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 WIE ENGEL UND TEUFEL IN DIE NEUE WELT KAMEN

 Imaginationen von Gut und Bose im kolonialen Amerika

 Iris Gareis

 It was from out the rinde of one apple tasted,
 that the knowledge of good and evil as two twins
 cleaving together leapt forth into the World.
 John Milton (1927:<12>)

 I. NOTWENDIGE OPPOSITIONEN

 Im Jahr 1644 charakterisierte der englische Dichter John Milton in seiner Schrift

 ,,Areopagitica" das Verhaltnis von Gut und Bose folgendermafien:

 Gut und Bose wachsen, wie wir wissen, in dieser Welt geradezu untrennbar voneinander
 auf, und die Kenntnis vom Guten ist so sehr mit der Kenntnis vom Bosen verwoben und

 beide weisen so viele erstaunliche Ahnlichkeiten auf, dafi sie kaum voneinander geschie-
 den werden konnen [...] (Milton 1927:<12>)1

 Auch in anderen europaischen Kulturen der friihen Neuzeit begegnen wir einer ahnli-

 chen Auffassung: Gut und Bose seien zwar einerseits unversohnliche Gegensatze, die

 in einem fortwahrenden Kampf um die menschliche Seele ringen, andererseits stellten

 sie jedoch notwendige Oppositionen dar, da sie einander definierten. Und in der Tat,

 wie sollte man sich eigentlich das Gute vorstellen, ohne den Begriff des Bosen zu ken-
 nen?2

 In Europa wurden im 16. und 17. Jahrhundert die Kategorien ,Gut' und ,B6se*
 besonders eindnicklich von Engeln und Teufeln verkorpert. Als gefallene Engel, die

 von den guten Kraften unter Fiihrung des Erzengels Michael aus dem Himmel in die

 * Dieser Artikel ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, den ich am 27.10.1998 vor der Frobenius-
 Gesellschaft (Frankfurt/M.) hielt. Erste Untersuchungen zum Thema konnte ich 1996 dank eines
 Stipendiums der Sainsbury Research Unit for the Arts of Africa, Oceania & the Americas (University
 of East Anglia, Norwich, U.K.) durchfiihren. Im Jahr 1997 ermoglichte mir ein Stipendium der
 Herzog August Bibliothek (Wolfenbiittel) die Fortsetzung dieser Arbeiten. Beiden Institutionen
 mochte ich fur die grofiziigige Unterstiitzung sehr herzlich danken.

 ** Die Autorin wurde mit dem Frobenius-Forschungsforderungspreis 1997 ausgezeichnet.

 Diese und alle anderen hier aufgefiihrten Ubersetzungen stammen von mir.

 So befalke sich etwa der spanische Autor Hieronymo Sanpedro im Jahr 1554 eingehend mit dem
 Kampf zwischen Gut und Bose und stellte die Auseinandersetzung zwischen Engeln und Teufeln in
 der Art der zu dieser Zeit in Spanien sehr popularen Ritterromane dar. Dabei ging er auch auf die
 Fragen ein, wie es zur Ausbildung eines guten und eines bosen Prinzips gekommen war und in wel-
 chem Verhaltnis die beiden Prinzipien zueinander standen (Sanpedro 1554:fojasl5rekto-23verso).
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 Holle gestiirzt worden waren, stellten der Teufel und seine Gehilfen sozusagen die
 natiirlichen Gegner der Engel im Kampf um das Seelenheil der Menschen dar.3

 Bei dieser Vorstellung zweier deutlich voneinander unterschiedener Prinzipien
 von Gut und Bose handelt es sich jedoch nicht um eine anthropologische Konstante.

 In den Religionen des Alten Amerika konnte solch eine Idee bisher namlich nicht
 nachgewiesen werden. Die amerikanischen Gotter galten weder ausschliefilich als gut
 noch als bose, sondern vereinten vielmehr beide Prinzipien in einer einzigen Person -

 lichkeit. Sie konnten gleichermafien zum Wohle wie zum Schaden der Menschen wir-

 ken, konnten bose und gut zugleich sein (Gareis 1997:93-94).

 Als die Europaer zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit der Eroberung des ameri-

 kanischen Festlands begannen, prallten daher zwei vollkommen unterschiedliche
 Auffassungen aufeinander: die amerikanischen Kulturen pflegten gewissermafien eine

 ganzheitliche Sicht, in der eine Trennung der Prinzipien Gut und Bose gar keinen
 Platz hatte. In der europaischen Gedankenwelt, spielte der Gegensatz von Gut und
 Bose dagegen eine dominante Rolle. Entsprechend verschieden war in beiden Kultur-

 kreisen die religiose Geographie: Nahmen amerikanische Gotter ihren Sitz sowohl
 unter der Erde als auch auf der Erdoberflache oder im Himmel, so war der Himmel

 iiber Europa, bildlich gesprochen, den guten Kraften vorbehalten; die Bosen waren
 unter die Erde verbannt und auf der dazwischen liegenden Ebene, der von den
 Menschen bewohnten Welt, tobte der Kampf zwischen guten und bosen Kraften um
 die menschlichen Seelen.4

