rü h r te n .  W o in abgelegeneren 
Bezirken am  G rande  und  I ten es  Pflanzungen  an g e leg t  w urden ,  m ac h ten  sie sich spora
disch als P lü n d e re r  lästig. Bei solchen P lünderungszügen  verfo lg t ,  d e h n te  sich der alte 
fe indliche Gegensatz  zu a llen u m w o h n en d en  In d ian e rs täm m en  in zunehm endem  .Maße 
au ch  auf  die W eißen  aus.  D a  t r a t  m i t  d em  J a h r e  1925 als Folge e iner Epidemie ein 
f r iedlicher U m sch w u n g  zu Tage.

Auf d e r  A u sn u tz u n g  d e r  k le ineren  P a lm e n ,  des  Holzes d e r  C honta-  oder  Siri-Palmc 
(Guilielm a insign is), dazu  d e r  T em be,  e iner  and eren  P a lm e n a r t ,  d e r  B lä t t e r  d e r  Motacu- 
P a lm e  (A tlw lea princeps), d e r  B lü tenst ie le  d e sC h u j io  oder  Fächersch ilfes ,  auch Pfeil

' )  C a r d u s . Sobre  las misiones f ranc iscanas  e n tre  los infiles de Bolivia. Barcelona 
' 1886, p. 279.

2) F e r n a n d e z , P. Relacion h istoria l  de las misiones de indios Chiquitos que en el 
P a r a g u a y  t ienen los p ad res  de la c o m p an ia  de Jesus .  R e im p re sa  f ie lm ente  segun la 
p r im era  edieion que saco a luz el P. Z. H e r a n  en 1726’,'M a d r id  J925.

3) Die B erich te  von A t.t a m i r a n o  (ca. 1703), M a r b a n  u . G a r v i g a  sind durch den 
bolivianischen Historiografen  M a n u e l  V. B a l l i v i a n  1891, 1897 u. 1898 in La Paz 
ve rö ffen t l ich t  worden.

*) H is to r ia  de  la Mision de Mojos en la R ep u b lica  de Bolivia escri ta  en 1696 
por  e l  P . D i e g o  d e  E c u i l u z . P u b l ica d a  con varios d ocum en tos  ineditos referentes 
en esa  mision, b iografias y  n o ta s  por  E n r iq u e  T orres  S o ldam ando ,  L im a  1884.

3) E d e r , F r . X .  D escrip t io  P ro v in c ia eM o x i ta ru m  in R egno  Pe ru an o .  B u d a e l7 9 l .
*) S. F u ß n o te  3.
7) S. F u ß n o te  3.
*) R e n e  M o r e n o . Biblio teca  Boliv iana, Catalogo de l  Arch ivo  de Mojos y  Clii- 

quitos .  S an t iago  de Chile  1888, p. 154 u.  462.



gras g e n a n n t  (G ym nerinm  aachuroides) an  den F lußufe rn  oder  L ag u n en ,  d e r  ß a m b u s -  
eder T a c u a ra -S tä m m e  (Gadua) b a u t  sich d as  L eben  d e r  U rw ald b ew o h n e r  auf. Darin  
zeigen sie eine g u te  A n p assu n g  an  die w ich tigs ten  Pf lanzen  ih rer  U m gebung .

Sow eit  m a n  ihn n u r  aus  f rüheren  kriegerischen Z u sam m en tre f fen  kennen  lernen 
konnte, w a r  d a h e r  d e r  K u l tu rb es i tz  a l le r  d ieser  S tä m m e  dein äuß eren  Ansehen nach 
der gleiche. Alle führen  sie die ü b e rm a n n sh o h e n  C honta-B ogen ,  die bis .'t1 j in langen 
l'feile, in ih ren  a u s  ju n g en  Mo tu en -B lä t te rn  ge f loch tenen  T rag tasch en  fanden  sich die 
gleichen Schneckenschalen ,  YVachsballen und  vor a llem das  e igen tüm liche  I n s t ru m e n t  
Hirazi o d e r  t ’A ikudin  ( t ’ =  pe rsön l iches  F ü rw o r t)  g e n a n n t  (Tex t-A bb.  1). E s  b e s te h t  
aus dem  scharfen  Schneidezahn  eines I lo ch i1) am  W erkende .  Als H andgr iff  wird  ein 
abgebrochenes S tü c k  vo m  O berschenkel  e ines Manechi’) v e rw an d t .  D e r  N agezahn  wird

dabei d u rc h  eine fes t  anliegende  S e hnurum w iök lung  in eine schräge  B ruchste l le  d e r  
hohlen R ö h re  des Knochens  so .  e ingeschäfte t ,  d a ß  das  K niegelenkende  des K nochens 
als G riffknopf d ien t ,  wobei d e r  D au m en  d e r  A rb e i tsh an d  au f  d e r  R ückse ite  des 
Knochens in die G rube  zwischen den G elenkknorren  g e s tem m t wird. Bei d ieser  A n 
ordnung w ird  d as  zierliche I n s t r u m e n t  doch zu e inem  kräft igen  W erkzeuge .

Bei so lcher  G le ichheit  in wichtigen Teilen d e r  äußeren  H ab e  blieb es b isher  v e r 
borgen, d a ß  zwischen den Siriono ein k u l tu re l l  wie ra ssen an a to m isch  n iedriger s te h en d e r  
Stamm, den  ich a ls  „ Q u r u n g u ’a “ bezeichne, d a s  g leiche W ald g eb ie t  bew ohnt.

Die W issenschaf t  w ird  sich beeilen  m üssen,  jed e s  n u r  e r re ichbare  Material  der  
scheuen B ew ohner  fe rn s te r  U rw aldw inkel  zwischen den  großen S t ro m g eb ie ten  des 
südam erikan ischen  K o n t in en ts  zusam m enzu tragen .  In  ih rer  besseren  K en n tn is  l iegt 
Rüstzeug zur  B e a n tw o r tu n g  von F rag en  nach  d e r  U rb ev ö lk eru n g  A m erikas.

T ex t-A b b .  1 . S c h n e id e - In s t ru m e n t ,  H iraz i  o d e r  A ikudin  g enann t .

’) G oldhase  (D asyprocta aguti).

i ) Brülla ffe  (M ycetes seniculus).



D i e  Q u r u n g u ' a .

Bei u m w o h n e n d en  Siriono soll Q u ru n g u ’a 1) oder  U r u n g u ’a lau t  Vorweisung am 
N a tu r o b je k t  „ S u m p fsch n eck e“ bedeu ten .  Vor a c h t  J a h r e n  h a u s ten  diese Urw aldbew oh
ner  ca. 7— 8 k m  von d e r  O r tsc h a f t  C uatro-O jos e n t fe rn t ,  auf  d em  westl ichen Ufer des 
P i r a y  noch in 18 g rößeren  Lagern .  A uch  u n te r  ihnen w ü te te  eine grippeartige  Epi
demie .  In  d e r  N ä h e  des E s tab lec im ien to  „24 de S e p te m b re “  k am en  1(J26 ihre ver
h u n g e r te n  n ack ten  G es ta l ten  aus  dem  W alde ,  tö te te n  m eh r  aus  Angst  ein wertvolles 
M au l t ie r  d u rc h  H erzsch u ß  au f  15 m E n t fe rn u n g  m i t  e inem  ih rer  langen Pfeile.  Die 
D u rch sch lag sk ra f t  w a r  so groß, d aß  d e r  Pfeil  au f  d e r  anderen  Seite  des  T ieres  zum Vor
schein kam . D urch  die B eso n n en h e i t  eines d a m a ls  d o r t  tä t ig en  d eu tschen  Verwalters 
w u rd en  sie in f reund l icher  W eise  du rch  gelegentl iche  V erab re ich u n g  von Lebensmitteln  
an  die N ieder lassung  gew öhnt.  ,

An d e r  gleichen Ste lle  k o n n te  ich ihnen2), obgleich sie t ro tz  d e r  vorangegangenen 
B e rü h ru n g  m it  W eißen ,  insbesondere  ihre F rau en ,  im m e r  noch seh r  scheu waren,  wieder 
begegnen. Die beiden a l ten  M änner,  zwei ju n g e  M än n e r  u n d  ebenso zwei F rauen  des 
kleinen, zur  Zeit  m einer  B eo b ach tu n g en  noch dre izehn  Personen  um fassenden  Stammes, 
mögen e tw a  5— 6 W eißen  oder  Mestizen v o rh e r  b egegne t  sein. Ich h abe  mich bemüht,  
jed em  solchen Fa l l  nach  Möglichkeit  nachzugehen .  Meine G u a rav o -T rä g e r  aus den 
Miss ions-Niederlassungen bei Ascension s ta u n te n  bei dem  b ä r t ig en  Anblick der  beiden 
von ihnen  nie gesehenen  Q u ru n g u ’a-M änner.  Ich ließ m eine  indianischen T räger  in 
gen ü g en d e r  E n t f e rn u n g  be im  B esuch  d e r  L eu te  zurück. Ih re  U n b e rü h r th e i t  ha t te  so 
zu m einer  Zeit  noch k au m  Schaden  ge li t ten .  U n g eh in d er t  leb ten  sie freizügig in den 
W äld e rn ,  au ch  w enn  sie sporad isch  bei H u n g e r  in de r  N äh e  d e r  e rw äh n te n  Hacienda 
in einiger E n t f e rn u n g  von C uatro-O jos  erschienen.

Die 7 Q u ru n g u ’a-M änner ,  denen  ich begegnete ,  w aren  im G egensatz  zu spä ter  
besu ch ten  Siriono auffa l lend  krä ft ige  G es ta l ten  m it  s ta rk em  Gebiß und  bre i te r  Nase 
bei q u e rs teh e n d en  Nasenlöchern .  R e in  körperl ich  v e rm o ch ten  sie b ed eu tende  W ider
s ta n d s k r a f t  zu en tfa l ten .  In  drei M erkm alen  wichen sie besonders  von allen umwohnen-,  
den  In d ian e rn  m it  E insch luß  d e r  Siriono ab ,  du rch  ihre Körperg röße  von 1,70— 1,90 m 
Höhe ,  le icht  welliges H a a r  g e g en ü b e r  d em  g la t t e n  S t ra f fh aa r  a n d e re r  Ind ianer  und 
den au ffa l lenden  B ar tsw uchs  (Taf.  X IV ,  Fig. 2 u. Taf.  XV , Fig. 2 ). L e tz te re r  ist 

,  u n t e r  süd am er ik an isch en  Ind ianern ,  die eine spä r l iche  G es ich tsb eh aaru n g  vielfach 
noch du rch  A usrupfen  zu en tfe rnen  pflegen, r e ch t  in die  A ugen fa llend, sonst nur 
noch als typ isch  von ä l te ren  G u a to  am  C aracara  in M a tto  Grosso3) bekann t .  Das 
K o p fh aar  wird  ge legentl ich  bis au f  5— 10 cm L änge  ü b e r  e iner Holzunterlage mit 
B a m b u ssp l i t te rn  gekürz t .  In  d e r  H a u t fa rb e  sind dunkle ,  negroide Töne  bei mehreren 
Ind iv iduen  zu b each ten ,  zahlreiche Sch ru n d en  u n d  N a rb en  am  K örpe r  ä l te re r  Leute.  
U n te r  den 2 Q u ru n g u ’a -F rau en ,  die ich zu sehen  b ekam ,  b e d au e r te  ich, n u r  kleinen, 
e lenden  G e s ta l ten  zu begegnen, aufs  S k e le t t  a bgem age r t ,  m i t  vorgetriebenen 
B äuchen .  (Taf. I I ,  Fig. t). E in  Q u ru n g u ’a -Jü n g l in g  (Nr. 14), de r  sich Ansiedlern 
bei C uatro-O jos  schon lange v o rh e r  angeschlossen h a t t e ,  w a r  noch nach  zwei Jahren 
unfäh ig ,  ein vorgesprochenes  W o r t  nachzusagen  u n d  t ro tz  herku lischer  Muskulatur 
n u r  im s tan d e ,  wenige Griffe n a ch zu ah m en ,  die ü b e r  die H a n d h a b u n g s e in e r  a lten  Waffen 
u n d  W erkzeuge  h inausgingen. E r  le rn te  au f  Anrufe  reagieren, d reh te ,  auf  einer Kiste 
s i tzend ,  alle  ihm u n b e k an n ten  G egens tände  im m e r  w ieder  m it  unve rh o h len em  Interesse

. *) ng  =  nasa les  g.

2) A nzahl  d e r  u n te r s u c h te n  Personen  13.

3) S c h m i d t , M a x . Die G u a to  u n d  ih r  Gebiet,  B aeßler-A rch iv ,  B and  I V ,  H .  0 ,  

p. 271, Fig. 28, Leipzig 1914.



in den H ä n d en ,  ohne die B e d eu tu n g  derselben am  Beispie l  zu erfassen.  Scheu und  u n 
gelehrig, w ird  le ider ihr  Schicksal bald besiegelt  sein.

D er K ü rp e rsch m u ck  ist r ech t  gering. E inige wenige Z ähne  an  e iner  S ch n u r  aus 
Bastfasern u m  den H als  iTaf. X IV ,  Fig. 2), an  d e r  häufig  noch W erkzeugschnecken-  
schalen hängen ,  ist  alles.  M anche Q u ru n g u ’a  v e rs teh en  es, in m ü h sa m e r  Weise m it  e inem  
kleinen E ichhörnchen-Schne idezahn  Locher  in das  W u rze ls tü c k  von Schweine- oder  
Tejoneck-1) Z ähnen  zu k ra tzen ,  andere  kennen  n u r  eine U m w icklung  d e r  Zahnw urze l  
mit gew achsten  Pflanzenfasern  zur Befes tigung  an  d e r  Halsschnur .  Der H ä u p t l in g  
ritzte e inm al m it  H ochizähnen  die M änner  in die Arm e, besonders  aber  in die W aden .  
Alle M änner  blieben d a n ac h  2— 3 Tage im L ager  liegen, schon d e r  W u n d b esch w e r
den wegen. F ü r  ihnen geschenk te  Glasperlen besaßen  die Q u ru n g u ’a  kau m  
Interesse.

