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BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN 

VORKOLUMBIANISCHE SEEFAHRZEUGE 
UND SEESCHIFFAHRT IN SUDAMERIKA 

Erwin Schweiger 

Mit 5 Abb. 

Ober die Jahrhunderte hinweg verspiiren wir noch 
das erschrockene Erstaunen, das Bartolome Ruiz er 

griff, als er in der Gegend von Cabo Galera vor der 
Kiiste des heutigen Ekuador iiber dem Horizont von 
Siiden her einSegel auftauchen sah. Ruiz war ?piloto", 
Maat oder eigentlich Offizier, vielleicht sogar Kapitan 
einer spanischen Karavelle, die Pizarro und seine 
Freunde sich beschafft hatten, um die Anmarschwege 
an die Kiiste Perus zu erforschen. Er hatte Pizarro und 
seine Leute auf der Insel Gallo, nahe der heute kolum 
bianischen Kiiste (etwa 03?N) zuriickgelassen und auf 
seinem weiteren Vordringen kurze Tage in einer klei 
nen Bucht San Mateo, eben ostlich der Miindung des 
Rio Esmeraldas, geankert. Als er auslief, nahm er zu 

nachst Kurs auf die hohe See, aber schon bald danach 
machte er jene ihn erschiitternde Beobachtung. Sollte 
wirklich ein spanisches Fahrzeug vor ihnen den Weg 
zum Goldland Peru gefunden haben? Bis dahin hatte 
man ja die Erfahrung gemacht, dafi die Bewohner der 
Neuen Welt keine Seefahrer waren und jedenfalls das 
Segel als Fortbewegungsmittel eines Schiffes nicht 
kannten. Ruiz hielt also auf diese merkwiirdige Er 
scheinung zu und naher kommend entdeckte er zu 
seiner Oberraschung, dafi es ein indianisches Flofi war, 
auf dem nicht nur Manner und Frauen, sondern auch 

eine kostbare Ladung eingeschifft waren. 
Prescott hat den Codex 120 in der kaiserlichen 

Bibliothek zu Wien gelesen, der einen Bericht von den 
?Ersten Entdeckungen von F. Pizarro und Diego de 

Almagro" enthalt. Dieser ist nach der Meinung 
Prescotts zur Zeit dieser Begegnung oder jeden 
falls sehr bald danach verfafit und enthalt die in den 
vorstehenden Zeilen mitgeteilten Tatsachen iiber das 
Zusammentreffen mit dem Flofi sowie eine Beschrei 

bung seiner Bauart, der Menschen und Waren, mit 
welchen die Spanier ihre erste Bekanntschaft machten. 
Besonders die einzelnen Teile der Ladung erregten ihre 
Aufmerksamkeit und gaben ihrem Wunsch, sich jenes 
reichen Landes zu bemachtigen, Stiitze und Auftrieb. 
Auf die Waren an sich sei spater noch Bezug genom 
men (10, 148). 

1. Die Schwimmholzflojle der ekuadorianischen und 
nordperuanischen Kiiste 

Diese friiheste Beriihrung mit den von Siiden kom 
menden indianischen Seeleuten mufi in den ersten 
Monaten des Jahres 1527 stattgefunden haben, und 

als Pizarro mit seinen Gefahrten 1528 nach Tumbes 
kam, konnte man feststellen, dafi die Schiffahrt auf 
Flofien dort weitverbreitet war. Bewunderung erregte 
von Anfang an die vorziigliche Konstruktion der 
Flofie und die Fertigkeit, mit der die Indios sie ma 
novrierten. Verschiedene Chronisten haben uns Be 

schreibungen eines solchen Flofies geliefert, und dem 
wohl am klarsten und ausfiihrlichsten gefafiten Bericht 
von Zarate sei folgendes entnommen: 

?Diese Flofie sind aus einigen langen, leichten 
Baumstammen hergestellt, die iiber zwei anderen 
Stammen festgebunden werden. Die aufliegenden 
Balken sind stets unpaar, es sind gewohnlich fiinf, 
manchmal sieben oder neun, deren mittelster lan 

ger ist als die ubrigen. Dieser ist wie die Deichsel am 

Wagen und auf ihm sitzt ein Ruderer. So ist das 
Flofi wie eine ausgestreckte Hand gebaut, an der die 
Finger (zu beiden Seiten des Mittelfingers, Verf.) 
immer kiirzer werden. Uber die Balken legt man 

Holzplanken, um sich vor Wasser (von unten her, 

Verf.) moglichst zu schiitzen. Es gibt Flofie, auf 
denen 50 Menschen und 3 Pferde untergebracht 
werden konnen. Sie werden mit Segel und Ruder 
fortbewegt, und die Indios sind geschickte Seeleute 
mit ihnen" (16, 29). 
Da es in Siidamerika kein Eisen und daher auch 

keine Nagel gab, waren die verschiedenen Holzbalken 
untereinander stark vertaut. Hierzu dienten nach An 

gaben von Cobo sowie von Juan und Ulloa Schling 
pflanzen (3, 221, ferner 8, 261, T. I., lib. IV, cap. IX). 
Die Holzbalken wurden aus den Stammen eines im 

tropischen Siidamerika haufigen Baumes (gen. Bom 
bax) geschnitten, der von Cobo (3, 216) Ceyba ge 
nannt wird. In der heutigen Umgangssprache bezeich 
net man diesen Baum einfach als: Palo de balsa 
(Ochroma lagopus). Diese Namengebung spielt also 
unmittelbar auf die Verwendung der Stamme (palo) 
fiir den Flofibau (balsa = Flofi) an. Zwischen den 
zwei mittleren Balken diente eine Holzplatte als Kiel, 
der es ermoglichte, den eingeschlagenen Kurs zu hal 
ten. Aufierdem war das Flofi mit einem Steuer ver 
sehen, das entweder aus einem Ruder mit stark ver 

breitertem Blatt bestand oder vielleicht auch gelegent 
lich fiir diesen Zweck besonders gefertigt wurde. Der 
Fufibodenbelag war wahrscheinlich aus den in der 