 Die spanischen Konquistadoren, die um 1520 weite Teile Mittelamerikas und
 nach 1532 Siidamerika eroberten, nahmen jedoch den Gegensatz zwischen ihren eige-

 nen Vorstellungen und denen der amerikanischen Bevolkerung zunachst gar nicht
 wahr. Sie glaubten namlich, dafi sich der Teufel mit seinen damonischen Helfers-
 helfern nach der Christianisierung Europas auf den amerikanischen Kontinent zuriick-

 gezogen hatte. Dort sei es ihm dann gelungen, eine unumschrankte Herrschaft zu
 errichten und die Indianer zur Idolatrie, zum Gotzenkult, anzuhalten. Zeitgenossische

 spanische Theologen, wie Jose de Acosta, vertraten die Auffassung, der Teufel habe die

 3 Ausfuhrlich beschrieb Sanpedro (1554:fs.l5v-20v) die Schlacht zwischen ,,guten" und ,,bosen"
 Engeln. Letztere verloren nach dem Fall aus dem Himmel ihre schone Gestalt und verwandelten sich
 in ,,L6wen, Tiger, Drachen" sowie andere wilde Tiere oder Phantasiegebilde von hafllichem Aussehen
 (Sanpedro 1554:f.20r). Gedemiitigt und fur immer aus dem Himmel verbannt, schworen die ,,bosen
 Engel" beziehungsweise Teufel, Rache zu nehmen, indem sie danach trachteten, die Menschen zum
 Bosen zu verfuhren (Sanpedro 1554:f.21v, passim).

 4 Diese europaische Vorstellung eines dreischichtigen Kosmos wird von Sanpedro (1554) naher erlau-
 tert. Ahnlich beschreibt auch der Jesuit Martin de Roa (1663) das christliche Universum. Die
 Bewohner des vorkolonialen Amerika teilten zwar ebenfalls die Auffassung von verschiedenen kos-
 mischen Schichten, ohne jedoch den einzelnen Ebenen eine Wertigkeit im christlichen Sinne zuzu-
 ordnen. Der bevorzugte Aufenthaltsort von Gottheiten war in den prakolumbischen Religionen
 Amerikas haufig durch ihre Funktionen festgelegt: Stellte man sich den Donnergott in der Oberwelt
 vor, so glaubte man, dafi die Erdmutter sich vor allem im Innern der Erde aufhalte (Gareis
 1992:412-413).
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 Indianer geblendet und sie veranlaik, zu seinen Ehren die katholischen Sakramente
 wie Beichte und Kommunion in pervertierter Form auszufiihren.5

 //. EuropAische Verkorperungen von Gut und Bose in Amerika

 Die Interpretation der einheimischen amerikanischen Religionen als Gotzenkult fiihr-

 te dazu, daB diese erstens von den Europaern ausnahmslos als Teufelswerk angesehen

 wurden (Duviols 1971:23-48; Ragon 1988:164), und dafi zweitens die Missionierung
 der Heiden, notfalls auch mit Waffengewalt, als vordringliche Aufgabe der Spanier

 und als ein Rechtstitel der Konquista formuliert wurde.6

 Als Folge dieser Ideen kam es zu einer Damonisierung der amerikanischen Got-

 ter, die sich in schriftlichen und bildlichen Darstellungen niederschlug. Besonders an-

 schaulich wird dieser Vorgang der ,Verteufelung' im Falle des mexikanischen Gottes

 Huitzilopochtli, dessen Ikonographie sich im Laufe zweier Jahrhunderte grundlegend

 wandelte: zeigen spate prakolumbische Codices, also einheimische Bilderhandschrif-

 ten, noch eine Gottergestalt, die keinerlei Zuordnung zu Kategorien wie ,bose' oder

 ,gut\ ,wohlwollend* oder ,ubelwollend' erlaubt7, so werden die Darstellungen der
 mexikanischen Gottheit zunehmend europaisiert, was eine allmahliche Anglei-
 chung Huitzilopochtlis an die Teufelsvorstellung der jiidisch-christlichen Tradition be-

 wirkt. Die Darstellung des mexikanischen Gottes im sogenannten Florentiner Codex,
 einem kolonialen Manuskript aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, das von

 Indianern unter Anleitung Bernardino de Sahaguns angefertigt wurde, legt nahe, dafi

 Huitzilopochtli ein Sterblicher war, der erst zur Gottheit erhoben wurde beziehungs-
 weise, dafi es sich um einen Menschen handelte, der die Maske eines Gottes trug.8 Der