E ine aus M o tacu -P a lm b la t(s tre i fen  geflochtene  V o rra ts tasch e  e n th ie l t  18 Reserve- 
muscheln, die zum Schaben  u n d 'P o l ie re n  d ienen, 4 U n te rk ie ferhä lf ten  vom  G oldhasen 
oder I lochi ,  zwei vom  E ichhörnchen ,  3 W achsba llen  in B la t t e r  gewickelt ,  d a s  e ingangs 
geschilderte K ra tz in s t ru m e n t ,  R a ja s ta ch e ln  (Trygon hystriz) und  Pa lom etak iefer .  
Bei dre i  M ännern  u n d  auch  bei e inem  halbw üchsigen  K n ab en  fand ich he l lb raune  
E ichhörnchenschwänze a m  I h ia r  des H in te rh a u p te s  m it  W ac h s  fes tgek leb t ,  noch be 
liebter w a r  es, sich die schwarz,  b ra u n  u n d  weiß  gestre if ten  F edern  d e r  P a v a  p in ta d a  
iCraz sclateri) anzuk leben  (Taf. XV, Fig. 2 ).

D er  Q u ru n g u ’a, d e r  keine H ä n g e m a t te  ken n t ,  beg n ü g t  sich als S ch lafun ter lage  m it  
geflochtenen B o d e n m a t te n  au s  M o tacu b lä t te rn .  Zum  R egenschu tz  dienen ü b e r  S t ä m 
men sch räg  ges te l l te  B lä t t e r  d ieser  P a lm e .  M änner  und  F rauen  h a lten  sich innerha lb  
der L a g e r s tä t t e n  g e t r e n n t  Die M än n e r  k ü m m e rn  sich um  F rau en  u n d  K inde r  wenig, 
etwa vom  1 2 . L eb e n s jah r  an  b eg inn t  m an  K naben  m it  auf  die Ja g d  zu nehm en.  E in  
Knabe von e tw a  14 J a h r e n  w urde  se i t  ü b e r  1 J a h r  bei den M ännern  beo b ach te t .

Bei d e r  N ahru n g ssu ch e  wie ,in  d e r  N ah ru n g sa u fn ah m e  o ffenbar t  sich seh r  deutl ich  
ein p r im i t iv e r  Z u s tan d  d e r  Q u ru n g u ’a. Sie s ind  haup tsäch lich  W ald jäg e r ,  die d aneben  
eine R e ihe  von W a ld f rü ch te n  besonders  von L egum inosen  sam m eln .  U m  zu t r inken ,  
stellten sie sich b re itbe in ig  am  R a n d e  d e r  L ag u n e  hin, m it  d e r  a k ro b a ten m äß ig en  
Biegsamkeit  ihres  K örpers  beu g ten  sie sich d a n n  so w e i t  vor, d aß  sie d i rek t  m it  dem  
Munde a u s  dem  W asser  t ran k en .  Alles Fleisch,  das  sie von keinem Tier  ve rschm ähen ,  
wird in d e r  g lühenden  H o lz as c h e g e rö s te t ,  ohne  die E ingeweide auszunehm en ,  G ü r te l 
tiere u n d  Schi ldkrö ten  gleich in d e r  Schale. Die Q u ru n g u ’a  kennen kein Geschirr,  se lbs t  
Wasser wird  in P a tu ju - B lä t t e rn  (Heliconia) übr igens w e i te  S trecken  m it  g roßer  G e 
schicklichkeit, ge tragen .  N u r  eine einzige K och topffo rm , u n d  zwar n u r  zum Z ubere iten  
einer w ildw achsenden  B ohnensorte ,  w u rd e  an g ew an d t .  H ierzu  b en u tzen  sie ein se l t 
sames Gefäß, am  B oden m it  e iner  Tonsp itze ,  es in die E rd e  zu s tecken ,  d a m i t  es n ich t  
um fä l l t . Holz w ird  d a n n  um  dasselbe he rum gesch ich te t .  Ob es die Q u ru n g u ’a  se lbst  
anfertigen, k o n n te  ich n ich t  fests tel len .  Die F ra u e n  ve rsuch ten  ge rade  dieses G e rä t  
ängstlich vor  m ir  zu v e rs tecken ,  so d a ß  ich kein E x e m p la r  davon  fü r  die S a m m lu n g  
erhielt.

In d e r  F o rm  der  h e rges te l l ten  W affen  und  W erkzeuge  weichen sie w eitgehend  
von den b e n ac h b a r te n  In d ian e rs täm m en  ab ,  d iese  ä h n e l t  a b er  d e r  bei den n ach s teh en d  
geschilderten Siriono. Bei den Q u ru n g u ’a  ist  d e r  Bogen besonders  s ta rk ,  zum U n te r 
schied zu and eren  S ir iono-S täm m en eine bis zu 10 cm  breite ,  nach  den E n d en  zu sp i tz  
zulaufende L a t t e  aus  C hon ta-H olz  (Taf. X I V ,  Fig. 2). Gelegentlich v e rw en d e t  d e r  
Qurungu’a s t a t t  dieses besonders  b re i t  gea rb e ite ten  Bogens e infach einen rohen  S ta b  
oder K nüppe l ,  m i tu n te r  m it  e iner gee igneten  le ich ten  K n ick u n g  (Taf. V, Fig. 2). Die

■) N a se n b ä r  oder  Coati .



B ogenschnur  s ic h e r t  an  d em  e inen E n d e  eine enge Schlinge, an  dein  anderen  Ende 
a u ch  noch eine m ehrfache  Um wicklung.

Die versch iedenen  bis zu 3 y2 M eter  L änge  g e fe r t ig ten  Fo rm e n  d e r  Pfeile sind l>ei 
Siriono und  Q u ru n g u ’a  die gleichen. Die P f e i l s p i t z e n ,g la t to d e r m i t  W iderhaken ,  werden 
aus  dem  Holz de r  T em b e-P a lm e ,  eine b re i te ,  m esse ra r t ige  Schneide aus Tacuara, 
ge schn itz t .  D er  W id e rh ak e n  wird  n ich t  aus dem H olzs tück  h e rau sg ea rb e i te t ,  sondern 
duVch U m w ick lung  eines zweiten  zugesp itz ten  H olzs tückchens  . u n te r h a lb  d e r  Pfeil
sp i tze  angefügt .  Die Sp itze  aus  e inem  y2— 1 M eter  langen T e m b e s ta b  w ird  \m te r  Ver
w en d u n g  von schw arzem , ü b e r  de in  Fe u e r  weich  g e m ach ten  wilden  W ac h s  in die Aus
höh lu n g  des Chujio-Schaftes  e ingepicht .  F ü r  die Schw ungfedern  w erden  m it  dem sage- 
a r t igen  U n te rk ie fe r  d e r  P a lo m e ta 1) jede rse i ts  zwei gerade  H innen  gezogen, um sie 
m it  W ac h s  dar in  e inzufalzen. Die E insa tz l in ien  d ieser  Schw ungfedern  ver laufen  gerade, 
n ich t  in e ine r  Schrauben l in ie  au fgese tz t ,  wie z. B. bei den  G uarayo .  D a fü r  werden aber 
die F ed e rn  in die Hinnen so e ingepicht ,  d aß  O berse ite  geg en ü b e r  U n te rse i te  e iner Feder
h ä lf te  zu s teh en  kom m t.  Alle V erb indungsste l len  w erden  du rch  feine Umwicklungs
sch n ü re  m it  W achsüberzügen  ebenso wie die E in k e rb u n g  fü r  die Bogensehne am 
Schw ungende  gesichert .  Die Q u ru n g u ’a  gewinnen  das  M ater ia l  fü r  diese Schnüre  aus 
den  F a se rn  e iner B la t t r ippe .

Vor dem  E in sch ä f ten  d e r  Pfe i lsp itze  aus  H a r th o lz  w ird  d e r  Sc h a f t  aus Chujio- 
R o h r  m it  C ho n ta -B as tfasc rn ,  die  g u t  g ew ach s t  w erden ,  um w icke l t ,  um ein Aufplatzen 
des  le ich ten  R ohres  zu verh indern .  Die Pfei lsp itze  aus h a r te m  Chonta-Holz. glättet 
m an  au ch  am  S chaf tende ,  ü b e rz ieh t  sie m it  W achs ,  um  sie he iß  ü b e r  d em  Feuer in 
den  H o h rsch a f t  h ineinzu tre iben .  Bogen u n d  Pfeile  e rfah ren  noch eine peinliche Nach
b earbe itung .  D a  s ieh t  m an  ein Absengen h e rau ss teh e n d e r  F ase rn ,  ein Geradeziehen 
k le iner  B iegungen de r  Sp itzen  ü b e r  dem  Feuer ,  das  W ach sen  von Schnüren durch 
Hin- u n d  Herziehen über  e inem  W ach ss tü ck ,  Ü bergehen  d e r  angeleg ten  Bogenschnur 
m it  e inem  an g ek o h l ten  H o lzs tück  u n d  G la t t s t re ich en  m it  d em  Fingernagel.  Der Pfeil
sc h a f t  w ird  zwischen g roßer  und  zweiter  Zehe gehal ten ,  w ä h re n d  d e r  Mann daran  ar
be i te t .  Im  F e u e r  w ird  die B ogenschnur  du rch  Sengen w ide rs tands fäh iger  gehärtet ,  
h e rau ss teh e n d e  F a se ren d en  m it  den  Z äh n en  abgebissen.

Z ur  B e fes tigung  d e r  Sehne an  d em  p lu m p en ,  schw eren  Bogen w ird  zunächst um 
eins d e r  zugesp itz ten  E n d en  des Bogenholzes eine enge Schlinge ge leg t  und  fest ange
zogen. Das schon u m b u n d en e  E n d e  w'ird an  den Boden ged rü ck t ,  die Bogenmitte  
d u rc h  A n s tem m en  des l inken F u ß e s  k rä f t ig  g e k rü m m t.  Hasch  wird  in d iesem Augenblick 
e ine Schlinge auch  um  das  an d ere  Bogenende  geworfen  u n d  u n t e r  Hinzufügen einer 
Hilfsschlinge a l lm äh l ich  fe s te r  angezogen. Das Schnürende  liegt e tw a  V100 der  ganzen 
B ogenlänge  vom  E n d e  en tfe rn t .

Am  R a n d e  e iner  L ag u n e  sa n k  e in Q u ru n g u ’a  wie ein S te in  an  e ine r  tieferen Stelle 
a b  u n d  w äre  e r t ru n k e n ,  w en n  n ich t  e in  a n d e re r  ihn ra sch  a n  den H aaren  in flacheres 
W asse r  gezogen h ä t t e .  D a  sie n ich t  s chw im m en  können, sondieren  sie beim übersch re i 
ten  eines W asserg rabens  vo rs ich tig  m i t  e inem  ih rer  langen  Pfeile  den Grund. Eines 
T ages  an  den  F lu ß  g e fü h r t ,  b ek am en  die M änner  zum e r s ten m a l  ein Boot zu sehen, 
e ines d e r  f lachen, o r tsüb l ichen  Kanus.  U n b e k a n n t  m it  d iesem  F ah rzeu g  setzten  sich 
alle, ehe es zu h indern ,  au f  die eine B o rd k a n te ,  so d aß  sofor t  das  Boot umschlug 
D a es schwer,  die L eu te  zu r e t ten ,  so e r t r a n k e n  zwei (Nr. 8 u. 9) und  ihre Korp-r 
wurden d u rc h  die S t rö m u n g  abgetr ieben .  Dieser Unglücksfal l  bewies, wie unvertraut 
die  Q u ru n g u ’a  m it  den  F lüssen  waren.

8— 10 Tage  vor  Beginn  eines T an zes  w erd en  in d e r  N ä h e  des T anzpla tzes  einige 
L öche r  m it  d e r  H a n d  in d e r  E rd e  ausgehöh lt ,  d iese m i t  P a tu ju - B lä t t e rn ,  die keine Risse

*) Sägesa lm ler  (P ygocentrus p iraya  C u v i e r ).



hal>on d ü rfen ,  au sg ek le id e t  u n d  da r in  ein gegorenes G e t rän k  aus w ildem, m it  W asse r  
d u rc h t r ä n k te m  Honig ,  be re i te t .  Z um  Schöpfen dienen L'nio-Schalcn. Sow eit  ich se lber  
beo bach ten  k o n n te ,  f inden die T an z fes te  bei den Q u ru n g u ’a bei beg innendem  Mond 
s ta t t .  N u r  die M än n e r  tan zen ,  sich m it  d e r  rech ten  H a n d  u n te rh a k e n d ,  in d e r  l inken 
Bogen u n d  Pfe i le  h a l te n d ,  5— 6 S c h r i t te  v o rw ä r ts  und  zurück. Die F ra u e n  sitzen 
un be te i l ig t  dan eb en ,  s toßen  ein einförm iges „Tu ,  T u “ , m eh r  h au ch e n d  a ls  tönend  hervor.

Von e in em  K ra n k en  w enden  sich dessen  Genossen wie unwil lig  ab,  r ich ten  sich 
s ta rr  zur Seite ,  um die Schm erzen  eines S te rb en d e n  n ich t  zu sehen. Nach  d em  E n d e  
v e r läß t  m an  schnell  d a s  L ager ,  die p a a r  Habse l igke iten  zusam m enraffend  —  ach tlos 
bleibt d e r  T o te  liegen (2 F ä l le  b eobach te t ) .