Langsachse aufgespaltenen Bambus-Stangen gebildet, 
an denen in der tropischen Zone zwischen Tumbes und 
Guayaquil kein Mangel bestand. In die Mitte des 
Flofies, wahrscheinlich in den Mittelbalken selber, war 
ein einzelner oder auch ein doppelter Mast aus ein 
oder zwei Bambus-Stangen eingelassen, an dem das 

Segel mittels einer Rahe gehalten wurde. Dieses war 
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aus Baumwolle hergestellt, die schon 2000 Jahre vor 
dieser Entdeckung durch Bartolome Ruiz im Mittelteil 
der peruanischen Kiiste zur Herstellung feinster Ge 
webe und auch von Netzen fiir die Fischerei verwen 
det wurde (Figur 1). Diese Flofie fiihrten gelegent 
lich an Deck eine kleine Hiitte, die besonders bei gro 
fieren Fahrzeugen geraumig genug war, um eine ganze 
Familie zu beherbergen und die Bequemlichkeiten 
eines Hauses bot (8, 1. c). Solche Flofie sind aber 
vielleicht erst spater nach dem Vorbild der alteren von 

Abb. 1: Balsa-Holz-Flofi nach Schilderung 
des Codex 120 und Angaben von Zarate. 

Neuzeichnung unter Benutzung einer Abbildung 
bei Urteaga. Zeichnung L. Castaneda. 

den spanischen Siedlern gebaut worden. Es wird an 

gegeben, dafi diese Hiitten 3,5 bis 4 m lang waren, 
wahrend die Stamme, welche das Flofi bildeten, eine 
Lange zwischen 6 und 7,5 m hatten. Alexander von 

Humboldt traf auf seiner Reise zwischen Callao und 
Guayaquil ein solches Flofi und liefi eine Abbildung 
davon herstellen. Es handelte sich hierbei jedoch um 
ein Fahrzeug ohne Segel, und es war moglicherweise 
nur gebaut, um das Holz an einen anderen Bestim 

mungsort zu flofien. Ich habe solch ein Flofi noch im 
Jahr 1941 im Golf von Guayaquil getroffen, und bis 
heute gleiten derartige Holztransporte, aus dem In 
nern kommend, auf dem Rio Guayas an Guayaquil 
mit der Ebbe vorbei. 

Das Balsa-Holz wird aus den im tropischen Urwald 
in drei bis vier Jahren bis zu 30 m aufschiefienden 
Stammen geschnitten; es ist poros und daher sehr 
leicht. Es wird heute noch an der ekuadorianischen und 
dem Nordteil der peruanischen Kiiste zur Herstellung 
von kleinen Flofien fiir Fischereizwecke benutzt und 
dient auch an Stelle von Korken in den Kopftauen 
der Fischnetze. Das Holz soli etwa ein Jahr schwimm 
fahig bleiben. 

In alien Berichten der alten Chronisten kommt im 
mer wieder zum Ausdruck, wie gut die Flofie gebaut 
waren und wie geschickt die Indios mit ihnen um 
zugehen verstanden. Das mufiten nicht nur die Spa 
nier, sondern auch die an den Golf von Guayaquil 
vorgedrungenen Truppen des Inka zu ihrem Leid 
wesen erfahren. Denn nichts war diesen Flofileuten, 

die geschickte Schwimmer waren, einfacher, als bei 
solchen, ihnen unliebsamen Transporten die Vertau 

ungen der Stamme zu losen, so dafi das Flofi ausein 
anderfiel. Da die Inkatruppen, aus dem Hochland 
kommend, ebensowenig schwimmen konnten wie die 
Spanier, die wohl aufierdem noch durch ihre Riistung 
daran behindert waren, kamen alle bei einem solchen 
Manover um, wahrend die Indios mit den Stammen, 
auf ihnen sitzend, entkamen. So berichtet nicht nur 
Zarate von spanischen Truppentransporten, sondern 
auch Garcilaso de la Vega von einem Heeresteil 
des Inka, der nach der Insel Puna iibergesetzt werden 
sollte (16, 29 und 5, Bd. 3, 118, lib. IX, cap. V). 