 Begleittext zu diesem Bild ist auch recht aufschluBreich. Er ist zwar in Nahuatl verfaik,

 also in der Sprache der Azteken, doch vollkommen von der christlichen Interpretation

 der amerikanischen Gotter durchdrungen. Es heifit dort etwa: „ Huitzilopochtli war
 nur ein einfacher Sterblicher, [...] ein Hexer, ein Omen des Bosen, ein Betriiger, einer

 der Krieg anstachelt [...]" (zitiert nach Gruzinski 1992:38). Auch der europaische

 5 Acosta geht besonders in seinen grundlegenden Werken ,,De Procuranda Indorum Salute" [1588]
 (1952:209-212, 457-462, 563-564) und ,,Historia Natural y Moral de las Indias" (1590:303-306,
 329-330, 358-368) auf dieses Problem ein. Die diesbeziiglichen Thesen Acostas und anderer spani-
 scher Zeitgenossen diskutieren Cervantes (1994:25-34) und Duviols (1971:23-37).

 Zum papstlichen Missionsauftrag als Legitimation zur Konquista s. Konetzke (1974:27-41, 165-17 '2 ,
 220).

 7 Als Beispiel fur die prakolumbische Darstellungsform aztekischer Gottheiten kann die Abbildung
 Huitzilopochtlis aus dem Codex Borbonicus angefiihrt werden. Dieses Buch entstand zwar erst ca.
 1530, also in kolonialer Zeit, ist jedoch noch ganz im prakolumbischen Stil gehalten. Siehe die
 Abbildung bei Alfonso Caso (1959:35).

 8 Siehe die Abbildung bei Gruzinski (1992:38).
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 Abbildung 1 : Der mexikanische Gott Huitzilopochtli als
 riesige Teufelsfigur; Kupferstich; 1683 (Alain Manesson
 Mallet 1683:311 Fig.CXXXV)

 Teufel ist ja unter anderem ein
 Betriiger, der die Menschen -
 wenn es ihm nicht durch seine

 Verfuhrungskunste gelingen sollte
 - notfalls durch List und Tau-

 schung zum Bosen verleiten will.9
 In einer franzosischen Beschrei-

 bung der Welt aus dem Jahr 1683
 von Alain Manesson Mallet finden

 wir unter der Bezeichnung ,,Vitzli-

 putzli" eine ganzlich nach den
 europaischen kiinstlerischen Kon-

 ventionen gestaltete, riesenhafte
 Teufelsfigur vor, deren Bauch zu-
 dem von der Hollenschlund-Sym-
 bolik geziert wird (Abbildung 1).
 Die monstrosen, gewissermaflen
 babylonischen Ausmafle dieser
 Gotterstatue sollten dem Betrach-

 ter vermutlich suggerieren, dafi die

 Verehrung Huitzilopochtlis ebenso
 verwerflich war wie die Anbetung

 der babylonischen Gotzenbilder.
 Darstellungen und Attribute mexi-
 kanischer Gotter geben hier nur
 noch den dekorativ-exotischen

 Hintergrund fur den europaischen Teufel in Bocksgestalt ab. Den zeitgenossischen
 Europaern wurde die Angleichung des mexikanischen Gottes an den Teufel der
 judisch-christlichen Tradition besonders durch die Hollenschlund-Symbolik nahege-

 legt, die europaische Teufelsdarstellungen haufig aufweisen.10 Schliefilich muftte
 Huitzilopochtli im Jahre 1722 auch noch in einem lutherischen Pamphlet als ab-
 schreckendes Beispiel gegen den Kalvinismus herhalten.11

 9 Ganz in diesem Sinne auflerte sich im Jahr 1663 Johann Ludwig Winter in einer Predigt: MSeht! Wie
 der bose Feind gantz li-/stiglich nachstellet/ Dem Menschen Tag und Nacht bifi/ er ihn endlich fal-
 let/ [...] braucht allerhand Betrug auff man-/che Art und Weifi./ Kan er denn einen nicht mit dieser/
 Larv beriicken/ So weiB er also bald mit andern sich zu schmucken" (Winter 1663:ij<r>).

 10 Vergleiche dazu Schmidt (1995, insbesondere die Abbildung auf Seite 90). Zur Damonisierung
 Huitzilopochtlis durch den zeitgenossischen Autor Juan de Torquemada (1562P-1624) siehe Brading
 (1991:306-310, 399, 422), aufierdem Cervantes (1994:15-16).