Seit  a l te rs h e r  g a l te n  im  Beni u n d  im D e p a r ta m e n to  S a n ta  Cruz gewisse Teile der  
Siriono oder  Chorl a ls  s tu m m .  D ’O r b i g v y  b e r ic h te t  1832 von E rzäh lu n g en  d a rü b er ,  
nur bezweife l t  e r  s p ä t e r  die A ngab en ,  d a  die Siriono, die e r  kennen le rn te ,  V e rs tä n d i 
gungsm öglichkeiten  v e rm i t te ls  des G uaran i  boten . Die Q u ru n g u ’a sind die L eu te ,  
auf die sich a lle  ewig w iederho l ten  G erü ch te  des S tu m m se in s  bezogen, denn auch  die 
Neoze z. B. u n tö r  den ihnen so n ah es te h en d e n  Siriono, bezeichnen die Q u ru n g u ’a als 
s tum m .

Solchen A ngaben  s ta n d  ich d u rch au s  ab leh n en d  gegenüber .  Die Geschichte  d e r  
Etlmograp 'h ie  b e r ic h te t  von u rsp rüng l ich  a u f tau ch en d en  Ans ich ten ,  d aß  z. B. von den 
W ed d a  auf  Ceylon, den G u ay ak i  in P a ra g u a y  eine Sprache  von l /n g esch u l ten  z u n äc h s t  
nicht  zu e rm i t te ln  gewesen sei. N äh ere  K enn tn is  von den als Beispiel angegebenen 
S tä m m e n  erwies dies ba ld  als u n r ich t ig  und  ihre Sprache  w urde  a llm ähl ich  aufgezeichnet .

.ledei), der  a lte ,  e ingefangene Siriono e inm al gesehen h a t ,  weiß, wie rasch  sie u n te r  
aufgezwungenen B edingungen  zur  s tu m m e n  Teilnahm slosigkeit  herabsinken .

Mein O p t im ism us,  bald einzelne W ortau fze ichnungen  zu e rha l ten ,  verging im m er  
mehr,  als ich w ochenlang  m it  den  Q u ru n g u ’a  a lle in  war.  Nach  langem  Zögern zwang 
schließlich eine in jen em  J a h re  besonders  w e i t  fo r tschre i tende  Ü berschw em m ung ,  
aus dein G ebiete  abzure isen .

Nach m einen  B eob ach tu n g en  besi tzen  die Q u ru n g u ’a  eine reiche Ska la  a n d ere r  
V e rs tänd igungsm oglichke iten ,  Bald k onn te  ich erfahren ,  wie sie ihren Unwillen äußern .  
Ärgerlich zischen siö „ H ü t ü t ü t ü “ , die M änner  schlagen sich w ü te n d  auf den rech ten  
Oberschenkel u n d  s ta m p fe n  m it  dem  linken Beine auf, die F rau en  k la tschen  sich gegen f  
die Lende. Zeichen und  G ebärden  spielen die überwiegende  Holle.  Soll j e m a n d  W e g 

gehen, so ä u ß e rn  sie  z. B. neben de r  W en d u n g  des Arm es einen G a u m en lau t ,  den  m an  
m it „ T u c h - tu c h “ aufzeichnen k önn te .  D a m it  w erden  W ege  gezeigt, D ich tungen  a n 
gegeben, es b ed arf  e iner  leisen B ew egung  d e r  H an d ,  um einen and eren  herbeizuholen. 
E iner d e r  b ä r t igen  A lten ,  w e lch e r  das  Ansehen e iner  A r t  O b e rh au p te s  genoß, k a n n te  
sogar d a s  G u a ran i -W o r t  „ T a ta “  fü r  F e u e r  d e r  b e n a c h b a r te n  Neoze. A b e r  d a s  w a r  eine 
Fes ts te l lung  nach  langer B eobach tung .  E ine richtige  a r t ik u l ie r te  und  g ram m atik a l isch e  
Sprache  h a b e  ich den Q u ru n g u ’a  bei g rö ß te r  A u fm erk sam k e it  n ich t  ab lauschen  können.

Mit Schlußfolgerungen aus d e r  B eobach tung ,  d a ß  die Q u ru n g u ’a  einen S p ra c h 
gebrauch  n ich t  zeigten, w ird  m an  bei e inem  so erstaun l ichen  P h ä n o m en  ä u ß e r s t  z u rü ck 
ha ltend  sein müssen. Als fes ts tehend  d a r f  m an  zu n äch s t  n u r  b e h au p ten ,  d aß  sie eine 
Sprache m it  K eh l lau ten  vor F re m d en  auch  im täg lichen  Leben n ich t  m erken  ließen, 
sondern du rch  G e b ä rd e n ü b e rm i t t lu n g  und  Zischzeichen e rse tz ten .  W ieso  a b er  m ag  
es zu e inem  solchen Gebaren  gekom m en  sein?  Die Q u ru n g u 'a  s teh en  noch u n t e r  den 
Siriono, die b isher  von vielen Seiten schon als p r im it iv s tes  Volk S ü d am er ik as  angesehen 
wurden. So k o n n ten  sie von um w o h n en d en  Völkern  in die U rw aldw inkel  zu rü ck g ed rän g t  
werden. D er  geschlossene W ald ,  in se iner  U ndurchdring l ichke i t  schw er zu überw inden ,  
ist t ie ra rm .  ln  ihm  verm ögen  sich n u r  kleine  G ru p p en  von wenigen Personen  zu e r 
ha lten .  Die Iso l ie r the i t  des Lebens  d r ä n g t  die Möglichkeit  sp rach lichen  V erkehrs  auf  
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ein M inim um  zurück. Die Ja g d m e th o d e n  d ieser  L eu te  ve r langen  geräuschloses An
schleichen u n d  V ers tänd igen .  L a u te s  R ufen ,  Schreien ,  auch  u n a r t ik u l ie r te r  Art ,  hal»e 
ich von den  Q u ru n g u ’a  nie zu hö ren  bekom m en.  E ine  genaue  U n te rsu ch u n g  ihres 
K ehlkopfes ist m ir  n ich t  möglich  gewesen. D as  wenig  V eränderl iche  ih rer  Gesichtszüge 
is t  m ir  im m er  w ieder  aufgefallen.  W e n n  sie lachen oder  ü b e r  irgend e tw as  freudig 
e r s t a u n t  sind ,  b e s i tz t  ih r  L achen  oder  Grinsen e tw as  S ta r res .  Man m öch te  es als ein 
gefrorenes L achen  bezeichnen. Den Gesichtszügen d e r  Q u ru n g u ’a  feh lt  ein rasch 
wechselndes Mienenspiel,  das  bei irgendeiner  M it te i lung  se lb s t  d a s  .doch so wenig 
bewegliche,  z u rückha ltende  Gesicht  an d e re r  In d ian e r  zu be leben pf leg t .  Ungesehen 
g lau b te  ich e inm al du rch  S p a l ten  h in te r  H o lzs tücken  lauschen  zu können. Dem ütig  
w a r te te  eine F r a u  auf  B eu teab fä l le  von den h in te r  P a lm b la t tw ä n d e n  geborgenen 
M ännern .  Gierig erschien eine hinzueilende G efährt in .  G re ifb a r  vor  m ir  s tehend 
v e r s tän d ig ten  sich die F ra u e n  doch n u r  du rch  e r reg te  Gebärden.

G esp a n n t  h abe  ich im m er  w ieder  aufzupassen  gesuch t ,  w en n  das  a l te  Q urungu’a- 
O b e rh a u p t  se inen F rau en  W in k e  gab,  die sie aufs  pe in l ichste  befolgten. E ine Kopf
bewegung ,  m an c h m al  beglei te t  von einem feinen Zischen, d a s  w a r  alles,  es gab nichts 
aufzufangen ,  was L au ten  e iner a r t ik u l ie r ten  Sprache  ähnel te .  Die Gesich tsm im ik  blieb 
bei f insterem  Zusam m enziehen ,  lachendem  Grinsen u n d  unzufriedenem  Vorschieben 
d e r  L ippen, alles,  wessen das  Q u ru n g u ’a-Gesicht m ir  im A usdruck  fähig erschien. Feinere 
N u an cen  feh lten ,  so d a ß  ihre G esich te r  m an ch m al  e tw as  M askenart iges  haben  konnten.

Die F rage ,  w a ru m  B em ü h u n g en  u m  sprach l iche  Aufzeichnungen  gerade  h ier  er
folglos blieben, h e isch t  folgenden E rw äg u n g e n  nachgehen :

F ü r  die B eur te i lung  ihres  V e rh a l ten s  is t  zu n äch s t  an  E inf lüsse  wie Däm onenfurcht,  
auch  w enn  sie noch n ich t  fe s ts te l lb a r  w aren ,  bei solch p r im it iven  Völkern zu denken. 
E s  g ib t  viele S tä m m e  in S ü d am er ik a  m it  de r  Vors te l lung ,  in jed em  F re m d en  ein se l t
sam es  W esen  zu sehen, womöglich die V e rk ö rp eru n g  eines D äm ons  zu fürchten , der 
Schaden  br ingen könne.

Aus d e r  Südsee s ind  V ölkerschaf ten  b e k an n t ,  die n iem als  im W alde  sprechen 
d ürfen ,  aus F u r c h t  vor  den D äm onen  des  U rw aldes ,  oder  sie üben  eine besondere 
U rw aldsp rache ,  bei d e r  Gesten  und  Mimik eine Rolle  spielen.  U m  n u r  ein Beispiel 
anzu fü h ren ,  d a r f  z. B. auf  den Sa lom onen  w ä h ren d  d e r  B onito -F ischere i  kein W ort 
gesprochen  w erden .  F u r c h t  vor  D äm o n en  k ö n n te  auch  die In d ian e r  Ostboliv iens gegen
ü b e r  d e m  ihnen u n b e k an n ten  W eißen  zu rü ck g eh a l ten  h aben .  D a  ich m it t e n  u n te r  den 
Q u ru n g u ’a  g e le b t  habe,  u n d  die L eu te  auch  aus ih rem  s tänd igen  Lebensmilieu,  dem 
U rw alde ,  h inaus  ü b e r  die G ra sp a m p a  gele iten  konn te ,  so m ü ß te  bei n u r  zeitweiliger 
E n th a l t s a m k e i t  vom Sprechen  hierin  obendrein  eine ganz  ungewöhnliche  Konsequenz 
u n d  Energie  a n g ew a n d t  w erden ,  denen  ih r  sonstiges Gebaren  wenig  en tsp rach .

U nr ich tig  w äre es, ein Feh len  sp rach l icher  Ä uße ru n g en  ebenfa lls  als Zeichen beson
d e re r  P r im i t iv i t ä t  d eu ten  zu wollen. Ih re  H o lzk u ltu r  e rsch e in t  e h e r  als Rückschrit t ,  
aufgezw ungen  du rch  den  A u fe n th a l t  im ste in losen U rw ä ld e r -  —

A nschaulich  w urde  m anches  fü r  m ich du rch  ein k leines d re i jäh r iges  S i r i o n o -  
M ädchen  , , I ra t i“ . S te rb en sk ran k  w a r  es fü r  eine A x t  und  ein B uschm esse r  von seinen 
E lte rn ,  wilden Neoze,  g ek au f t  worden. Von E ingew eide-Paras i ten  geheilt ,  b lüh te  es 
ra sch  auf, h a t t e  bald ,  im G egensatz  zu e inem  zw anzig jähr igen  Q u ru n g u ’a-Jiingling, 
einige W o r te  Spanisch  p lappern  ge le rn t.  Mit V orl iebe v e rs tän d ig te  sie mich aber  durch 
Zeichen. W en n  sie in w ach sam er  B eobach tung  m ir  e tw as  zeigen wollte , so be rührte  sie 
m ich leise, um , unm erk l ich  in d e r  Bewegung, ein T ier  n ich t  zu verscheuchen,  mich mit 
den  Augen  h inzulenken. Still  v e r s ta n d  sie alle  W ü n sch e  du rch  Zeichen auszudrücken.

N ach  e iner persönlichen M itte i lung  m eines inzwischen dah ingeschiedenen Freundes, 
Prof.  H e r m a n n  v o n  I h e r i n g , f rü h e r  L e i te r  des  M useum s in Säo Pau lo ,  k o m m t un ter  
GSs-Völkern, bei abgeschlossenen k le inen  U rw ald g ru p p en ,  die in abgelegenen Urwald



bezirken Brasiliens leben, Sprachlos igke it  infolge D egenera tion  vor. Es k ö n n te  d an ach  
ein D egenera t ionsvorgang  möglich  sein, d e r  niedrige Menschenstiinime, wenn  sie v e r 
e inzelt  in kleinen F am il ien g ru p p en  u n te r  schw eren  D ase insbedingungen  im ewigen 
l la lb d u n k e l  der  W ä ld e r  abgeriege lt  werden ,  auch  ohne au sg ep räg te  U m gangssprache  
sich m i te in a n d e r  v e rs tän d ig en  läßt .  M erkw ürd ig  b le ib t  d a s  V e rh a l ten  d e r  Q u ru n g u ’a 
jedenfal ls ,  wenn  es auch  noch n ich t  aus d em  R a h m e n  des von P r im it iv v ö lk e rn  B e k an n 
ten  he rausfä l l t .  E in  ho l länd ischer  Kolonialoffizier u n d  gesch u lte r  B eo b ach te r  h a t t e  
drei  M onate  au f  e inem  Jag d zu g e  e inen K u b u ,  e inen A ngehörigen des p r im it iven  Ur- 
w a ldvolkes  S u m a tra s ,  s tä n d ig  bei sich, ohne d a ß  d e r  geschu lte  u n d  seinem  H e r rn  f reu n d 
lich zugetane  P fad f in d er  auch  n u r  ein e inzigesmal gesprochen  oder  d e r  Kubu  auch  n u r  
auf die A n w en d u n g  se iner  schon b e k an n ten  Sprache  h ä t t e  reagieren  wollen.