Eine solche Art der Schiffahrt war aber naturlich 
nur dort moglich, wo das tropische Klima den reich 
lichen Wuchs der Leichtholzer gestattete, und auch nur 
dort, wo die Stamme hingeflofit werden konnten. Da 
fiir war Tumbes, im Innern des Golfes von Guayaquil 
gelegen, das natiiriiche Zentrum; denn abgesehen da 
von, dafi man siidlich von Tumbes im tropischen Ge 
birge solche Holzer schlagen konnte, bildete der mach 
tige Rio Guayas mit seinem von Norden kommenden 

Nebenflufi, dem Rio Daule, eine bequeme und weit 
ins Innere des heutigen Ekuador reichende Zufahrt 
strafie. Die machtigen Stamme konnten auch nur dort 

gefallt werden, wo ein Flufi oder sonst ein geniigend 
breiter Wasserweg den Abtransport des Stammes er 

moglichte. Ochsen oder Zugtiere, die heute wohl auch 
eine andere Art der Fortbewegung des Holzes be 
sorgen konnten, gab es ja vor der Eroberung dieser 
Gebiete durch die Spanier nicht. Daher mufi sich das 
Zentrum einer Schiffahrt mit Flofien an jener durch 
das Flufi-System des Rio Guayas gebildeten Wasser 
strafie befunden haben. Moglich ist es auch, dafi ein 
Platz wie Manta, der zur Zeit Pizarros schon existiert 
hat, das Material zur Herstellung der Flofie entweder 
unmittelbar aus dem Innern oder iiber Tumbes erhal 
ten hat; denn Sarmiento de Gamboa erwahnt, dafi 
Tupac Yupanqui Inka in Manta die Bekanntschaft 
mit solchen Flofien und mit der durch sie moglichen 
Schiffahrt gemacht hat (11, 123). Nach Siiden konnte 
man das Holz noch bis Paita und Sechura flofien, 
aber weiter im Siiden setzte der Peru-Strom der Ver 

frachtung bei Punta Aguja (06?S) eine natiiriiche 
Grenze, dort wo der Strom in den offenen Ozean aus 

schwingt. 
So erwahnt Gutierrez de Santa Clara (6, 527) 

als Zentrum, an denen Flofie seit uralten Zeiten 
(tiempos inmemorables) benutzt wurden: Paita, Tum 

bes, Puna und Puerto Viejo, wahrend Cobo aufier 
dem noch Manta und Guayaquil erwahnt (3, 221). 
Es gibt heute noch ein Portoviejo im ekuadorianischen 
Kiistengebiet, aber vom Meer entfernt, etwa 40 km 
siidostlich von Manta. Es scheint sich, einer alten fran 
zosischen Karte zufolge, nicht um diesen Platz zu han 
deln, sondern um einen anderen in der Gegend des 
heutigen Chanduy an der ekuadorianischen Nord 
kiiste des Golfes von Guayaquil. 

Die Halbinsel Illescas, deren westlichster Vorsprung 
eben jene Punta Aguja bildet, ist also die natiiriiche 
siidliche Grenze fiir die Verwendung von Balsa-Holz, 
die auch heute noch in der Fischerei zum Ausdruck 
kommt. Uberall im Golf von Guayaquil und siidlich 
davon bis Sechura bedienen sich die Fischer kleiner, 
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aus 3 bis 5 Stammen zusammengefiigter Flofie, um 
darauf stehend oder sitzend ihre Fischerei mit Hand 
angeln zu betreiben. 

2. Die Caballitos de Totora der zentr alp eruanisch en 
Kiiste 

An der Kiiste siidostlich der weit nach Westen vor 

springenden Halbinsel Illescas tritt an die Stelle des 
kleinen Flofies das ?caballito" (Pferdchen), das aus 

Binsengewachsen (totora) hergestellt wird. 
Hierzu werden die langen Stengel zu einem runden 

Biindel zusammengeschniirt mit einer etwas nach oben 

aufgebogenen Spitze; zwei solcher Rollen bilden dann 
das caballito. Der Fischer sitzt rittlings darauf. Am 
hinteren Ende wird bei beiden Rollen ein wenig von 
den Binsen fortgeschnitten, so dafi eine kleine Ver 
tiefung gebildet wird, in welcher der Fischer seine 

Werkzeuge oder die gefangenen Fische unterbringt. 
Eine alte Keramik zeigt auch, dafi mitunter zwei sol 
cher Rollen nicht vereinigt wurden, sondern nur durch 
eine Plattform verbunden waren, von der aus ein 

Fischer, darauf kniend, das Flofi paddelt (14, Abb. bei 
S. 102). Heute reicht die Verwendung des caballito 
bis in die Gegend von Trujillo, allerdings weniger zur 
Ausiibung der Fischerei als vielmehr dazu, die Bran 
dung zu durchfahren, um an die jenseits dieser ver 

ankerten Boote zu gelangen. Wie weit die Verbreitung 
des caballito nach Siiden reichte, lafit sich heute nicht 
mehr feststellen. (Figur 2 und 2a). 

Abb. 2: Fischer auf zwei caballitos. 

Umzeichnung einer Abbildung bei Urteaga nach einer 
alten Keramik. Zeichnung L. Castaneda. 

3. Flojle mit Schwimmblasen 

Jedoch auch an dieser Kiiste, besonders von Pisco 
an sudlich, benutzte man Flofie. Aber da Leichtholz 
nicht verfiigbar war, mufite man es durch andere 

Schwimmkorper ersetzen, wozu Kalebassen (die ver 

holzten Schalen kiirbisahnlicher Gewachse) oder auf 
geblasene Sacke aus Seelowenfellen benutzt wurden. 

Die erste Art von Flofien diente fast ausschliefilich 
zum Ubersetzen von Personen und Giitern iiber einen 

Flufi. Sie verdienten kaum den Namen eines Flofies; 

Abb. 2a: Zwei caballitos am Strand zum Trocknen 
auf gestellt. 