 Der Hamburger Pastor Ph. Nicolai (1722) entwarf in seiner Schrift zunachst ein schauriges Gemalde
 des blutriinstigen Gottes Vitzliputzli, um sodann die Prediger des Kalvinismus zu beschuldigen, sie
 wollten den christlichen Gott zu einem Abgott nach dem Muster des Vitzliputzli machen.
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 Wie reagierten nun die Indianer auf die Damonisierung der von ihnen verehrten

 Gotter und die Einfiihrung der katholischen Heiligen, Engel und Teufel, die die alten

 Gottheiten ersetzen sollten? Noch Mitte des 17. Jahrhunderts, also mehr als 100 Jahre

 nach der Konquista, scheinen allerhand Unklarheiten in bezug auf die christliche
 Lehre bestanden zu haben. Besonders die Figur des Teufels, den spanische Hexenjager

 iiberall zu sehen glaubten, wollte nicht so recht in das indianische Weltbild passen. In

 Aussagen indianischer Zeugen beziehungsweise Angeklagter in Hexereiprozessen
 wird deutlich, dafi die Figur des Teufels recht verschwommen ist und von vielen nicht

 eingeordnet werden kann. Besonders ,erfreulich' mufi fur den kirchlichen Richter das

 Zeugnis eines Indianers gewesen sein, der Mitte des 17. Jahrhunderts behauptete, er

 habe von den Alten gehort, dafi eine in dieser Gegend verehrte Gottheit ,,der Anti-

 christ gewesen sei, und dafi dieser wie ein Mensch ausgesehen habe, mit einem Bart,

 so wie ein Spanier" (zitiert nach Duviols 1986:113). Die Bedeutung des Wortes , Anti-

 christ' war diesem Mann offenbar nicht gelaufig, andernfalls hatte er diesen Begriff

 wohl kaum in Gegenwart des kirchlichen Richters auf Spanier angewendet.

 Die Bekampfung der indianischen Religionen, die besonders intensiv im 17. Jahr-

 hundert betrieben wurde, hatte zwar nicht immer das gewunschte Ergebnis, die In-

 dianer endgiiltig zu christianisieren, doch fiihrte sie immerhin zu einer intensiveren

 Beschaftigung mit der katholischen Lehre. Offenbar wandelte sich dadurch auch die
 Art und Weise, wie sich die indigene Bevolkerung ihre eigenen Gottheiten vorstellte.

 Unter dem Druck der Repression bemiihten sich die Indianer, die von ihnen verehrten

 Gotter als durchweg ,gut* und moglichst verschieden vom Teufel darzustellen. Aus

 dieser Zeit sind zahlreiche Prozesse gegen sogenannte Gotzendiener iiberliefert, in
 denen deutlich wird, daB die Angeklagten jede Ahnlichkeit der von ihnen angerufenen

 Gottheiten mit dem Teufel vermeiden wollten. So behauptete etwa ein Heiler, er sei

 von einer Gestalt zu seinem Amt berufen worden, die das Aussehen eines Spaniers
 gehabt und eine Monchskutte getragen habe.12 Eine alte Frau gab sogar an, ihr sei ein

 Engelchen mit einem wunderhiibschen Gesicht und bunten Fliigeln erschienen und
 hatte sie in ihr kiinftiges Amt als Heilkundige eingefiihrt.13

 Offensichtlich beeindruckten besonders die Verkorperungen von Gut und Bose

 in Engels- und Teufelsgestalten die indianische Bevolkerung: In Dokumenten des 18.

 Jahrhunderts aus dem Norden Perus, wo die Andenbewohner mit den Europaern in

 engem Kontakt standen, sind einige Berichte iiberliefert, in denen Indianer ihre Be-

 12 „ Causa criminal de hechicero de oficio contra Pedro Sebastian yndio del pueblo de San Agustin de
 Guaquis, en la provincia de Yauyos." San Lorenzo de Quinti, 1660. Fs. 47 < Archivo arzobispal,
 Lima, Idolatrias y Hechicerfas Leg.4: Exp.XXX; N.Z. Leg.II A: Exp.9>. Zitat in f.32r. - Die erste
 Signatur des Dokuments gibt die Einteilung nach Huertas Vallejos (1981) wieder, wahrend der zwei-
 ten Signatur mit dem Vermerk N.Z. fur ,,Neue Zahlung" die nach der Neuorganisation durch Laura
 Gutierrez Arbulu (n.d.) giiltige Ordnung zugrundeliegt.