Ausdrucksm ög lichke iten  du rch  Zeichen se tzen  begriffl iche Fest legungen  ebenso 
voraus  wie sprach liche  Bezeichnungen. E ine  alles W ich tige  um fassende  K enntn is  
so lcher Zeichen w äre  no tw endig ,  zum V ers tän d n is  ih re r  P syche  u m zu lem en .  Man wird  
m it  diesen, so a n d ersa r t ig  e ingeste l l ten  U rw ald p r im it iv en  lange leben m üssen,  u m  eine 
solche K en n tn is  zu erlangen. Ih re  A b leh n u n g  sp rach l iche r  V e rs tän d ig u n g  m ach t  es 
so schwer,  uns  eine T ü r  zu öffnen, in ihr  B egrif fsverm ögen  einzudringen.

Seine G ed an k en  geheim  zu ha l ten ,  sich d u rc h  Zeichen s t a t t  du rch  S p rach lau te  zu 
ve rs tänd igen ,  m ys t ischen  Sym bolen  die B e d eu tu n g  g an ze r  V ors te l lungskom plexe  zu 
geben, isQein G ru n d z u g  a llen  indianischen W esens,  noch schw erer  an d e r  W urzel  zu 
erfassen  als bei hö h e r  en tw ickel ten  K u l tu ren .

Soll te  es g rößere  G ruppen  von 20— 100 Ind iv iduen  r ich t iger  Q u ru n g u ’a  noch in 
den W ä ld e rn  geben, so m ögen die V ers tänd igungs fo rm en  andere  se in ;  vergeblich habe 
ich d as  G ebiet  au f  beiden Ufern  des  G ran d e  d a n ac h  durchzogen.  E ine g rößere  G ru p p e  
von Q u ru n g u ’a h ä t t e  v e rm u t l ic h  n ich t  zu e inem  solchen, d a n n  n u r  als d egenera t iv  
d e u tb a ren  Prozeß  ge langen können.

S ta rk  au sg ep räg te  Ü b e rau g en b rau en ,  eine p la t te ,  aus tra lo ide  N ase  m it  querges te l l 
ten N asen löchern ,  schm ale ,  langges treck te  W ad e n  s teh en  als e inp rägsam e p r im it ive  
M erkm ale  einem krä ft igen  hohen  K örperw uchs  (170-— 190 cm) bei den M ännern  gegen
über. A uch  dieser a llgem eine  körperl iche  S ta tu s  neben  solchen p r im it iven  M erkm alen 
sp r ich t  da fü r,  d aß  es sich bei e tw aigen  Sprach m än g e ln  u m  einen R ückb ildungsvorgang  
innerha lb  e iner  kleinen G ru p p e  handeln  würde .

Im  ganzen h abe  ich m einen  e rs ten  E in d ru c k  v e rs tä rk en  können,  d a ß  in den 
Q u ru n g u ’a  N a eh k o m m en  eines R e s te s  e iner  U rbevö lkerung  e n th a l te n  sein könnten ,  
der bei einigen Gesich tsform en an  Vergleiche m it  P a p u a  oder  Südsee-B ew ohnern  
denken  läß t .  Bei m an ch en  d e r  nachfolgend besuch ten  S tä m m e  fa h n d e t  m an  dagegen  
ganz vergeblich  nach  solch f rem d ar t ig en  T ypen ,  sie g leichen den  indianisch-mongoloiden 
Zügen a n d e re r  W aldvö lker .  Solche spezifischen M erkm ale  sü d am er ik an isch e r  Indianer,  
z. B. mongoloide Schlitzaugen,  e rsche inen a b e r  auch  v e re inze l t  bei den Q u ru n g u ’a.

S i r i o n o .

Schwieriger w a r  es, abgesehen  von den Siriono, an  d e r  M ü n d u n g  des G rande  in den 
Mamore u n d  a u f -d e r  M iss ionsstation S a n ta  Maria, e inzelne andere  U n te r s tä m m e  der  
e igentlichen Siriono an  ihren  W ohnsi tzen  anzu treffen .  M ona te lang  bin ich in den 
W äldern  h e ru m g es tre i f t ,  k a u m  e rk en n b a ren  Ind ianerp faden  nach, die e r s t  auszuschlagen 
waren, u m  auch  fü r  mich g a n g b ar  zu werden.  K a m  m an  nach  m ü h sam en  Märschen an 
eine W o h n s tä t t e ,  lag sie o f t  vor  kurzem  von ihren f lüchtigen Bewohnern  verlassen. 
Diese typ ischen  U rw ald ty p en  sind sch eu er  als  leicht  zu ve rg räm endes  Wild. Der Fall  
dürf te  e in g e tre ten  sein, d a ß  sie mich aus s t i l le r  V erborgenhe i t  beob ach te ten ,  ich a b er  
nichts von ihnen  im D unke l  des W aldes  b em erken  konnte .  So habe  ich n u r  a llm ählich



M ater ia l1) ü b e r  die S ir iono-S täm m e d e r  Neoze, Tiriniö, Ja n d e  u. a. Zusammentragen 
können. Die dü rf t igen  e thnologisch  b ra u ch b a ren  N a ch r ich ten  ü b e r  Siriono, welche 
sons t2) den W eg  in die Ö ffen tl ichke i t  fanden ,  be tre f fen  ausn ah m slo s  die N c o z  c. 
Mit d iesem  N am en  bezeichnen sich se lb s t  viele  Siriono am  G rande  u n d  am  Mamore 
a ls  Neoze-nöe3) die aus  sich h e rausgehen ,  d. h. aus d e r  g le ichen  V erw a n d tsch a f t ,  was 
d em  Sinn nach  also so viel wie V e rw a n d te  b ed eu ten  soll.

Die Neoze schauen  tief  auf  ihre angeblich  s tu m m e n  N a c h b a rn  an den W aldsüm pfen  
herab .  N ic h t  im m e r  ist  d a s  V e rh ä l tn is  ein freundliches,  m it  dem  Siriono u n d  Q u ru n g u ’a 
e in a n d e r  im W ald e  begegnen. Am M am ore  f ü rc h te t  m an  die Q u ru n g u ’a a ls  g u te  Schützen 
sehr.  Bei den Tir inie u n d  Ja n d e ,  and eren  kleinen S tä m m e n  am  M am or6 , habe ich 
fu rch tb a re  ve rhe i l te  Pfe i lna rben  gesehen, die,  wie m ir  die L eu te  e rzäh lten ,  von diesen 
N a c h b a rn  h e rrüh ren .

D e r  W o r ts ch a tz  de r  Neoze am  C haparö  s t im m t  beim Vergleich m it  d em  d e r  Siriono 
a m  M am ore überein ,  in den D ia lek t  d e r  Neoze am  G rande  scheinen m eh r  Guarayo- 
W ö r te r  ü b e rn o m m en  zu sein. W äh re n d  sich so zwischen w ei t  ause inanderw ohnenden  
Teilen ein u n d  desse lben  S ta m m e s  d e r  Neoze S p rachversch iedenhei ten  finden, sprechen 
die Tir inie u n d  Jande*) zum  Teil d a s  g leiche Id iom  wie d e r  ihnen u n m i t t e lb a r  benach
b a r te  Teil de r  Neoze. In  ih rem  psychologischen V erh a l ten  dagegen  s tö ß t  m an  oft  bei 
d ich t  b en ach b a r te n  U n te r s tä m m e n  au f  e inp räg sam e  V ersch iedenhei ten ,  ü b e ra l l  e r 
weisen sich die Neoze als die in te l l igen tes ten .

Das W ald g eb ie t ,  in d e m  die nom ad is ie renden  Siriono u m h ers tre ich en ,  läß t  sich 
vorläuf ig  n u r  an  den Grenzen m it  ä n d e rn  frem drass igen  Ind iane rn  e in igerm aßen  be 
s t im m en .  Meist bleiben die U n te r s tä m m e  auf  ihren Zügen in n erh a lb  eines oft eng 
b egrenz ten  Urw aldgeb ie tes ,  b esonders  solche S tä m m e ,  die wie die Neoze Pflanzungen, 
in Bolivien Chacos g e n an n t ,  besi tzen , von denen  sie  sich fü r  gewöhnlich  n ich t  gerne 
a l lzuw ei t  en tfe rnen .

Die Neoze k o m m en  nach  S üden  im  Bereich  des  D e p a r ta m e n to  S a n ta  Cruz, wenn 
a uch  n u r  ge legen tl ich  auf  W an d e rzü g en ,  bis nach  Bibosi ,  so g e n a n n t  nach  e iner Ficusart.  
N ordöstl ich  u n d  östl ich d av o n  w erden  sie in den  W ä ld e rn  des D e p a r ta m e n to  Salita 
Cruz von den Y aneigua  oft  feindlich bed räng t .  Im  öst l ichen Teile des  V erbrei tungs
g eb ie tes  d e r  Neoze bilden die Guarayo-M issionen ein E n k lav e  in m i t te n  verschiedener 
Neoze-Gruppen.  H ie r  w aren  soeben die e rs ten  Versuche  g e m a ch t  worden, ihnen eine 
Missionsfürsorge zute il  w erden  zu lassen. Im  N orden ,  im D e p a r ta m e n to  Beni wandern 
sie bis Torno  Largo, w e i te r  u n te rh a lb  k o m m en  sie n irgends m eh r  bis an die Ufer des 
Mamore. Vom  E s tab lec im ien to  Torno  Largo  aus  k o n n te  ich versch iedene  kleine S täm m e 
besuchen ,  die sich m ir  gegenüber  se lb s t  als Neoze, Tiriniö u n d  J a n d e  bezeichneten. 
Im  W es ten  besi tzen  sie am  M itte l-  u n d  U n te r la u f  des  Ichilo,' Chimore und  Chapare 
bis zum Z u sam m en tre f fen  d ieser F lüsse  ein ziemlich geschlossenes Verbreitungsgebiet,  
in d em  ihr eh em als  so kriegerischer C h a ra k te r  noch am  s tä rk s te n  h e rv o r t r i t t .  Vom 
O s tu fe r  des C hapare  sollen sie, h ie rS ir ian o  g e n an n t ,  sogar d o r t  e ins t  ansässige  Yurucare 
v e rd rä n g t  haben .  E inige Y urucarö  zeigten m ir  b e trä ch t l ic h e  N a rb en  nach  überstan- 
denen  V erle tzungen  du rch  die Holzpfeile  d e r  do rt igen  Siriono. Im  N ordos ten  reichten 
sie b is in die N äh e  des I tenes  und  k o m m e n  nach  N orden  ziemlich w e i t  bis in den Bereich 
se ines  U n te r lau fes  h inab.

3) Im ganzen  w urden  182 Siriono b eo b ach te t .

2) R a d w a n , A r t h u r . Einiges ü b e r  die Siriono. Z eitschrif t  fü r  Ethnologie, 
Jh rg .  1928, H. 4 /6 ,  p. 291— 96, B erlin  1929.

3) N asa les  n.

*) J a n d e  is t  e in  T u p i-v e rw a n d te s  W o r t ,  d a s  „große  L e u te “ bedeu te t .



E ine  fü rch te r l iche  G rippeepidem ie  h a t t e  1925 die B ewohner  v ie le r  Sir ionodörfer  
dezim ier t .  Die d u rc h  diese Ep idem ie  v e ru rsach te  W an d e rb ew eg u n g  w urde  zunächst  
an  e iner S te lle  u n w e i t  d e r  Guarayo-M issionen in friedliche B ahnen  ge lenkt .

E in  e ins t  als K n ab e  von Ansied lern  ge fangener  Neoze h a t t e  w ä h ren d  e iner  gütigen 
I^rziehung au f  d e r  H ac ienda  Los Cusis span isch  sprechen  ge lern t.  Bei e inem  Überfall  
se iner  V e rw a n d te n  auf  die F e ld e r  d ieser  A ns ied lung  w urde  e r  nach Ja h re n  zu seinem 
S ta m m  zurückgesch lepp t ,  um  u n te r  diesen den  F rieden  m it  den  Ansiedlern  zu b e fü r 
worten . U n te r  se inem  E in f luß  u n d  noch m eh r  du rch  H unge rsno t  ge tr ieben  erschienen 
zuerst  am  G ran d e ,  d a n n  an  and eren  F luß läufen  ihre unbek le ide ten  G esta l ten ,  ohne 
W affen , um  auf  friedliche W eise  N ah ru n g sm itte l  zu e rbe t te ln .  Mit dem  Ja h r e  1927 
h a t te n  diese ste llenweisen  Hefriedungspro/.esse solche F o r t s c h r i t te  g em ach t ,  d a ß  dio 
F ran z isk an e r  zum e rs ten m a l  in ih rer  J a h r h u n d e r t e  a l ten  T ä t ig k e i t  in Bolivien auch  
an eine Missionierung d e r  Siriono d enken  ko n n ten .  Die e rs ten  H ü t te n b a u te n  m it  
M o tacu -B lä t te r -D äch ern  w aren  ge rade  in S a n ta  M aria  fü r  d iesen Zweck e r r ich te t ,  als 
ich d o r t  a idangte .  Diese friedliche A nnäh eru n g ,  ohne  d a ß  eine e indringende  Zivilisation 
e tw as  ve r lösch t  h a t t e ,  sollte  sich fü r  B eob ach tu n g en  auch  sp ä te r  bei den Siriono am 
U n te r la u f  des G rande  als g ü n s t ig  erweisen.  D er  e instige  Gefangene w urde  m ir  ein 
w er tvo lle r  D o lm etscher ,  t ro tz  se iner  schon ungünst igen  E rfah ru n g en  m it  W eißen. —  
Seine zweite  F ra u  w ar  ihm gesto rben ,  gerade  h a t t e  er ein lOjähriges, eben reifes Mädchen 
das  einzig im S ta m m e  m a n n b a r  gewordene, zugete i l t  e rha l ten .  Das e rste  M enstrua lb lu t  
t ru g  sie ü b e r  den  U n te r le ib  geschm ier t .  E in  ha lbes  K ind nach,  such te  sie sich nach 
Möglichkeit  vor  dem  H errn  G em ah l  zu drücken .