Zeichnung nach Originalaufnahme. 
Zeichnung: L. Castaneda. 

die Kalebassen wurden ohne besondere Ordnung in 
ein Netz getan und iiber ihnen stapelte man die 

Warenballen und auf diesen gewohnlich nur einen ein 
zigen Passagier. Solche Beforderung beschreiben Cobo 
(3,220, T. IV, lib. XIV) und, in umstandlicherer Form, 

Garcilaso de la Vega (5, Bd. 1, 267, lib. Ill, cap. 
XVI). Diese Flofie wurden von zwei Mannern schwim 
mend von einem Ufer zum anderen gezogen, wahrend 
hinten zwei Schwimmer das Flofi vor sich her schoben. 

Die andere Art von Flofien war etwas vollkomme 
ner. Aus den Seelowen-Fellen wurden Sacke herge 
stellt, und diese mit Luft aufgeblasen. Die Luftsacke 
ersetzten dieUnterlage von Balsa-Holz-Stammen, und 

auf ihnen kamen andere, wohl schwerere Holzer zu 

liegen. Die Luftsacke wurden sorglich so angeordnet, 
dafi die Offnung, durch die man Luft einblies, nach 
oben gerichtet war. Denn offenbar hielten die Ver 
schniirungen der aufgeblasenen Felle nicht geniigend 
lange, und so mufite wiederholt neue Luft eingeblasen 

werden. Hierzu bedienten sich die Indios kleiner 
Rohrchen, die sie sogar wahrend der Fahrt auf dem 
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Meer mit sich fiihrten, um dort die schlapp gewordenen 
Sacke wieder aufzufiillen (3, 220). Ausdrucklich wird 
jedoch erwahnt, dafi diese Flofie keine Segel setzten. 

Mit ihnen fuhren die Kiistenbewohner jedenfalls bis 
zu den Guano-Inseln, die dem Festland in nicht all 
zugrofier Entfernung vorgelagert sind (2, 232). Wei 
tere Fahrten, wie sie mit den Leichtholz-Flofien mog 
lich waren, konnten mit diesen Fahrzeugen nicht ge 

macht werden. Auch sie wurden offenbar gelegentlich 
von Schwimmern, wie ?eine Kutsche von Pferden" 

gezogen, nach der Art der vorher beschriebenen Flofie 
aus Kalebassen. 

4. Balsas de Totora am Titicaca-See 

Zur Abrundung des bisher gezeichneten Bildes sei 
noch erwahnt, dafi eine Vervollkommnung des ?cabal 
lito" im Titicaca-See erreicht wurde. Dort gibt es 

heute noch Boote, die aus einer grofieren Anzahl sol 
cher Binsenrollen zusammengesetzt sind. Es werden 

hierzu 5 bis 7 Stiicke von ihnen verbunden, deren 
beide Enden nach oben aufgebogen sind. Die einzelnen 
Binsenrollen sind so angeordnet, dafi sich in der Mitte 
eine breite Mulde bildet, in der Personen sitzend trans 

portiert werden konnen. Zwei aufrecht gestellte Stan 

gen werden an jeder Seite angebracht und oben zu 

sammengebunden. An solch einer Gabel wird ein 
quadratisches Segel aus Binsen aufgezogen und be 
festigt (Figur 3). 

/# 'j' ̂~ *i $ 

Abb. 3: Boot aus Binsenrollen gefertigt; Titicaca-See, 
mit Gabel zum Aufziehen des Segels. Segel eingerollt 

an Deck. 

Originalaufnahme. 

3. Kanus 

Es sei schliefilich noch eines Beforderungsmittels ge 
dacht, das im waldreichen Innern Perus, im Gebiet des 
Amazonen-Stromes, Verwendung findet, heute aber 

jedenfalls an der ekuadorianischen Kiiste nicht nur 
zum Fischen, sondern auch zum Durchfahren der 

Brandung benutzt wird. Es ist das Kanu, besser ge 

sagt: der Einbaum, ohne Sitzbanke und andere Innen 
Modellierung; der Mitfahrer hockt auf dem Boden. 
Die Fischer von Manta und von den an der Bucht 

gleichen Namens gelegenen Orten statten diese Ein 

baume mit einem oder zwei Masten aus und fiihren 

daran Segel. Sie fahren morgens mit dem Landwind 
auf hohe See zum Fischen und kehren am friihen 

Nachmittag, den Seewind benutzend, wieder heim. 
Solche Einbaume finden sich aber nicht mehr im Golf 
von Guayaquil und auch nicht an der peruanischen 
Nordkuste. Es gibt eben keine Walder dort, und der 
Transport aus fernen Waldgebieten, womoglich iiber 
die Pafihohe hinweg, ist zu schwierig. Es scheint aber 
nach einer Abbildung (9, 41) lange vor der Ankunft 
der Spanier auch an der Kiiste siidlich von Illescas sol 
che Einbaume gegeben zu haben. Auf einer der be 
riihmten Chimu-Keramiken ist eine Felsgruppe 

? of 

fenbar eine Guano-Insel 
? 

dargestellt, an welcher 

zwei soldier Fahrzeuge auf die Klippen gezogen wor 
den sind. Diese scheinen, wie schon gesagt, Einbaume 

darzustellen, bei denen allerdings eine Querverstei 

fung, wie eine Sitzbank, stehengeblieben ist oder nach 
traglich eingezogen wurde; moglicherweise handelt es 
sich auch um eine besondere Art von caballitos, wie 
auf der Abbildung die aufgebogene Spitze der Fahr 
zeuge vermuten lassen konnte. Obrigens erwahnt 

Cobo (3, 216), auch die Benutzung von Einbaumen 
im Mittelabschnitt der peruanischen Kiiste. Damals 

miissen also wohl noch geeignete Baume in dieser Zone 
vorhanden gewesen sein, aus denen man ein Kanu 

herausarbeiten konnte: denn er sagt an der gleichen 
Textstelle, dafi Holz iiber grofiere Strecken nicht 
transportiert und nur das in der Nahe vorhandene be 

nutzt wurde. 