 13 ,,Causa de hechiceria contra Juana Agustina india desta doctrina de San Luis de Huari." San Luis de
 Huari (Conchucos), 1697. Fs. 14 < Archivo arzobispal, Lima, Idolatrias y Hechicerias Leg. 4: Exp.
 XLVII; N.Z. Leg. X: Exp. 2>. Zitate in fs. 3r, 8v, lOv-llr.
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 gegnungen mit dem Teufel beschreiben. Bevorzugt erschien dieser an der Nordkuste
 Perus in der Gestalt eines riesigen Ziegenbocks, der rot oder schwarz sein konnte,
 einen schlimmen Schwefelgeruch verbreitete und aus dessen Korperoffnungen Flam-

 men ziingelten.14 Bisweilen zeigte er sich auch in extravaganteren Erscheinungsfor-

 men. So prasentierte er sich im Jahr 1774 einer Indianerin zunachst als Ziegenbock,
 und danach ein zweites Mai in der Gestalt eines Mannes, eines Englanders, wie die
 Frau meinte. Freilich handelte es sich hierbei nicht um einen gewohnlichen Englander,

 da er einen solch gewaltigen Gestank verstromte, dafi die Frau klagte, alle ihre Sinne

 seien in Mitleidenschaft gezogen worden und sie habe sich genotigt gesehen, ihre
 Augen zu schliefien.15

 Abgesehen von der letzten Beschreibung, die etwas ausgefallen ist, stimmt das in

 diesen Quellen vorgestellte Bild des Teufels mit den europaischen Darstellungen iiber-
 ein, wie sie etwa Hexentraktate des 16. und 17. Jahrhunderts zierten (Abbildung 2).16

 Es drangt sich die Frage auf, wie diese Vorstellungen Eingang in die indigene Glau-

 benswelt gefunden haben.
 Verschiedene Vermittlungswege sind denkbar: So schmuckten zahlreiche Ge-

 malde und Skulpturen mit religioser Thematik die Kirchen. Missionare verwendeten

 bei Predigten bildliche Darstellungen, die ihre Worte illustrieren sollten. Auch wurden

 piktographische Versionen von Gebeten erstellt, die als Merkhilfe gedacht waren,
 denn die Mehrheit der Indianer konnte nicht lesen.17 Sehr beliebt waren im spani-

 schen Amerika geistliche und weltliche Schauspiele, in denen unter anderem Engel
 und Teufel auftraten, um sich im Kampf um eine menschliche Seele zu messen (Lara
 1989:17). 18 Besonders in den Theaterauffiihrungen, die von den Jesuiten im 16. und

 17. Jahrhundert bewufit zur religiosen Unterweisung der Bevolkerung eingesetzt wur-

 den, erschienen haufig Figuren mit religioser Bedeutung auf der Buhne, unter ande-
 rem der Teufel mit seinen Dienern und der Erzengel Michael (McCabe 1983:57-60,

 14 So glaubte ihn ein Indianer von der Nordkuste Perus im Jahr 1774 gesehen zu haben: „ Autos segui-
 dos contra Maria de la Encarnacion Chaihuac, conocida por la Oyola; Ana Maria Norberta e Ylario
 de la Vega, alias Befete, indios del pueblo de Paijan por el crimen de supersticiones. Desde el 1 de
 abril de 1774." Paijan, 1774. Fs. 23 < Archivo arzobispal de Trujillo, Peru, Idolatriasx Zitate in fs.
 lr-2r, 16r.

 ,,Autos seguidos contra Maria de la Encarnacion Chaihuac, conocida por la Oyola; Ana Maria
 Norberta e Ylario de la Vega, alias Befete, indios del pueblo de Paijan por el crimen de supersticio-
 nes. Desde el 1 de abril de 1774." Paijan, 1774. Fs. 23 < Archivo arzobispal de Trujillo, Peru,
 Idolatrias>. Zitate in fs.2r-2v, 1 lv-12v.

 16 Vergleiche beispielsweise den Holzschnitt bei Praetorius (1668). Zahlreiche Abbildungen von Teufeln
 aus der europaischen Tradition sind in ,,Bibliotheca Lamiarvm" (1994) wiedergegeben.

 7 Siehe hierzu Robertson (1959:52-55). Hartmann (1991) analysiert piktographische Versionen religio-
 ser Texte aus mehreren Jahrhunderten. In einer Darstellung aus dem Andengebiet findet sich eine
 Teufelsfigur im europaischen Stil in anthropomorpher Gestalt mit Hornern und Quastenschwanz
 (Hartmann 1991:177-178). Nach Hartmanns Interpretation steht dieses Bild fur ,,[that which is] not
 good, that is, evil or bad" (1991:178).

 18 Teufel intervenierten auch haufig in weltlichen Theaterstiicken, beispielsweise in den Dramen des
 Portugiesen Gil Vicente, der im 16. Jahrhundert tatig war (Caro Baroja 1992:130-131).
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 Abbildung 2: Der Teufel auf der Hexenversammlung
 (Praetorius 1668:Titelkupfer)

 Abbildung 3: Tanz des Erzengels Michael mit
 den Teufeln; Aquarell aus der Sammlung von
 BJ. Martinez Companon; anonymer indigener
 Kiinstler; ca. 1780 (Martinez Companon
 1936:Lam. LVII, T.II. 145)

 222-237). Umziige und Maskentanze, bei denen als Engel beziehungsweise Teufel ver-
 kleidete Darsteller mitwirkten, waren ebenfalls Bestandteil kolonialer Festlichkeiten.