, H a lsk e t ten  w erden  n ich t  n u r  zur Zier ge tragen ,  teilweise besitzen sie auch magische 
B ed eu tu n g  oder  d ienen p rak t i sch en  Zwecken, wie zum Befestigen von W erkzeugen.  
M änner  und  F ra u e n  t ragen  B indungen  aus  d ü n n e n  Schnüren  ü b e r  d em  H and-  und  u n te r  
d em  Kniegelenk. S ie-b ilden eine A r t  von H indern is  gegen den Ana-Geist  und sollen 
den Gliedern S tä rk e  verle ihen, ü b e r  dem  l inken  H a n d g e le n k  w erden  bei den M ännern  
diese B indungen  o f t  zu e inem  S chu lz  gegen d as  Schnellen  d e r  Bogensehne v e r s tä rk t  
(Taf. X V I ,  Fig. 1 u. 4). Bei F ra u e n  fand  ich z. B. bei den  Neoze von S a n ta  
Maria  m ehrfache  K e t ten re ih en  von Sam en frü ch ten ,  die sie K e a  nennen (Taf. XV, 
Fig. 3), fe rne r  n u r  aus  E ck z äh n e n ,  bei T i r in iü F r a u e n  n u r  aus B ackenzähnen  
von Tejon. N u r  die F r a u  t r ä g t  K e t te n  aus  Sam en.  E in  ganz  m erk w ü rd ig e r  
S ch m u ck  aus  den  Trachea lr ingen  vom  T ucan ,  die s icher  eine magische B ed eu tu n g  " 
haben,  w urde  vor  A n t r i t t  e iner längeren  Reise  du rch  u n b e k a n n te s  W ald g eb ie t  
von dem  F ü h r e r  angeleg t .  K in d e r  t ru g en  ein H a lsb a n d  aus den Schulte rknochen  
von L andsch i ldk rö ten .  A uch  bei den  e igen tlichen  Siriono zeigen M änner  wie F rau en  
auf den S t reckse i ten  d e r  O b e ra rm e  R eihen  von P u n k t ie rn a rb e n ,  bei den  F rau en  sogar 
vom H a lsan sa tz  ü b e r  die Schu l te recke  bis zum Ellbogen ver laufend.  Die P u n k t ie ru n g en  
werden m it  d em  S tache l  d e r  R a ja  (Trygon  hystrix) e ingestochen,  d e r  vo rher  noch 
besonders  g e sch är f t  wird.

Bei den F ra u e n  d e r  Tir iniö fand  ich e in  se l tsam es  A m u le t t ,  e inge trockne te  S tücke  
N ab e lsch n u r  ihres Kindes.  E n g  e ingebunden  hingen sie an  e iner S ch n u r  um  ihren Hals  
und um  den des Säuglings. L e tz te re  t ragen  dieses B ünde l  auch  oft um das  rech te  H a n d 
gelenk g e k n ü p f t  (Taf. X V I,  Fig. 2 u. 3). F ü r  die ge fäh rd e ten  e rs ten  M onate  ist  die 
N a b e ls ch n u r  ein w ich tige r  m agischer  S chu tz  fü r  das  Neugeborene. W ir  s toßen  h ier  auf  
eine V o rs te l lu n g  b esondere r  B ed eu tu n g  des N ab e ls :  wie die W urze l  den B au m  aus  der  
Erde, so n ä h re  die N a b e ls ch n u r  das  K ind aus  d e r  M utte r .  D er  Überzeugung ,  d aß  
die Lebensfunk t ionen  des K indes aufs  engste  m it  d em  U m b il ica ls t ran g  v e rb u n d en  
bleiben, d e r  desh a lb  au fzubew ahren ,  begegnen  w ir  von den n iedrig  s tehenden  Siriono 
an bis zu den  K u l tu rv ö lk e rn  d e r  Anden .  Die a l ten  In k a  hoben  die sorgfä l t ig  g e tro c k 
neten R e s te  d e r  N a b e lsch n u r  au f  u n d  w enn  ein K ind  k ra n k  w urde ,  ließ m an  es an



diesem  'g e tro ck n e ten  R e s t  saugen. H e u te  pu lver is ie ren  die A y n ia ra  ge trocknete  
N a b e lsch n u r  zu K in d e rn ied ik am en ten .  —  Die N a b e ls ch n u r  w ird  m it  e inem  Tacuara- 
M esser a b g esch n i t ten ,  d a n n  g ib t  d e r  V a te r  ihm  den  N am en .  —  Die Neoze scheinen 
eine A r t  von M ä n n e rk in d b e t t  zu üben. Der V a te r  lag m eh re re  T age  „ v o r“ d e r  Ge
b u r t  in de r  H ä n g e m a t te .

N ach  d e r  G e b u r t  eines K indes,  a b e r  auch  bei a n d eren  G e legenheiten  tragen  die 
Neoze einen besonderen  F e d e rsch m u ck  im H a a r ,  ro te  B au ch fed ern  vom  T ucan  vorn 
ü b e r  de r  S t i rn  fes tgek leb t ,  ü b e r  dem  O berkopf  F e d e rn  vom  Seracum  u n d  über  dem 
ganzen  H in te rk o p f  ro tb ra u n e  B ru s t f lau m fed e rn  vom  M otum . Der T u can  (Ramphastos 
loco) g i l t  se ines langen Schnabels  wegen als d äm onisches  Tier, deswegen flocht sich die 
M u t te r  seine ro ten  B au ch fed ern  als A b w eh r  ins H a a r ,  das  K ind m ü ß te  sons t  s terben.

Ju n g e  T ir in iöm änner  t rugen  b laß ro te  Fed e rb ü sch e l  e ine r  F la m in g o a r t  zu beiden 
Seiten  ü b e r  d e m  O h r  h e rab h ä n g en d ,  die J a n d e  kleine S trau ß en fe d e rn .  Da W ach s
klebungen  k a u m  aus  den H aaren  zu lösen, e n t f e rn t  m an  nach  längerer  Zeit den 
S ch m u ck  e infach d u rc h  K urzschneiden  d e r  H aare .  Die S i t te ,  die H a a re  d e r  Augen
b rau en  auszure ißen ,  bei m an c h en  Neoze- u n d  T ir in ie-F rauen ,  die Scharnhaare  zu e n t 
fernen, fe rn e r  die H aarg renze  d u rc h  A usrupfen  an  d e r  S t i rn  w e i te r  h inaufrücken  zu 
lassen, ist  bei a llen  S ir iono-S täm m en  üblich. G esch n i t ten  wird  das  H a a r  bei allen, 
bei den S ir iono-M ännern  sogar re ch t  kurz.  Neben  scharfen  T ac u a ra sp l i t t e rn  werden 
auch  M uschelschalen zum H aarschne iden  b e n u tz t ,  ge legentl ich  ist  dazu  eine Schneide
u n te r lag e  aus Holz notwendig .

Die T ir in ic f rauen  pf leg ten  sich das  ganze  G esich t  m i t  A u sn ah m e  d e r  Nase  u n d 'd e r  
weichen A ugenlider  l e b h a f t  m it  U rucu  zu bem alen ,  die Neoze-Frauen  vor  a llem  Stirn 
u n d  W angen .  I rgendw elche  geom etrische  M us te r  fehlen ,  ebenso wie die du rch  R a ja 
s tache ln  v e rü b te  P u n k t ie ru n g  keine geom etrischen  M us te r  ken n t ,  n u r  S tr iche,  unregel
m äßige  P u n k t r e ih e n  oder  P u n k t fe ld e r  aufweist .  Die U ru cu b em a lu n g  w urde  einmal 
von e ine r  F ra u  aus  F u r c h t  vor  F re m d en  angeleg t ,  soll also wohl au ch  eine mystische 
S c h u tz w irk u n g  üben.

Zur  A u s rü s tu n g  d e r  sons t  n a ck ten  Siriono g eh ö r t  eine geflochtene  Tasche aus 
M o tacu b lä t te rn ,  A ch se l ta sch en  fü r  W a s s e rb e h ä l te r  aus  K ürb isscha len  (Abb. 2|. 
D as H ira z i - In s t ru m e n t ,  R a ja s ta ch e ln  u n d  Pa lo m e ta -K ie fe r  w e rd en  häufig  m itgeführt.

D er  H ü t t e n b a u ,  sow eit  von e inem  solchen die R ed e  sein k a n n ,  s t e h t  bei allen 
d iesen S tä m m e n  auf  n iedr iger  Stufe .  U n te r  o d e r  am  S ta m m  eines d ich tbe laub ten  
B aum es  in d e r  N äh e  eines W asser loches  gelegen, w erden  k leinere  S tä m m e  durch a b 
gebrochene  Q uerhö lzer  ve rb u n d en .  Als B indes tränge  d ienen Schlingpflanzen. Gegen 
ein solches R ohgeste l l  w erden  hohe M o ta cu b lä t te r  gelegt.  H a l te n  diese Pa lm e n b lä t te r  
in d e r  R eg en ze i t  n ich t  d ich t ,  so sch ieb t  m an  gef loch tene  S i t z m a t te n  oder  P a tu ju b lä t t e r  
au f  d e r  Innensei te  zur  D ic h tu n g  d a h in te r .  U n te r  d ieser  d a n n  im m e r  noch dürftigen 
B ed ach u n g  hän g en  regellos wie L ianengew ir r  schwere  H ä n g e m a t te n ,  ihr  wichtigster 
W ohnbes itz ,  kreuz  u n d  q u e r  d u rch e in an d e r .  M an f in d e t  im m er,  d a ß  j e d e r  einzelne 
e rw achsene  B ew ohner  d an eb e n  seine eigene Feue rs te l le  u n te rh ä l t ,  n u r  G a t ten  eine 
gem einsam e.  Sind die Ja g d g rü n d e  in d e r  U m gegend  eines L agers  n ich t  m eh r  ergiebig 
genug, t r i t t  W asse rm an g e l  ein oder  d ro h t  H ochw assergefahr ,  so wird  d as  Lager  e in 
fach verlassen , a h er  n iem als  zerstö r t ,  um  ein neues an besser  geeignete r  Stelle  zu e r 
richten.

Die H ä n g e m a t te n  b es teh en  aus  L ängssch n ü ren  in L agen  von  3—-3*4 M eter Länge, 
d u rc h  wenige Q uers tre ifen  e tw a  80— 90 cm  bre i t  an  m ehre ren  S te llen  nahe  de r  Mitte 
v e rk n ü p f t .  O f t  ist  n u r  eine Q u e rb in d u n g  fü r  die L ag e ru n g  des Beckens vorhanden, 
n ich t  ganz  in d e r  M it te ,  e tw a  im A b s ta n d sv e rh ä l tn is  von 4 zu 5 von den  E nden .  Auf 
Jag d z ü g en  wird  eine  kleine  H ä n g e m a t te  m itg en o m m en ,  in d e r  eigentlich  n u r  das 
Gesäß P la tz  f indet ,  a u f  den  A ufh än g esch n ü ren  d e r  e inen Se ite  b a lan z ie r t  d e r  Kopf,



a u t  d e r  Gegenseite  ein Bein, w ä h ren d  das  a n d ere  die H ä n g e m a t te  zur A b w eh r  von 
Moskitos in sch au k e ln d e r  B ew egung  hä lt .

U n te r  den von ihnen im W ald e  gesam m elten  F rü c h te n  sind die d e r  Motacu-, 
C honta-  u n d  a n d e re r  Pa lm e n  zu nennen. Die F rü c h te  de r  M otacu-Palm e  w erden  im 
F e u e r  ge röste t ,  die d ü n n e  Sch ich t  ü b e r  d em  dicken F r u c h tk e rn  nagen  die meisten  
Siriono m it  den  Z ähnen  ab, n u r  bei F ra u e n  d e r  Tirinie  sah  ich sie auch  m it  e inem  
d ü n n en  H o lzs täbchen  abschaben .  B esonders  schä tzen  sie die F r ü c h te  des Coquino 
und  Paquio .  U m  die F r ü c h te  des P aq u io  (H ym enaea Crusbaril), e ines seh r  hohen  m ä c h 
tigen B aum es,  zu e rre ichen, bedienen sich die Siriono zwischen G rande  u n d  Mamore

T ex t-A bb .  2. A chse l ta sche  m it  e inem  W a s se rb e h ä l te r  aus  e ine r  Kürbisschale.

b esondere r  H i l fsm it te l .  Die Neoze u n d  Tirinie  b rechen  einen ca. 10 cm dicken S ta b  
ab , b inden  ihn m i t  Bihucostr i ingen in A b s tä n d e n  von u n g e fäh r  50 cm an  den S tam m . 
An d e r  d ü n n e n  S tange  h a l te n  sie sich m it  den  H ä n d en ,  au f  die B ihucos tränge  setzen  
sie ihre Fü ß e  wie auf  Leitersprossen. H äufig  b enu tzen  sie, um auf  einen großen, schwer 
e rs te ig b aren  B au m  zu gelangen, e inen k leineren  N a ch b a rs ta m m ,  um  von e iner h och
gelegenen A s tgabe l  e inen ca. 10 cm dicken langen Pfahl  zu e iner e rre ichbaren  Astgabel 
des g rößeren  B a u m e s  even tl .  u n t e r  S icherung  du rch  B ihucouinwicklung zu legen. 
D a ran  hangeln  sie h inüber .  Kleinere  B ä u m e  e rk le t te rn  sie u n te r  U m k lam m eru n g  m it  
g e fa l te ten  H än d en ,  d a n n  s te m m e n  sie u n m it t e lb a r  u n te r  den H änden  die Füße  m it den  
Sohlenflächen gegen den S ta m m ,  um  d a n n  die A rm e  ruckweise  emporzuschnellen ,  d a n n  
wieder  die F ü ß e  nachzuziehen  usw. T ro tz  solcherweise g u t  ausgeb ilde te r  K le t te r 
m ethoden  s ieh t  m an  viele schwere  K nochenbrüche  von Unfä l len  bei K le t te rk ü n s ten .  
Suchen  sie z. B. in den Zweigen s tecken  gebliebene Pfeile , u n d  eine d e r  am  W ir tsb a u m  
hangenden  als K le tte rse i le  b e n u tz ten  L ianen  re iß t ,  so können  böse Abs tü rze  erfolgen. 
Lin a rm e r  Kerl m it  e inem  a l ten  B eckenbruch  s te l l te  m ir  e inmal m imisch seinen Un- 
gliicksfall  so da r .  Bei den Siriono wäre  e r  dem  H unge r tode  ausgesetz t  worden. Mozos 
aus e iner Xnsiedlung fanden  ihn auf, wo e r  V erpflegung  bekam . E in  S iedler  fand  e inmal



eine fas t  v e rsch m a ch te te  F ra u  m it  e inem  K nöchelb ruch  in e inem  tief  ausgehöhlten 
Loche, oben m it  Zweigen verdeck t .  A usgeheilt  lief sie eines T ages  davon.