Wenn wir nun diese verschiedenen Seefahrzeuge 
miteinander vergleichen, so erkennen wir, dafi keines 

sich der Tragfahigkeit, Manovrierfahigkeit und 
Seetiichtigkeit der Leichtholzflofie an die Seite stellen 
konnte. Juan und Ulloa geben an (8, 263), dafi diese 
400?500 Quintales, das sind 18?23 t, laden konn 
ten. Dies waren wohl die grofieren Flofie, von denen 
sie berichteten, aber immerhin bedeuten 50 Soldaten 
und 3 Pferde, wahrscheinlich aufier der Besatzung, 
auch immerhin schon nahe an 10 t (vgl. 16, 29). Die 
Flofie waren also fiir den Warentransport durchaus 

geeignet, und wir haben Zeugnisse dafiir, dafi mit 
ihrer Hilfe ein Handel mit entfernten Gebieten ge 
trieben wurde. Hierzu verlud man hochstwertige Wa 

ren, wie wir dem Bericht im Codex 120 entnehmen 
konnen (10, 148). Es wird gesagt, dafi die Personen 
an Bord des Flofies, das Ruiz antraf, in feine, leuch 
tend gefarbte Wollstoffe mit eingestickten Bildern 
von ?V6geln, Tieren, Fischen und Pflanzen" geklei 
det waren. Aufierdem befanden sich an Bord weitere 
Stoffe aus Wolle und Baumwolle, gleichfalls rot, kar 
min, gelb und in anderen Tonen gefarbt und bestickt 
wie die Gewander der Mitfahrer. Ferner sah man 
kostbare Spiegel aus poliertem Silber mit silbernen 
Verzierungen, Schiisseln und Trinkgefafie aus Silber 
und eine Goldwaage mit kleinsten Gewichten, offen 
bar zum Abwiegen von Gold oder Edelsteinen. 

Es war oben schon erwahnt, dafi die amerikanischen 
Eingeborenen sonst das Segel nicht kannten; wo hat 
ten es denn nun aber die Leute von Tumbes her? Es 
gibt eine alte Uberlieferung der Indios von Lambaye 
que und Eten, die von Cabello de Balboa aufge 
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zeichnet ist (1, 327). Nach dieser sei in alten Zeiten 
eine grofie Flotte von Flofien unter Fiihrung eines 
?hochbegabten und unerschrockenen" Mannes (de gran 
talento y de singular bravura) namens Naymlap mit 
seinen Gefolgsleuten und zahlreicher Familie vom 

Meer her gekommen. Diese Leute seien dort an Land 
gegangen und hatten ein kleines eigenes Reich gegriin 
det. Cabello de Balboa zahlt H aufeinander fol 
gende Herrscher auf. Damit ist eine Zeitspanne von 

ungefahr 150 Jahren fiir den Bestand dieses Reiches 
gegeben, das dann dem grofien Herrn von Chimu un 

terlag. Die Besitzergreifung des Gebietes, um das es 
sich hier handelt, durch die Chimus wird von Rowe 
(11,51) auf etwa 1450 datiert. Das bedeutete, dafi 
jene grofie Flotte um 1300 in der Gegend des heuti 
gen Hafens von Eten gelandet sein mufite. Da das in 
dianische Flofi mit Segel anfangs 1527 von Ruiz ge 
troffen wurde, bliebe also eine Spanne von rund 200 
Jahren, die vielleicht zur Entwicklung des Segels aus 

gereicht hatte, wenn wir iiberhaupt dieser Uberliefe 
rung insofern Glauben schenken konnen, dafi die Leute 
von Westen her kamen und nicht, wie eine andere 
Sage berichtet, von Norden her, also dann wohl auf 
gesegelten Flofien (vgl. 11, 52). Die hier vorgenom 
mene angenaherte Zeitbestimmung mufi man sich bei 
unseren spateren Erorterungen vergegenwartigen. 
Urteaga ist der Meinung (14, 99), dafi das Flofi mit 
Segel an der Kiiste nach Ankunft jenes sagenhaften 
Naymlap, also nach 1300 n. Chr., weiterentwickelt 
worden sei. Sollte es sich jedoch um die Ankunft poly 
nesischer Schiffe und Menschen gehandelt haben, so 
konnte man annehmen, dafi sie schon das Segel mit 
ihren Booten mitgebracht hatten. 