 Solch ein Maskentanz ist in einer Serie von Aquarellen dokumentiert, die um 1780 auf

 Veranlassung des Bischofs von Trujillo in Nord-Peru, von indigenen Kiinstlern gemalt
 wurden (Martinez Companon 1936:Lam.LVII, T.II. 145). Hier handelt es sich um den
 sogenannten Tanz der ,Teufelchen' mit dem Erzengel Michael (Abbildung 3).

 Die Vermittlung der europaischen Vorstellungen fand dariiber hinaus vermutlich
 auch im Zusammenleben der unterschiedlichen Bevolkerungsgruppen statt. Im Un-
 terschied zur heutigen Zeit waren Engel und Teufel in den europaischen Kulturen der
 friihen Neuzeit durchaus prasent und zwar keineswegs nur als imaginierte Verkorpe-

 rungen abstrakter Prinzipien. Zahlreiche Dokumente aus Prozeflakten der Inquisition

 bezeugen die erstaunliche Familiaritat im Umgang mit diesen Figuren, speziell mit
 dem Teufel.19 Dieser pflegte sich den Europaern und Kolonialspaniern recht haufig zu

 19 Flores Arroyuelo (1985:27) meint, der Teufel sei zu dieser Zeit in Spanien derartig popular gewesen,
 dafl er wie selbstverstandlich in das alltagliche Leben der Menschen integriert war.
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 zeigen, meist in menschlicher Gestalt. Dabei naherte sich der Teufel den Menschen als
 Versucher, urn sie mit Versprechungen und Geschenken auf seine Seite zu ziehen.
 Nicht selten wurde er aber auch von den Menschen selbst herbeigerufen, damit er
 ihnen beispielsweise bei der Schatzsuche oder anderen Unternehmungen behilflich
 sein sollte.20 Eine verwirrende Vielfalt von Engeln und Teufeln erschien um 1570 einer

 Kolonialspanierin in Lima. Mehrere Dominikaner und Jesuiten waren damit beschaf-

 tigt, die wahre Natur dieser Erscheinungen zu ergriinden, denn der Teufel konnte sich

 ja auch als Engel verstellen, um die Menschen zu tauschen.21 In den Akten der mexi-

 kanischen Inquisition finden sich sogar Zeichnungen, die Ende des 18. Jahrhunderts
 als Beweismaterial von Angeklagten angefertigt wurden. Sie zeigen Figuren, die sich in

 Kleidung und Aussehen nicht erheblich von einem Spanier dieser Zeit unterschieden
 haben diirften, wenn man von den Hornern und dem Teufelsschwanz einmal absieht.22

 Engel und Teufel, die in der Kolonialzeit bevorzugten Personifikationen von Gut und
 Bose, wurden der indianischen Bevolkerung also in Bild und Text nahe gebracht. Es
 verwundert daher nicht, daJB auch einheimische Kiinstler sich mit diesen Gestalten

 auseinanderzusetzen begannen. Um 1615 verfaike der andine Autor Felipe Guaman
 Poma de Ayala ein iiber 1200 Seiten langes Geschichtswerk, das er mit zahlreichen
 Illustrationen versah (Guaman Poma 1980). Darunter sind auch Engels- und Teufels-

 darstellungen, die eindeutig den kiinstlerischen Konventionen Europas verpflichtet

 sind (Abbildungen 4 und 5).23 Das Werk Guaman Pomas enthalt sogar eine Dar-
 stellung des Hollenrachens, die ganz in der europaischen Tradition steht (Abbildung
 6). Noch Ende des 18. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand eine Abbildung
 des Hollenrachens, die der Zeichnung Guaman Pomas ahnelt. Das Wandgemalde
 befindet sich in einer Kirche im Hochland von Peru und wird dem Mestizen Tadeo

 Escalante zugeschrieben (Abbildung 7).24

 20 Ein Mann aus Quito sprach gewisse Beschworungsformeln, um einen Schatz zu heben, worauf ihm
 zwei Teufel in menschlicher Gestalt erschienen sein sollen (»Relaciones de procesos y causas de fe",
 1570_1580. Fs. 645 < Archivo Historico Nacional, Madrid, Inquisicion, Libro 1027>. Zitat in f.
 86r-v.). Selbst ein Dominikanermonch schreckte nicht davor zuriick, dem Teufel einen Pakt anzu-
 bieten, damit er ihn vor weiteren Unannehmlichkeiten, die er wegen seiner Spielleidenschaft mit dem
 Ordensoberen hatte, bewahrte (»Relaciones de procesos y causas de fe", 1570-1580. Fs. 645 <
 Archivo Historico Nacional, Madrid, Inquisicion, Libro 1027>. Zitat in fs.l6v, 26r.).