A uch  zum  Ü berqueren  von F luß läu fen  können  L ianen  b e n u tz t  werden. Als 
h ’O h d i g n y 1) im S e p te m b e r  1832 m ü h sam  den P i ra y  h inauffuhr ,  h a t t e  e r  mehrere 
L ian en b rü ck en  d e r  Siriono fü r  die D u rc h fah r t  zu zerstören. E r  e rzäh lt ,  d aß  sie Pfähle 
auf  d e m  ste ilen Ufer einschlügen, einige gerade ,  um  das  Seil zu t ragen ,  andere  schief, 
es zu s tü tze n ,  u n g e fäh r  wie eine H än g eb rü ck e .  U m  die S tä m m e  sind L ianen  geschlungen, 
die sie d a n n  an  vorspr ingenden  B a u m s tü m p fe n  in m i t te n  des  F lusses befest igen und an 
and eren  Pfäh len ,  die auf  die gleiche A r t  am  Gegenufer  a u fges te l l t  w ürden .  Diese Lianen 
w erden  also ü b e r  das  W asse r  geh än g t ,  m a n  k ö n n te  sich beim ü b e rsc h re i te n  da ran  fest- 
h a l ten ,  u m  n ich t  von d e r  S t rö m u n g  m itger issen  zu werden.  Übrigens sah  d ’O rb ig n y  
d a m a ls  n u r  frische S puren  d ieser  W ilden. A ber  auch  solche w aren  zu unse re r  Zeit nicht 
m eh r  am  F luß ,  e rs t  in d e r  Tiefe d e r  W ä ld e r  zu en tdecken .  Von den Ufern se lbs t  scheinen 
sich die Siriono j e t z t  w e i te r  als f rü h e r  zurückgezogen zu haben.

Die Siriono sind noch heu te  in e r s te r  Linie nom adisie rende  Jäg e rv ö lk e r ,  a b e r  daneben 
be tre iben  sie einen, w enn  auch  ziemlich un regelm äß igen  A n b au  von Mais, Y u ca  und 
des  P a p a y a -B a u m e s .2) Tiere a lle r  Klassen dienen ihnen als N ah ru n g ,  die 2 Wildschwein- 
a r te n  Boliviens,  Gürte lt ie re ,  Hochis, E ichhörnchen ,  Sch ildkrö ten ,  auch  Schlangen, 
Insek ten  und  W ü rm e r ,  n u r  Frösche  habe  ich sie nie ve rzehren  sehen.

Alles Fleisch w ird  in g lü h en d e r  Holzasche geröste t ,  bei k leineren  Säugetieren , z. B. 
bei Affen, w e rd en  zuerst  die H a a re  abgesengt ,  d a n n  der  kah le  K ö rp e r  ohne H eraus
n ah m e  d e r  E ingeweide  in d e r  Asche zwischen g lühenden  Holzs tücken  m eh r  geröstet 
a ls g eb ra ten .  Bei großen  T ieren , wie be im  W ildschwein ,  C apybara ,  Tapir ,  R iesengürte l
t ie r  u n d  Krokodil  w erden  u n d  zwar  am  O rte  d e r  E r legung ,  die ganzen  Eingeweide 
h e rausgenom m en ,  n achdem  d e r  Bauch d e r  T iere  m it  e inem  T acuara -M esser  aufgeschlitzt 
wurde.

U m  zu t r inken ,  fa lten  die Neoze u n te rw eg s  ein P a tu ju - B la t t  zu e iner flachen Schale 
zusam m en ,  um  sie nach  G ebrauch  fortzuwerfen .  P a tu ju - B lä t t e r  d ienen auch zum Ein
wickeln von L ebensm itte ln .

Bei den  Siriono w erden  m eis t  die Maiskolben im Feu e r  geröste t ,  a b e r  auch  Maisklöße „ 
g ed ü n s te t .  Die u n t e r  W asse rzu sa tz  aus fein g e s ta m p f te m  M aismehl g eknete ten  Klöße 
w erden  in feuch te  P a tu ju - B lä t t e r  gewickelt ,  in e inen d a m i t  ausgek lc ide ten  Topf gelegt 
und m it  ebensolchen B lä t te rn  bedeck t.  Das Ganze  wird d a n n  zum D ü n s ten  aufs Feuer 
gestel l t .  —  Die Neoze bevorzugen neben  d em  wilden Honig, dem alle besonders nach
ste llen ,  Mais oder  Y u c a  zur  B ierbere i tung  in großen  Tongefäßen .  Die zum Gären zu 
b r ingende  Masse sah  ich n u r  m it  den  H ä n d en  d u rc h k n e ten ,  n ich t  d u rch k au en  wie bei 
a n d eren  Ind ianern .

Die Neoze kon n ten  du rch  die Anlage von P f lanzungen  d o r t  w achsender  wilder 
B aum w olle  zu w e i te rem  Besitz  gelangen. Die W affen  und  einen Teil d e r  Flechtereien 
f e r t ig ten  n u r  die Männer.  Die W erkzeuge  dagegen, welche zum E in e rn ten  und zum 
E rw e rb  des größeren  Besitzes der  Neoze, wie z. B. die Spindel,  d ienen, werden n u r  von 
F ra u e n  g e h a n d h a b t .  In ihren  Chacos w erden  von den  W eibern  G rabs töcke  aus schwerem 
C hon taho lz  m it  e inem  zu e iner kleinen Schneide zugesp itz ten  E n d e  ve rw and t .  Dieses 
d ien t  z. B. zum H erauss techen  d e r  Y ucaw urze ln ,  des  P a lm i to  (Pa lm enkern) ,  zum Löcher- 
s techen  be im  Säen des B aum w ollsam ens .  Das a n d ere  s tu m p fe  Endo  wird auch als 
S tößel  zum Z erque tschen  des Maises in e inem  aus  einem dicken T acusra -S tück  ausgekehl
ten  M örser geb rauch t .

' )  d ’O r b i g n y , A l c i d e . V oyage  d a n s  l ’A m erique  m erid ionale ,  Tom e I I I ,  pag. 2 5 3 ,  

P ar is  1844.
*) Carica  p a p a y a ,  auch  M elonenbaum  g e n an n t .



Die Pflanzungen  ähneln  im Aussehen eh e r  einem regellosen G es trü p p  zwischen 
a ngekohl ten  oder  v e rw i t te r te n  S tä m m e n  d e r  bei d e r  vorausgehenden  R o d u n g  u m g e
legten  B äum e,  falls m an  n ich t  an  und  fü r  sich einen W in d b ru ch  dazu b e n u tz te  und 
diesen n u r  n o td ü r f t ig  zur  wahllosen A npflanzung  von Y uca,  Mais, T a b a k  usw. h e r 
r ich te te

Die von den F ru c h tk e rn e n  ab gezupf te  B aum w olle  wird m it  1 ,20  m langen u nge 
fügen H andsp inde ln  aus Chontaholz ,  deren  S ch w u n g rad  aus e iner d u rc h b o h r te n  ge 
b ra n n te n  Tonscheibe  von 10— 15 cm D u rc h m esse r  b e s teh t ,  zu g robem  Faden  ge
sponnen  (Taf. X V ,  Fig. 3). Die B aum w ollfäden  geben, oft  m it  Urucu ge färb t ,  
das  M ater ia l  fü r  g ek n ü p f te  K inder-T ragb inden  u n d  die Q uerknüpfungen  d e r  Hänge- 
m a t te h  her.  F ü r  die d em  G ewich t  nach  re ch t  schweren H ä n g em a tte n  werden j e 
doch haup tsäch lich  geflochtene und gewachste  Schnüre  aus P f lanzenfasern  (Brome- 
liaceen) v e rw an d t .  Diese E rzeugnisse  s ind E rrungenscha f ten ,  welche die anderen  
Siriono w e i t  über  die Q u ru n g u ’a h inausheben ,  auch  wenn sie keinerlei W eberei  
kennen. Z ur  B e re i tung  d e r  Maisklöße s te llen  die Siriono einfache Gefäße aus freier 
H a n d  g e fo rm t  o f t  bis zu r e ch t  b e trä ch t l ic h e r  Größe her. D aneben  benutzen  sic 
B echer  aus verschiedenen F ru ch tsch a len ,  z. B. d e r  T u tu m a  {Crexrenlia rii/ete), zum 
W asser t r inken ,  zum E insam m eln  von wildem H onig  (T a f .X V II ,  Fig.  2 ) usw. Die Masse, 
aus d e r  die Gefäße, d e r  Sp indelkern ,  sowie T abakpfe ifen  bei den Siriono he rges te l l t  
werden, ist ein Gemisch von Ton m it e inem  P u lv e r  aus z e rs tam p f ten  M otacnfrucht-  
kernen. Infolgedessen zeigen diese G egens tände  nach  dem  B rennen  u n te r  d a ru m  ge 
sch ich te ten  Holzscheiten  feine Poren. I he O berf läche  des g eb ran n ten  Tons wird vielfach 
m it  d e r  A ußenfläche  d e rS c h a le  e ine r  g roßen W aldschnecke  (Bitlirnux) poliert ,  in den ca. 
18 cm langen T ab ak p fe ifen  wird  de r  T a b a k sa f t  von den en ts ta n d en e n  Poren aufgesogen. 
An ihrer  U n te rse i te  weisen die T abakpfe ifen  einen anm ode l l ie r ten  K nopf  auf, um  sie 
b eq u em er  hoch zu h a lten ,  m it  ih rer  Öffnung  sind die Tonpfeifen  näm lich  n u r  wenig nach 
oben gebogen. R a u c h e r  pflegen, w enn  sie dabei  n ich t  in d e r  H ä n g e m a t te  liegen, den 
Kopf m an c h m a l  e tw as  in den N acken  zu beugen, u m  den zu kleinen S tückchen  zer- 
b l ä t t e r t e n  T a b a k  n ich t  aus  d e r  t r ich te ra r t ig en  Pfe ifenöffnung  zu verlieren.

Der Feuerqu ir l  b e s te h t  aus e ine r  U n te r lag e  von P icanaholz  (Cordia), das  eine kleine 
Aushöh lung  zeigt,  m it  e ine r  ansch ließenden  R inne  bis zum R a n d  des Unterlageholzes .  
In d ieser A ushöh lung  wird  u n te r  le ich tem  D ruck  das  a b g eru n d e te  E n d e  eines H a r t 
holzes so lange he ru m g eq u ir l t ,  bis g l im m ende  Fu n k e n  auf  einen d a r u n te r  gelegten 
Z under  aus d e r  B lü ten h ü l le  d e r  M otacupa lm e  fallen. Dieser V organg  d a u e r t  e tw a  eine 
S tu n d e ,  bis d a s  F e u e r  e n tf a c h t  ist , ge lang t  a b e r  n u r  höchst  se l ten  in N o tfä llen  zur  A n 
w endung  und  w a r  n u r  ä l te ren ,  e r fah reneren  L eu ten  b e k an n t .  Die Neoze pflegen d a u ern d  
«las Fe u e r  zu bew ahren .  Im m er  wird  ein S tü c k  g l im m enden  Holzes u n te r  d e r  Asche 
v e rw ah r t .  Auf Reisen w erden  lange g l im m ende  S tücke  d e r  M otacub lü tenhü l le ,  in 
feuchte  P a t u ju b l ä t t e r  gewickelt ,  m itgesch lepp t .  An häufig  begangenen W egen  u n te r 
ha lten  sie regengeschü tz te  D epo ts  g l im m enden  Z unders  u n d  so sorgfä l t ig  wird diese 
ewig«' F e u e rb e h ü tu n g  n iem als  a u ß e r  acht, ge lassen,  d aß  sie s te ts  aus e iner  langsam  
g lim m enden  M o tacu b lü ten h ü l le  in wenigen Sekunden  Fe u e r  anb lasen  kmmen.

Die Tirini«*, M än n e r  w ie F rauen ,  schw im m en  re ch t  behende  m it Padde lb ew eg u n g en  
w ie «lie H unde .  Dabei  sind alle g u te  Fischer.  Blitzschnell  griffen sie im W asse r  Fische, so 
kleine Panzerw e lse  (Arextrn bolirienxis). F isch-N etze  habe  ich nie bei ihnen b eobach te t .