Das Flofi, auf das Bartolome Ruiz stiefi, kam nach 
Angabe seiner Besatzung von Tumbes. Es traf bei 
Cabo Galera, schon etwa 360 Seemeilen vom Hafen 
entfernt, mit Ruiz zusammen, und die Stelle, wo sich 
die beiden Zivilisationen zum ersten Mai beriihrten, 
ist durch die Angaben im Codex 120 gesichert, nach 

welchen Ruiz, sobald er das Flofi verlassen hatte, seine 
Reise nach Siiden bis zum Cabo Pasado (00.5? S) fort 
setzte; dort drehte er bei, um zu Pizarro zunickzukeh 
ren (10, 149). Das Flofi befand sich also nicht auf ei 
ner Vergnugungsfahrt, sondern suchte offensichtlich 
Handel und hatte wertvolle Ladung fiir die beabsich 
tigten Tauschgeschafte mitgenommen; und was woll 

ten sie erstehen? Wahrscheinlich Edelsteine aus dem 
heutigen Kolumbien und ziemlich sicher noch etwas 
anderes: eine Muschel der Gattung Spondylus, die in 
alten peruanischen Grabern und Kiichenabfall-Hau 

fen haufig angetroffen wird. Diese Muschel gab es 
aber weder an der peruanischen noch an der mehr tro 

pischen Kiiste des heutigen Ekuador, aber im Karibi 
schen Meer (13, 24). ?Fur diese roten Muscheln geben 
die Indios alles Gold, Silber und alle Stoffe, die sie 
zur Bezahlung mitbrachten" (Oviedo, zitiert nach 13, 
24). Es scheint also einen ausgedehnten Handel zwi 
schen dem Norden von Peru und Mittelamerika, wahr 
scheinlich Panama, gegeben zu haben, und die reiche 
und kostbare Ladung auf jenem Flofi lafit den beab 
sichtigten Einkauf der Muschel und vielleicht auch von 
Edelsteinen vermuten. Merkwiirdig ist nur, dafi die 

Spanier in der Gegend des heutigen Panama wohl von 
dem reichen Land im Siiden Kunde bekamen, aber 

seitdem Balboa 1513 den Isthmus von Panama iiber 
quert hatte, nie von dem Handel und den Flofien er 
fuhren. 

Viele Jahre friiher, vielleicht um 1470, kam der 
Inka Tupac Yupanqui nach der Eroberung des Rei 
ches von Quito auch an das Meer bei Manta (12, 123). 
Dort brachte man ihm zwei Kaufleute, die auf Flofien 
von ?zwei Inseln im Westen" gekommen waren und 
von deren Reichtum berichteten. Der Inka entschlofi 
sich nach eingehender Priifung und Beratung mit sei 
nem Wahrsager, die Inseln zu ?erobern". Er liefi sich 
eine grofie Anzahl Flofie bauen, schiffte Truppen und 
deren Fuhrer ein und segelte auf das Meer hinaus. Er 
kehrte nach 9 Monaten (12, 123) oder nach einem 
Jahr (1, 323) an die peruanische Kiiste zuriick und 
brachte, abgesehen von anderer Beute, Menschen ?mit 
schwarzer Haut" mit. Wir konnen nicht wissen, wo 

hin der Inka gesegelt ist, und konnen auch keine Ver 
mutungen dariiber anstellen; aber jedenfalls mufi er 
sich aus dem Bannkreis des amerikanischen Kontinents 

entfernt haben, denn Schwarze hat es nirgends in 
Amerika gegeben, und rothautige Menschen, etwa aus 

Nordamerika, waren in Peru nicht als ? Schwarze" 

aufgefallen. 
Man sieht also, dafi diese Flofie aus Leichtholz in 

folge ihrer soliden Bauart und ihrer Ausstattung mit 
einem Segel weite Reisen durchaus ermoglichten. Und 
dies scheint, abgesehen von anderen Motiven und 
Oberlieferungen auch Heyerdahl in dem Gedanken 
bestarkt zu haben, die peruanische Kultur sei von Sud 
amerika aus auf solchen Flofien nach Polynesien ver 
frachtet worden (7, 28). 

Als er die Vorbereitungen fiir die Fahrt mit seinem 
Flofi ?Kon-Tiki" begann, erkundi^te sich sein naviga 
torischer Heifer bei mir, ob das Flofi von Ilo absegeln 
konnte. Auf eine Frage wurde mir geantwortet, Ilo 

sei der nachste Hafen an Tiahuanako (ostlich des Titi 
caca-Sees gelegen). Das deutet auf die Kultur hin, 
welche nach Ansicht Heyerdahls, abgesehen von der 
Siifikartoffel und anderen Artikeln, nach Polvnesien 
verbracht sein sollte. ?Kon-Tiki<? segelte schliefilich 
von Callao ab mit dem Ziel, Tahiti zu erreichen. Un 
gefahr drei Monate spater scheiterte das Flofi an dem 
Korallenriff vor einer Insel des Tuamotu-Archipels. 

Diese Expedition, die ja nicht lediglich als ?Aben 
teuer" aufgefafit werden will, hat zwei Gedanken zur 

Grundlage, die offenbar nicht miteinander zu vereini 
gen sind: die Verpflanzun^ der Tiahuanako-Kultur 
mittels eines Leichtholz-Flofies. 