 21 ,,Relaciones de procesos y causas de fe", 1570-1580. Fs. 645 < Archivo Historico Nacional, Madrid,
 Inquisicion, Libro 1027>. Zitate in fs.37v-47v. In diesem Zusammenhang ist auch der Fall eines
 Mannes interessant, dem im Traum zwei Figuren erschienen, deren eine er als Engel, die andere als
 vom Teufel gesandt interpretierte (,,Relaciones de procesos y causas de fe", 1570-1580. Fs. 645 <
 Archivo Historico Nacional, Madrid, Inquisicion, Libro 1027>. Zitat in f.lO3r-v.).

 22 Siehe die Abbildungen bei Cervantes (1994:82, plates 17 und 18).

 23 Der bedeutende spanische Maler Francisco Pacheco [1638] (1956:Lib.III Cap.XI: 200-206) widme-
 te in seinem Handbuch der Malkunst der Beschreibung einigen Raum, auf welche Art und Weise
 Engel und Teufel bildlich darzustellen seien. Er ging in seinen Erlauterungen beispielsweise auf die
 Fragen ein, welches Geschlecht die dargestellten Engel haben, in welchem Alter und mit welcher
 Kleidung sie abgebildet werden sollten.

 24 Diese Zuschreibung erfolgt nach Flores Ochoa, Kuon Arce und Samanez Argumedo (1993:100, 151).
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 Abbildung 4 (oben links): Engelsdarstellung von
 Guaman Poma; Federzeichnung; ca.1615 (Guaman
 Poma 1980:775, f.831)

 Abbildung 5 (oben rechts): Teufelsdarstellung von
 Guaman Poma; Federzeichnung; ca.1615 (Guaman
 Poma 1980:808, f.862)

 Abbildung 6 (links): wCiudad del infierno"; die
 Holle mit dem Prinzen der Finsternis in der Sicht

 von Guaman Poma; Federzeichnung; ca.1615
 (Guaman Poma 1980:881, f.941)
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 Abbildung 7: Das Inferno; Tadeo Escalante zugeschriebenes Wandgemalde in der Kirche
 von Huaro, Quispicanchi, Cuzco; Tempera auf Adobe-Putz; Ende 18. oder Anfang 19.
 Jahrhundert (Flores Ochoa, Kuon Arce und Samanez Argumedo 1993:98)

 Der Teufel beschaftigte also die Vorstellungskraft aller Bevolkerungsgruppen des
 kolonialen Peru und war fester Bestandteil des alltaglichen Lebens. In gleicher Weise

 waren auch die Engel als Gegenspieler des bosen Prinzips fur die Menschen dieser
 Zeit allgegenwartig und nahmen als Verkorperungen des Guten einen wichtigen Platz
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 Abbildung 8: Der Erzengel Michael besiegt
 Luzifer; Wandgemalde von Luis de Riario in der
 Kirche von Andahuailillas, Peru; 1628 (Mesa
 und Gisbert 1982:Fig.IX)

 Abbildung 9: Eine andine Version des von Heiligen
 und Engeln umgebenen Erzengels Michael; Cuzco-
 Schule; Ol auf Leinwand; 18. Jahrhundert (Peru
 durch die Jahrtausende 1983:409, Kat.-Nr.l5.7)

 in den Glaubensvorstellungen der Kolonialbevolkerung ein. Im 17. Jahrhundert brei-

 tete sich in Hispano-Amerika ein wahrer Engelskult aus, der eine Vielzahl bildlicher
 Darstellungen hervorbrachte.25 Besonders beliebt waren bei Kiinstlern und Auftrag-

 gebern die sieben Erzengel, die haufig als Gruppe oder in einer Folge von Einzel-
 gemalden dargestellt wurden, wie etwa die Serie des spanischen Malers Bartolome
 Roman (1596-1659), der auch in Peru tatig war (Gisbert 1986:58-60; Mujica Pinilla
 1992:165). Stehen seine Olgemalde noch in der spanischen Tradition, so kommt es im

 Andengebiet allmahlich zur Ausbildung hybrider Darstellungsformen, die europaische
 und andine Elemente vereinen. Ansatzweise lafit sich diese Entwicklung bereits in
 einem Wandgemalde von Luis de Riafio vom Beginn des 17. Jahrhundert erahnen (Ab-

 bildung 8), in welchem der Erzengel Michael Luzifer besiegt (Gisbert 1986:58). Sehr
 gerne stellten die Kiinstler den Erzengel Michael in militarischer Riistung dar, wie bei-

 spielsweise auf einem Olbild aus dem 18. Jahrhundert (Abbildung 9). Es ist das Werk

 Zur Propagierung des Engelskultes im kolonialen Amerika und besonders im Andengebiet siehe
 Mujica Pinilla (1992:XIX-XXVIII, 85-159, 218-223).
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 Abbildung 10: Erzengel mit Arkebuse; laut Bildinschrift han-
 delt es sich um den apokryphen Engel wEsriel Ausilium Dei";
 anonymer andiner Kiinstler; Ol auf Leinwand; moglicherweise
 fruhes 18. Jahrhundert (Mujica Pinilla 1992:Lam. 11)

 eines anonymen, vermutlich
 indianischen Kiinstlers der

 Cuzco-Schule und steht noch

 starker als Rianos Gemalde in der
 andinen Maltradition.