Der bis 3 m lange Bogen wird bei den Siriono ru n d  zu sich v e r jü n g en d en  E n d en  
gearbe ite t ,  am  zierlichsten bei den Neoze von S a n ta  Maria,  von m i t t le r e r  Stiirke bei den 
S tä m m e n  am  G rande ,  a ls  Ganzes b le ib t  die g la t te  ru n d e  F o rm  des  Bogens (Taf. X IV ,  
Fig. I ) ohne  E in k e rb u n g en  fü r  die Sch n ü ren d en  die gleiche. Die Neoze ve rw enden  
teilweise, d a m i t  die d icke ged reh te  B ogenschnur  fests i tz t ,  eine feine S c h n u ru m w ick 
lung kurz  vor  den zu e iner konischen Sp itze  auslaufenden  Bogenenden.



Bei den  Neoze pf legt  m an  die Bogen m i tu n te r  feuch t  aufzubewahrvn. I*—* ufer» 
in g e sp a n n te m  Z us tande .  Die Pfeile , die kau m  kürzer ,  a b e r  in d e r  Form e l ' / f .  vmei 
d e r  Q u ru n g u ’a, s c h ü tz t  m an  u m g ek e h r t  vor Regen, indem  m an  sie neben \  r u x n  
von  u n b e a rb e i te te m  C hu j io -R ohr  auf  hoch gelegenen Geste llen u n te r  zah!r>->che V ocu. 
B lä t te r lag en  legt.  Halbw üchs ige  K naben  fü h ren  gle ichgearbeite te ,  ate r v k ! k> m-r* 
Kinderpfe i le .

Die zur H e rs te l lu n g  v e rw a n d te n  W erkzeuge ,  d a s  schon e rw äh n te  H ire i;  '.•für 
’Aikudin ,  große, am  B ruchende  sch a rf  schneidende  Sum pfschneckenschalen ,  d i-  
R ä n d e r  von T ac u a ra -S p l i t te rn  usw. s ind  bei a llen die gleichen. Auch in I n.D.-ar uni 
F o r m  d e r  F le ch ta rb e i te n  aus ju n g en  M o ta cu b lä t te rn ,  S i tzm a t te n  und TragU.** .•-en n 
ve rsch iedener  G e s ta l t ,  j e  n achdem  sie ü b e r  die Schulte r ,  den  R ücken  oder  in d - r  H unt 
g e tra g en  w erden ,  tü ten fö rm ig en  B e h ä l te rn  (Tex t-A bb.  3) usw. sind wenig I a-Vr 
sch iede  vo rhanden .

T ex t -A b b .  3. R u n d  ge f loch tenes  K örb ch en  aus  e inem  M o tacu -P a lm b la t t  M ti.tÜM
princeps).

U m  einen F e u e r fäch er  zu f lech ten ,  sch n e id e t  d e r  Neoze ein e tw a  zwei lland*f~i.-~ieti. 
langes S tü c k  des B lä t te r s t ie le s  eines noch jungen ,  gelben, also noch nicht chlor* 
ha l t igen  u n d  weichen  In n e n b la t te s  d e r  M otacupa lm e .  Diesem liegen die s  u 
E in z e lb lä t t e r  des  ge f ieder ten  B la t te s  noch d ich t  an.  Zwischen den beiden S “itcn r J e n  
an liegenden  E in z e lb lä t te rn  am  B la t ts t ie l  w ird  ein sch m ale r  Stre ifen  tang* n'.iäl ui«" 
sch n i t ten .  D a n n  können  die E in ze lb lä t tch en ,  es w aren  17— 18, jederse its  a lo -b w -u  
w erden ,  u m  sc h räg  ü b e rk re u z t  ve rf lo ch ten  zu w erden .  Is t  d e r  F ach er  lang f - f . - t  
w erden  die E in ze lb lä t tch en  an d e r  einen Seite  um gekniff t ,  d ann  imm er wi-d-r  ■. •. v  
zwei S tre ifen  g es teck t  u n d  so rü c k w är ts  verfloch ten .  Die d e r  anderen  Seite knifft m.ui 
u m  die so e n ts te h en d e  K an te ,  sie d a n n  ebenso auf  d e r  and eren  Seite  rückwärts r«  « f  
f lech ten .



Bei den  Siriono ist  eine auch  sons t  bei südarner ikan ischen  Ind ianern  ausgesprochene  
E rscheinung  e iner  sp rach l ichen  A uf te i lung  in k le inste  G ruppen  fes tzus te llen .  Bei allen 
Siriono ließen sich bei anfänglich  s tu m m e m  V erharren  W örte rverze ichn isse  in m ü h sa m  
geduldiger A u fn a h m ea rb e i t  erlangen. Jü n g e re  L eu te  bewiesen zum Teil eine äu ß e rs t  
rasche Auffassungsgabe;  ihnen vorgesprochene  W o r te  irgendeiner  Sprache,  se lbs t  des 
Deutschen, sag ten  sie fas t  fehlerfrei  nach.

N achdem  meine Aufzeichnungen  des Sprach sch a tze s  d e r  Neoze einige Fo r tsc h r i t te  
g em ach t  h a t t e n ,  insbesondere  a b er  u n te r  Mithilfe des schon e rw äh n te n  spanisch  
sprechenden  Neoze u n d  d e r  F ra n z is k an e rp a t re s  von San  Pab lo ,  so l l te  ich auch  e tw as  
von den religiösen A n schauungen  u n d  den Sagen d ieser  L eu te  erfahren .  H ie r  sei nur  
kurz b e r ic h te t :  Am e nennen  sie, wie den  G ro ß v a te r  o d e r  D orfä l te s ten ,  auch den großen 
H äup t l ing ,  d e r  in M b a e ru n y a  ist,  d. h. wo a lles  d r innen  ist,  w ir  könn ten  e tw a  sagen 
„im H im m e l“ . In M b a e ru n y a  t r in k t  d e r  A m e Maisbier u n d  h a t  beliebig viel W eiber.  
Zu ihm k om m en  die T o ten ,  n u r  die Neoze, die n ich t  zu jagen  v e rs teh en ,  d ü rfen  n icht  
nach M bae runya ,  sie m üssen  d a n n  als Ge is te r  h in te r  Schweine- und A ffenherden e in 
herziehen. M anche  Ste llen  des W ald es  w erden  d ieser  Geister  wegen fu rch tsam  gemieden. 
Vor d em  Lager,  an  Ste llen  erfo lgre icher Ja g d ,  w erden  J a g d z a u b e r e r r i c h t e t ,  die Schädel 
der e r leg ten  T iere  auf  e inen S ta b  g es teck t ,  Büschel von Federn  e r le g te r  Vögel a n g e b u n 
den, d a m i t  sie neue J a g d t ie re  anziehen,  Maisbündel  an  S t r ä u c h e r  vor  dem  Dorf a n g e 
bunden, d a m i t  d e r  Chaco g u te  E rn te  bringe. Y a r i ta ta  nen n en  sie die S te rne ,  die Feuer,  
welche die L eu te  von M b a e ru n y a  jed e n  A bend anzünden .  Sonne und  Mond spie len  
eine Holle,  b esonders  a b e r  Ana. d e r  böse Geist .  E r  m a c h t  die L eu te  k ran k ,  wenn  e r  in 
sie h ineingeht.  H e i lm i t te l  kennen  sie n ich t ,  wenn  m an  n ich t  e tw a  d as  Schröpfen m it  
R a ja s ta ch e ln  d a r u n te r  rechnen  will. Die T ir in ie -F rauen  h abe  ich ihre K inder  bei K opf
schm erzen, ü b e rh a u p t  bei K rankse in ,  K lapse  au f  den  K opf ve rse tzen  und bei L e ib 
schm erzen den B auch  in fo rc ie r te r  W eise  k n e ten  sehen. W enn  je m a n d  bei den Neoze 
schwer k ra n k  w ird ,  so s t e l l t  m an  in die N äh e  des  K ranken  ein 4— 5jähriges M ädchen 
m it  e inem  Sch äd e l  in den  H än d en .  D er  Schädel  l ä ß t  d a n n  den  K ranken  wissen, ob e r  
leben oder  s te rb en  wird. Man d enk t  sich also den  Schädel  noch von e inem  Geist  b e 
wohnt.

Sow eit  ich se lb e r  b e o b ach ten  k onn te ,  f inden die T anz fes te  d e r  Neoze bei Vollmond 
s ta t t .  Bei den  Neoze u n d  Tirinie  t a n z t  m an  ohne  W affen .  M ehrere  M änner  haken  sich 
oft dabei  n e b en e in an d e r  un te r ,  legen den Kopf bei s teil  au fg es t reck tem  H a ls  nach  h in ten  
und  tanzen  so u n t e r  schrillen A usrufen  „ I l ü t t a ,  T ü t t a “ im S ta m p fs c h r i t t  auf de r  Stelle .  
Auch  u m  den Am e g ü n s t ig  zu s t im m en ,  d a ß  e r  F rü c h te  wachsen  lasse, w erden  T änze  
von den Neoze a u fgeführ t .  N ur  bei den T irinie  sah  ich auch  die F rau en ,  zum Teil m it 
ihren k le ineren  K indern  au f  d e r  H ü f te ,  tanzen ,  sich u n t e rh a k e n d  w a tsch e l ten  sie still,  
auch ha lbw üchs ige  M ädchen  dazw ischen ,  im m er  ü b e r  die große Zehe des l inken Fußes  
t re ten d ,  im Kreise u m h e r  (Taf. XVI I ,  Fig. 1).

E ine auffa l lend  höhere  E n tw ic k lu n g ss tu fe  d e r  Neoze k ann  m an wohl da r in  e r 
blicken, d a ß  sie ih ren  T o ten  eine p ie tä tv o l le  B eh an d lu n g  zute il  werden lassen. A ber  
auch  h ier  v e r lä ß t  m an  nach  d em  E n d e  m öglichst  schnell  m it  den  Sachen  das Lager,  
den Geist  des Abgeschiedenen fü rch tend .  E in  m ir  schon g u t  v e r t r a u te r  T ir in ie -S tam m  
riß sofort ,  a ls ein bei m ir  befindlicher M ojos-Ind ianer  zufällig e r t ra n k ,  in die W ä ld e r  
aus,  weil d e r  T o te  sich w ahrschein lich  a lsba ld  j e m a n d en  zur B egle i tung  m itn eh m eu  
würde .  Dieser G laube  ist d e r  G rund ,  w eshalb  nach  jed e m  Todesfäl le  das  L ag e r  verlassen 
w ird ,  oder  d a ß  m an  sogar  schon von e inem  S te rb en d en  davon läu f t .

Die Neoze se tzen  ihre T o ten  auf  M a tten ,  sch lagen  sie da r in  ein u n d  e r r ich ten  d a rü b e r  
e ine kleine H ü t t e  aus  M o ta cu b lä t te rn .  Se lb s t  au f  ihren  Ja g d zü g en  v e rfah ren  sie so. 
W en n  sie dah e im ,  d. h. in e inem  D au e r la g e r  fü r  m eh re re  M onate  sind, so legen sie die 
M a t ten  e r s t  au f  ein 1— 1 / 2 m  hohes  G este ll  ü b e r  d em  E rd b o d en .  D a ru n te r  oder  dan eb en



zün d en  sie e inen T ag  lang F e u e r  an,  d a m i t  d e r  V ers to rbene  sein gewohntes F t o r  L..'.** 
w ahrschein l ich  a u rh  den Geist  des T o ten  d a r in  e inzuschließen. Auch essen d ^  W  
w a n d ten  am  T odes tage  n ich ts  bis zum N ach m it tag e .  In m it ten  e iner verlas «en-ri gr* <i»«n 
Dorfan lage  tief  in den W ä ld e rn  östl ich vom  G rande  fand ich eine hohe gr>.i>- * 
h i i t te ,  die m an  wenige M onate  v o rh e r  e inem  angesehenen ,  e tw a  65jährigen Hauptl-mr 
nach  seinem  Tode  e r r ic h te t  h a t t e .  Sin w ar  viel so rgfä l t iger  g ebau t ,  als sonst de- l-air-tt 
d e r  Neoze. Den G ru n d r iß  bi lde te  ein un rege lm äß iges  Fünfeck ,  als Eckpfeiler m te-ti 
teils S tä m m e  gew achsener  B äum e,  teils  e ingegrabene  Pfäh le  benu tz t  worden. I . :»»  
2 m ü b e r  d em  E rd b o d en  sah  m an  die Pfos ten  du rch  Q uerhö lze r  verbunden ,  auf «i-ree 
wieder  in d e r  M it te  10 S tä m m e  ru h ten .  Auf ihnen lag d as  S k e le t t ,  in Matten g * - » r i e t  
F ü n f  Feuers te l len  h a t t e  m an  d em  to te n  P a v a  fü r  die N a c h t  nach seinem Tod*- am I'- *>i 
d e r  H ü t t e  a ngezündet .  Ih re  W än d e  a b e r  b i lde ten  au sg esu ch t  schöne und gr*.>  tu» 
zu 8 m  lange  M o ta cu b lä t te r ,  die, rings um  d as  H ü t ten g e s te l l  gelegt,  sich mit 
Sp itzen  zu e inem  hohen  Dom  ü b e r  d em  G rab lage r  zusamm enschlossen. Das Gi.*_m 
verfeh l te  n icht ,  im D ü s te r  des  W ald es  u n te r  hohen,  m äch t igen  Mahagonibäurn*-n «-een 
e h rw ü rd ig en  E in d ru c k  zu m achen .