Was die Tiahuanako-Kultur betrifft, so bezieht sich 
Heyerdahl auf folgende Oberlieferung: In grauer 
Vorzeit hatten am Titicaca-See weifie, bartige Man 
ner gelebt und dort die Tiahuanako-Kultur geschaf 
fen. Diese seien dann aber lange vor Beginn der Inka 
zeit von einem aus dem Siiden ? dem etwa 1500 km 
entfernten Coquimbo-Tal! (30? S) ? kommenden 
Stamm angegriffen und vollstandig ?massakriert" 
worden. Nur einer von ihnen, Virakocha oder Kon 

Tiki genannt, sei mit einigen Begleitern entkommen 
und an die Kiiste gelangt, von der sie am Ende iiber 
das Meer nach Westen entschwanden (7, 19). 

Es ist nicht wahrscheinlich, dafi diese Leute einen 
Marsch von rund 2000 km iiber die unwirtlichen 
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Hochanden, und wahrscheinlich von ihren Angreifern 
verfolgt, oder, diesen entgehend, an der Kiiste entlang 
gemacht hatten, um schliefilich in Tumbes die Flofie 
anzutreffen, mit denen sie nach Polynesien hatten se 

geln konnen, wenn es zur Zeit der von Heyerdahl 

vermuteten Einwanderung um 500 n. Chr. schon das 

Segel gegeben hat. Dort aber, wo das rettende Meer 
am nachsten am Titicaca-See war, also wirklich in der 

Gegend des heutigen Ilo, gab es ja, wie oben dargelegt, 
gar kein Fahrzeug, das geeignet gewesen ware, Vira 

kocha und seine Genossen iiber das Meer in Sicherheit 
zu bringen. Siidlich von Illescas kann die Kenntnis 
des Leichtholz-Flofies mit Segel nicht bestanden ha 
ben, denn sonst hatte sich diese nicht wieder verloren, 
da sie das Leben und den Erwerb des Lebensunterhal 
tes den Kustenbewohnern so wesentlich vereinfacht 

hatte. Man erinnere sich auch der weiter oben zitierten 
Bemerkung von Cobo, dafi ein Holztransport iiber 
grofiere Entfernungen nicht bewerkstelligt werden 
konnte, und aufierdem hat man sich zu vergegenwar 

tigen, dafi es vor der spanischen Eroberung in Siid 
amerika weder Zugtiere noch das Rad gegeben hat. 
Das bei Ilo sicher bekannte Flofi war jenes mit den 
Schwimmern aus Seelowen-Fellen, von dem ja aus 

driicklich gesagt wird, dafi es kein Segel fiihrte, und 
das daher fiir eine Fahrt iiber Tausende von Seemeilen 
gar nicht in Frage kam. Legen wir nun aber einmal die 
Idee von Virakocha und den ?Sonnentikis" Heyer 
dahls beiseite und wenden unseren Blick nur auf 
Tumbes oder das Gebiet um den Golf von Guayaquil: 
Dort haben ja vielleicht um 500 n. Chr. schon die 
Leichtholz-Flofie mit Segeln existiert (vgl. jedoch die 
obige Bemerkung iiber die Entwicklung und Herkunft 
des Segels). Aber dort gab es zu dieser Zeit, zu der die 
Einwanderung auf die fernen Inseln stattgefunden 
haben soil, keine Kultur, die nach Polynesien ver 
bracht werden konnte. Nach den neueren archaologi 
schen Feststellungen entwickelte sich die Tiahuanako 

Kultur erst um 1000 n. Chr. und kann erst gegen 
1400 bis an die nordliche Kiiste gekommen sein, und 
dazu stellt Collier fest: 

?Ich bin nicht imstande, eine Beziehung zwischen 
irgendeiner bekannten ekuadorianischen Topfer 
kunst. . . und dem klassischen Tiahuanako oder ir 

gendeiner Form von Kiisten-Tiahuanako zu erken 
nen" (4, 81). 

Wenn also die Gegend des Golfes von Guayaquil 
als Ausgangspunkt einer Einwanderung nach Polyne 
sien angenommen wird, dann war dort um 500 n. 

Chr. jedenfalls keine peruanische Kultur und noch 
weniger die von Tiahuanako fiir eine Verbreitung iiber 
das Meer vorhanden. Und aufierdem wird hierbei 
stillschweigend die nicht sehr wahrscheinliche An 
nahme gemacht, dafi das Segel um diese Zeit schon er 
funden war. 

Wiirde sich Heyerdahl nun auf eine zweite Besie 
delung der polynesischen Inseln beziehen wollen, die 
nach seiner Meinung um 1100 n. Chr. geschehen sein 
soil, so ist es schon wahrscheinlicher, dafi die geeig 
neten Fahrzeuge mit Segeln am Golf von Guayaquil ? aber auch nur dort! ? dafiir fertig entwickelt wa 
ren. Dann mufiten die Einwanderer jener zweiten 

Welle aber zu dieser Zeit schon mit Topferei und We 

berei vertraut gewesen sein, die ihnen nach Heyer 
dahl jedoch unbekannt waren (7, 30). So nimmt er 
auch fur diese Einwanderung ?Nordwestindianer" 

(auf ?Kriegskanus") in Anspruch. 
Dies alles auf eine einfache Formel gebracht, be 

deutet: Die Kultur von Tiahuanako besafi keine Trans 
portmoglichkeit nach Obersee, und Tumbes, das diese 
hatte, verfiigte iiber keine transportwiirdige Kultur. 
Mit diesen Gedankengangen diirfte aber der Idee, 
welche der Expedition ?Kon-Tiki" zugrunde gelegen 
hat, der Boden entzogen sein. 