 Neben den von der Kirche

 gebilligten sieben Erzengeln,
 erfreuten sich im spanischen
 Volksglauben dieser Zeit noch
 weitere Engel aus apokryphen
 Schriften grofiter Beliebtheit.
 Ende des 17. oder Anfang des 18.

 Jahrhunderts entwickelten ein-
 heimische Kiinstler im Anden-

 gebiet - und zwar ausschlieBlich
 dort - einen neuen Stil zur Dar-

 stellung dieser apokryphen Erz-
 engel. Olgemalde dieser Art wur-
 den in den Kiinstlerwerkstatten

 des Andenhochlandes zu Hun-

 derten produziert und fanden bei
 der einheimischen Bevolkerung
 reifienden Absatz (Abbildung
 10). Sie sind das Werk anonymer

 indianischer Kiinstler. Die Engel
 tragen prachtige Uniformen wie
 sie fur die Garde des Vizekonigs
 von Peru im ausgehenden 17.
 oder zu Beginn des 18. Jahr-
 hundert iiblich waren.26 Haufig
 hantieren die apokryphen Engel

 mit Arkebusen, also mit Hakenbiichsen, was ihren militarischen Charakter als ,himm-
 lische Artillerie' unterstreicht.27

 26 Bisher ist die Datierung dieser speziellen Darstellungsform noch umstritten. Wahrend Herzberg
 (1986:64) fur ein Entstehungsdatum zwischen 1680 und 1700 pladiert, nimmt Mujica Pinilla
 (1992:166) aufgrund der Kleidung der apokryphen Erzengel einen Zeitpunkt in der ersten Halfte des
 18. Jahrhunderts an.

 Die Positionen, in denen diese Erzengel mit Arkebuse dargestellt wurden, sind offensichtlich von dem
 erstmals 1607 publizierten Traktat Jacob de Gheyns zur Waffenkunde inspiriert (Herzberg 1986:66;
 Mujica Pinilla 1992:168-170).
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 III. Alte Bilder, neue Inhalte?

 In diesen Gemalden fliefien spanische und indianische, speziell andine Vorstellungen

 zusammen. Wie wir schon gesehen haben, wurde in spanischen Traktaten des 16. und

 17. Jahrhunderts der Kampf von Gut und Bose als militarische Auseinandersetzung
 zwischen der himmlischen Miliz und dem Teufelsheer vorgestellt (Sanpedro 1554).
 Hingegen wurden auf der indianischen Seite die bewaffneten Engel offenbar auch mit

 prakolumbischen Gottheiten in Beziehung gebracht. So betrachtete die indigene
 Bevolkerung des Andengebietes Feuerwaffen als Symbole des in vorkolumbischer Zeit

 verehrten Blitz- und Donnergottes (Mujica Pinilla 1992:171). Auch lassen sich in die-

 sen Bildern noch weitere Anspielungen auf Attribute und Symbole autochthoner Gott-

 heiten finden.28 Das bedeutet: Spanier und Indianer verkniipften unter Umstanden
 unterschiedliche Ideen mit diesen Bildern.

 Katholische Missionare mochten sich tiber die enorme Beliebtheit der himmli-

 schen Heerscharen gefreut haben. Es war naheliegend, die ungemeine Popularitat, die
 diese Darstellungen bei der indigenen Bevolkerung genossen, als Sieg des Guten iiber
 das Bose, der christlichen Lehre iiber den Gotzenkult zu interpretieren. Jedoch ver-

 banden die andinen Kiinstler und ihre ebenfalls indianische Klientel moglicherweise

 kontrare Ideen mit diesen Engelsbildern, enthielten die Darstellungen doch Anspie-

 lungen auf ihre alten Gottheiten. So konnte die christliche Personifikation des Guten

 zugleich die Erinnerung an die von den Spaniern als Damonen angesehenen, heidni-
 schen Gotter wachgehalten haben. Wenngleich sich also die europaische Ikonographie

 von Engeln und Teufeln in Amerika durchsetzte, bleibt doch fraglich, ob auch die
 damit verbundenen christlichen Lehren Eingang in die indigene Vorstellungswelt fan-

 den, oder ob die europaischen Personifikationen von Gut und Bose eher als Form
 dienten, die mit anderen, neuen Inhalten gefullt wurde.

 28 Siehe hierzu die Ausfiihrungen von Mujica Pinilla (1992:184-213).
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