T ex t-A b b .  4. K örb ch en  m it  den  Schäd e lk n o ch en  e ines e tw a  3jährigen Kir,i**

Sind die Knochen  nach  M onaten  ause inandergefal len ,  so werden sie in d e n  n r  
w i t te r t e n  a l te n  L ag e r  v e rsch a r r t ,  d e r  Schädel  in die W o h n s tä t t e  m itg e n o m m e n  |.,ni» 
N eoze-M utter  b a t t e  die Schädelknochen  eines e tw a  3jährigen Kindes in e«yet. um 
M o ta cu b lä t te rn  ge f loch tenen  K örbchen  neben ih rer  H ä n g e m a t te  angebracht 7*«‘ 
Abb. 4).

K assenana tom isch  ist  d e r  U n te rsch ied  zwischen den Q u ru i ig u 'a u n d d i  n< ig^r.'.. ■ rteu 
Siriono n ich t  u n b ed eu ten d .  E inige M erkm ale  haben  jedoch  alle  gemeinsam. U--* mut 
im A l te r  s t a rk  vo rspringende  Ü beraugenw uls te  am  sons t  hochgewölbten  Srh-eb!  9 .im



osteologische B e arb e i tu n g  s te l l t  noch aus.  O i t k s 1) beschrieb  den Schädel  eines e tw a  
dreiß ig jährigen Siriono. Die s t a rk  e in w är ts  ges te l l ten  Fü ß e  a n d ere r  Ind ian e r  finden 
sich n am en t l ich  bei ä l te ren  F rau en ,  auch  bei den eigentlichen Siriono bis zum E x tre m en  
ausgebildet.  E ine  angeborene  Anlage wird  h ier  zeit lebens noch d a d u rch  v e rs tä rk t ,  
daß  sie du rch  Sch räg s te l lu n g  d e r  F ü ß e  nach innen  le ich te r  hohes Gras und  junges  
Buschwerk, m it  d enen  d as  unerschöpfl iche  W ac h s tu m  des U rw aldes  im m er  wieder  ihre 
engen Pfade  bedeck t,  n ied e rzu t re ten  pflegen. Beim Hinse tzen  auf  den E rd b o d en ,  oft 
auch in d e r  H ä n g e m a t te ,  d rü ck en  die F rau en  s t e t s  u n d  zwar  m eist  ihre l inke Ferse  
vor den D a m m , w ahrschein l ich  um  so die u n te ren  Körperöffnungen  vor dem  E in 
dringen von In sek ten  (Zecken) zu schü tzen .  Die Neoze, Tirinie  usw. s ind sch m äch tig e r  
als die Q uru i igu 'a ,  ihre F ra u e n  bei e inem  N eoze-Stam m  m it  Körpergrößen  von n u r  
IV»— 157 cm  oft  sogar zierlich klein. N ach d em  ich seh r  viele Neoze, Tir inie, J a n d e  
usw. in versch iedenen  Lagern  gesehen h a t te ,  d rä n g te  sich m ir  die Theorie  auf, d a ß  die 
v o re rw äh n ten  S ir iono-S täm m e d u rc h  V erm ischung  eines P r im it iv -V olkes  m it  anderen ,  
hoher  s teh en d en  Ind ianern ,  insbesondere  T u p i-S tä m m e n ,  e n ts ta n d en  sein könnten .  
Auch aus den ku l tu re l len  B eziehungen zue inander  l ießen sich S tü tze n  für diese A n 
nahm e finden. Ihre  H a u t f a rb e  w e is t  s eh r  o f t  helle  N uancen  auf.  Die B e h a u p tu n g  von 
Bolivianern,  es gebe fa s t  weiße Siriono, b e ru h t  auf  d e r  r ichtigen B eobach tung ,  d aß  
tro tz  des völligen K le ide rm ange ls  u n te r  e iner Horde,  die lange Zeit n ich t  aus dem 
ste tigen H a lb d u n k e l  des U rw aldes he rausgekom m en  ist, sich ganz  gelblichweiße In d i 
viduen vorfinden.

W o besonders  kleine F ra u e n ty p e n  Vorkommen, m öch te  ich sie  als K ü m m e r 
formen an sp rechen  u n d  d as  d ü r f te  v ie l le ich t  auch  bei den kleinen Guayäki*) d e r  Fall 
sein, den  scheuen B ew ohnern  d e r  zen tra len  G ebirgske t ten  im südös tl ichen  Pa ra g u ay .  
Manche A u to ren  haben  auch  in ihnen e inen zu rück g ed rän g ten  B e s t  e iner  sü d a m e r ik a 
nischen U rb ev ö lk e ru n g  sehen  wollen.

Es ist  g u t  möglich,  d a ß  die G u ay äk i  in P a ra g u a y  ebenfa lls  in die große G ru p p e  der  
pr im it ive ren  U n te rsch ich t  d e r  ind ian ischen  B evö lkerung  Südam erikas ,  wie die Macu 
in Brasilien, e ingeordnet  w erden  müssen. Ein d i rek te r  Vergleich zwischen G u ayäk i  
und  Siriono a b e r  w äre  abwegig , d enn  diese G uayäk i  s tehen  doch noch im m er  hö h e r  als 
die Siriono, auch  wenn  sie körperl ich  eine kleine Hasse  bilden. Sprachlich  h ab en  die 
G u ayäk i  auch  viele G u a ran i -W ö r te r  aufgenom m en.  U n te r  den  ihnen e igen tüm lichen  
Sprachbesonde rhe iten  spielen ebenfa lls  nasa l ie r te  K onsonan ten  wie nd, ny, m b eine 
besondere  Holle. Die höhere  K u l tu r  de r  G uayäk i  zeigt sich da r in ,  d aß  sie Tolderia  
besitzen m it  D ächern  au f  Pfählen .  U n te r  ihren W affen  f inden sich T o tsch lägerkeu len .  
Ihre F lech t tech n ik ,  b esonders  m it  C a rag u a ta fa se rn ,  ist  viel hö h e r  e n tw icke l t  als die der  
Siriono, d a s  schwarze  W ild w ach s  v e rs teh en  sie zu w asserd ich ten  Überzügen d e r  Körbe 
zu verwenden .  G anz  besonders  a b e r  besi tzen  sie Ste inw erkzeuge ,  nam en t l ich  S te in 
äx te ,  m i t  denen  sie be im  A ufsuchen des wilden Honigs Löcher  in die S tä m m e  schlagen.

ln  den künst l ichen  E rh ö h u n g en  an  den  F lu ß u fe rn  des  Beni finden sich a l len th a lb en  
Ste inbeile ,  die auf  d em  W an d e rw eg e  und  du rch  T ausch  zu den e instigen A nw ohnern  
ge langt  sind. Das W o h n g eb ie t  d e r  Siriono se lb s t  e n tb e h r t  j a  vo llkom m en a l le r  Ste ine .  
Die Siriono besitzen  n ich ts  von je n e r  f rü h e r  in diesen Gegenden vorhandenen  K enntn is  
von S te inbe ilen  und  leben n u r  in e iner Holzku ltu r .  Die G u ayäk i  laufen zwar  ebenfa lls

*) O utes, F e i . i x  F. Descrip tion  de un craneo sir iono. Physis ,  t. V II ,  pp. 190— 212,
Buenos-Aires 1924.

2) V o g t ,  P. F. S .V .D. M ater ia l  zur E th n o g ra p h ie  u n d  Sprache  d e r  G uayäk i-  
Indianer.  Z e itschrif t  fü r  E thno log ie ,  J a h r g a n g  35, H e f t  V I,  pag. 849— 874, Berlin 
1903, (gibt auf  Seite  860 ein ausführl iches  Verzeichnis d e r  bis d ah in  ü b e r  die G u ay äk i  
erschienenen L ite ra tu r ) .



so n s t  u n b ek le id e t  h e ru m ,  ab e r  sie t ragen  e tw a  iO cm hohe charak ter is t ische  P<dzzr. Axti. 
Sie schn itzen  Pfe i lsp itzen  m it  vie lfachen Zacken, die Siriono kennen nur de* 
Spitze ,  das  T ac u ram e sse r  u n d  den W id e rh ak e n  am  Pfeil du rch  Anbinden ein«-» 
zugesp itz ten  Holzstückchens ,  ln  a l ledem  zeigt sich die weit höhere  K u l tu r  d« r G .,'4, 
n u r  in d e r  V erw en d u n g  von in A ffenfem ora  eingeschiif teten Naget ie rzahm n a!» 
zeug f in d e t  sich e tw as  auffa l lend  Gleichförmiges.  Auch  w e i te r  nördlich komir.ee an. 
ganzen  A tnazonas-Q ue ilgeb iet  in se iner riesigen weiten  A u sdehnung  überall « p ra tu c iv  
nom adis ie rende  S tä m m e  vor, welche insgesam t auf  e iner niedrigeren Stufe 
als die se ß h a f te n  In d ian e rs täm m e  an den be tre f fenden  Orten .  Dazu gehören z. b  s» 
K a ta m a n a i  im Gebie t  d e r  Chaboco, die Macu, welche schon M a r t h s  erwähnt m it  
die K o c h - G r i m b e r g  a n  einzelnen Ste llen  n ä h e r  u n te r s u c h t  ha t.  Aber alle  de-«- *  o r  

nördlich  w ohnenden  pr im it iven  N o m a d en s tä m m e  scheinen ebenso wie di>- 7 u -  
doch im m er  e iner e tw as  höheren  K u l tu rs tu fe  anzugehören.  Als r icht ig  wird <■> f. •» ui 
m eh r  u n d  m eh r  erweisen , d aß  alle  diese zers t reu ten  kleinen S tä m m e  einer ur»;r.r.ir  
liehen U rb ev ö lk eru n g  angehören.

N ach  den E r fah ru n g en ,  die m an  a n d e rn o r ts  g e m a ch t  ha t,  sollte  man antv-hrn'i, 
d aß  alle diese V ölker  e ins t  v o rh e r  eine pa läolith ische  S tufe  durchlaufen  haben. » V  
von and eren  e in w andernden  S tä m m e n  in die U rw äld er  beiseite geschoben 
u n d  desw egen  n o tgedrungen  in eine l lo lz k u l tu r  zurücksanken.

U n te r  a llen  G rab u n g sfu n d en  in Ostboliv ien  habe  ich noch keine paläolitht» äea. 
S tü ck e  m it  den  c h arak te r i s t isch en  R e tu sch en  zu sehen  bekomm en.  Alle Snim »'i" t  
zeuge aus  d em  bereis ten  A m azonasf lußgeb ie te  zeigen schon einen neoli thischen Q a i u  
ter .  Das b le ib t  eine B eo b ach tu n g ,  welche  zu denken  gibt.

Y a  n e i g  u a. jy
Dieser S ta m m  s tö ß t  an die Südw es tecke  des V erbrei tungsgeb ie tes  der  Siriono mu! 

J a h re n  beunru h ig en  sie spo rad isch  den W eg  von S a n ta  Cruz zu den Guarayo  Mi-«j een 
und  nach  Chiquitos. Auch bei Y ota l  u n d  Ascension sollen sie Überfälle  versucht 
C a r d u s  w id m et  ihnen  17 Zeilen in se inem  W erk  ü b e r  die dortigen S tam m e. S*» *.mt 
noch am  w enigsten  erforscht.  Fä lsch lich  w erden  auch  die T ap ie te  am Pcr.tpit. tmt 
die d u rc h  ihre W urfk eu len  b em erk en sw er ten  T s i räh u a  als Y aneigua  bez» ühn« t

Es h a n d e l t  sich bei den Y ane igua  um  einen G u a ran i -S tam m  oder  ein d*ch » > ir 
g ua ran is ie r te s  Völkchen. Jed en fa l ls  sp rechen  sie einen Guarani-D ia lekt .  So- -:ic! v.u. 
d e r  G ru p p e  d e r  Q u ru n g u ’a u n d  Siriono d u rc h au s  zu trennen .  Es h andel t  sich k rp*r. ra. 
u m  kleine L eu te ,  von grazilerem, a b er  k rä f t ig em  K örperbau .  Ihre Bogen und P ' - ur 
s ind  e tw a  h a lb  so groß wie die d e r  Siriono u n d  Q u ru n g u ’a. W id e rh ak en  werden au» l o a  
m ass iven  Holz h e rau sg esch n i tz t  u n d  n icht ,  wie bei den Siriono, durch  eine g -w# 
S ch n u ru m w ick lu n g  angefügt .  In  d e r  B ew affnung  h e b t  die Yaneigua  ihre S c h l i / i - ü »  
oder  M acaba  aus  Chontaho lz ,  auch  CurÜgua g e n an n t ,  was aber  n ichts  mit  QuruLgi » 
zu tu n  h a t ,  hervor.  Schlagkeulen  s ind  eine charak te r is t isch e  W affe  für die Tupivctz.-»

*

Museen — Institu te  — Ausstellungen.

A nthropos-Ins t l tu t .
Se i t  im J a h r e  I ’.H)f> P. W i i . i i k i . m S c h m id t  „nach  jahre langer ,  geduldig»-? '  <‘- 

b e re i lu n g “ den „ A n lh ro p o s“ g rü n d e te ,  ist das  K loste r  St.  Gabriel  iS.V.D.t in M •: -g 
du rch  die f ru ch tb a re  T ä t ig k e i t  von P. S c h m id t  u n d  se iner  Schüler  und Mitarl» v» r.i 
e iner  P f le g es tä t te  v ö lkerkund l iche r  Forsch u n g  von W el t ru f  geword.-n. N r 1.: .111' 
ka tho l ische  Missionare, fü r  die in e r s te r  Linie ein wissenschaftl icher S tu tzpunk t  c  
schaffen  w erden  sollte ,  sondern  G e leh r te  fas t  a l le r  K u l tu rn a t io n en  zählen In-ut* in  S»»i 
M ita rb e i te rn  des A n th ro p o s  u n d  d e r  diesen e rgänzenden  „Anthroposbiblio lhek »Sä.ne