Andererseits ist es einfacher, von Tahiti aus die 
Kiiste Sudamerikas zu erreichen als umgekehrt. Die 
leider tragisch geendete Flofifahrt des Franzosen 
Bishop auf ?Tahiti-Nui" hat dies bewiesen; sie hatte 
vielleicht zum gliicklichen Ende gebracht werden kon 
nen, dann aber unter Aufwand von viel mehr Zeit 
(und Wegstrecke) zwischen Siidamerika und Tahiti, als 
auf der Herreise zwischen Tahiti und Chile erforder 
lich war. Ohne dem Gedanken ernstlich nachgehen zu 

wollen, wiirde ja auch die vorher erwahnte alte 
peruanische Uberlieferung von der Ankunft der Flotte 
unter Naymlap auf eine solche Reise hindeuten. Wenn 
die Uberlieferung von der Fahrt des Inka Tupac 
Yupanqui einen historischen Hintergrund hat ? und 
es gibt verschiedene Griinde anzunehmen, dafi sie tat 
sachlich ausgefiihrt wurde ?, so hat diese bewiesen, 
dafi man mit den Flofien ebensogut von Osten (von 
Tumbes aus oder von Manta) nach Westen gelangen 
konnte, als vom Westen nach dem siidamerikanischen 
Kontinent. Und diese letzte Route, auf der sich Be 
ziehungen zwischen Polynesien und Siidamerika hat 
ten entwickeln konnen, ist ja gerade die, welche durch 
das HEYERDAHLsche Experiment in Frage gestellt wer 
den sollte. 

Nachtrag 

Wenige Tage nach Abgang dieses Manuskriptes 
brachte die Tageszeitung ?E1 Comercio" in Lima die 
Mitteilung, dafi einem alten Grabe in der Nahe von 
lea ein kleines Paket entnommen wurde, das in feine 
Baumwollgewebe mit Verzierungen vom Typ der be 
riihmten Paracas-Kultur (um 400 v. Chr.) eingewik 
kelt war. Es enthielt das Modell eines Flofies von 
65 cm Lange und 17 cm Breite. Soweit man aus der 
gleichzeitig veroffentlichten Abbildung ersehen kann, 
mufi das Vorbild dieses Modells aus verhaltnismafiig 
dicken Baumstammen hergestellt worden sein (Fi 
gur 4). Es scheinen sieben Stamme die Grundlage ge 
bildet zu haben, iiber die in einigem Abstand eine 
zweite Schicht von Stammen gelegt worden ist, so 
dafi die Veroffentlichung von der Bildung einer 
?cabina" spricht, also etwa einer Hiitte, wie sie oben 
fiir die Flofie aus der Gegend von Tumbes erwahnt 
wurde. Zwei ganz besonders starke Stamme bilden 
anscheinend auf dem nicht geschlossenen Dach dieser 
?Hutte" an den beiden Aufienseiten eine Art Balu 
strade. Aufier Baumstammen sind nach der Beschrei 
bung auch Nebentriebe eines bambusartigen Gewach 
ses und Binsen benutzt worden. Es wird aber nicht be 
richtet, an welchen Stellen diese angebracht worden 
waren. Zur Verschniirung der Stamme sind Woll 
strange verwendet. 
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Ahnliche Flofie, nur aus Leichtholz gebaut, habe ich 
noch 1938 im Golf von Sechura gesehen, wo sie zur 
Beladung mit Guano in Sacken aus dem Schiff und zu 
dessen Verbringung an den Strand benutzt wurden. 
Es ist ja bekannt und im vorstehenden Text auch be 
richtet, dafi die Guano-Inseln vor der Bucht von Pisco 
von den Kustenindianern besucht wurden, die von dort 
offenbar den Guano holten, der ihnen als Diingemittel 
bekannt war. Die Photographie des Flofies macht 
durchaus den Eindruck, dafi es sich um ein Transport 

Si^^^^^^^^^^^^^^^^^B 
i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B 

fahrzeug handelte, um etwa Guano von den Inseln 

heranzubringen. Dafiir sprachen zwei Umstande: die 

besonders am Nachmittag stark bewegten Bucht von 

seitlichen schweren Stamme auf dem ?Dach der 

Hiitte", die ein Herabfalien des irgendwie verpackten 
Guanos verhindern sollten, und zum anderen die iiber 
den das Flofi tragenden Baumstammen erhobene Platt 

form, welche den Guano vor dem Nafiwerden in der 
Pisco schiitzen sollte. Von irgendwelchen Nachbildun 
gen von Luftsacken ist nichts zu sehen. 

Die von dem Konservator des Museums in lea aus 

gesprochene Meinung, dafi dieser Typ eines Flofies 
die Schiffahrt nach Polynesien ermoglichte, vermag 
ich keineswegs zu teilen. Nirgends ist etwas von einem 

Segel oder von einer Aussparung in der Konstruktion 
fiir einen Mast zu sehen. Ohne Segel, nur mit Rudern, 
kann man aber, selbst bei starkem Strom, kaum bis 
zu den Galapagos-Inseln gelangen. Aufierdem schei 
nen die hydrographischen Bedingungen auf der Hohe 
von Pisco im offenen Ozean derart zu sein, dafi ein 
nur in der Stromung treibendes Flofi, wenn auch durch 
Ruder beschleunigt, nie nordlich am Tuamotu-Archipel 
vorbeitreiben konnte. 
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