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Die Fotografie, die im Polizeiwesen von verdiichtigten oder einer Straftat ange
klagten Personen angefertigt wird, ist eine besondere Form der menschlichen 
Abbildung, die sich historisch in spezifischer Weise und in Abgrenzung zur 
gewohnlichen Atelierfotografie entwickelt hat. Die Entstehung visuell er Muster, 
die in eindeutiger Weise die von der Gesellschaft ausgeschlossenen Individuen 
bezeichnen sollen, ist nur im Zusammenhang mit dem Kontext zu verstehen , der 
die Bilder erst zu Bedeutungstriigern macht. Allerdings ist die Polizeifotografie 
mehr als ein Symbol for den besonderen Blick auf den Kriminellen . Zu einem 
Verbrech erbild wird die Fotografie innerhalb eines kriminologischen Diskurses , 
dem eine Theorie des Zusammenhanges von Physiognomie und Seele zugrund e 
liegt. Der Beitrag ist als eine Kritik an der visuellen und symbolischen Darstel
lung der Dichotomisierung von Normal und Anormal zu verstehen . 
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1. 

Fotografische Bilder sind wichtige Vehikel fur 
die Vorstellungskraft, die aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken sind . Eine Fotografie 
wird als Ausschnitt der Realitat oft als Substi
tut vorurteilsfreien Sehens benutzt. Eine Foto
grafie steht zwar zumeist in einem wie auch 
immer gearteten Zusammenhang (z.B. Zei
tung, Fotoalbum, Archiv), aber die Fotografie 
ist nicht bloB Illustration und Dokumentation, 
sondern als komplexes Symbol selbst an dem 
ProzeB der Wahrnehmung beteiligt. Das Bild 
setzt sich zwar, wie die Sprache, aus Elemen
ten zusammen, die die Bestandteile eines 
Gegenstandes darstellen. Aber diese Elemente 
sind im Bild nicht Einheiten mit unabhangigen 
Bedeutungen, sondern nur in ihrer Kombina
tion zu erfassen. Das Bild an sich ist komplex, 
seine Besonderheit ist die Unmittelbarkeit, 
mit der das Ganze auf einmal vor das Auge 
gebracht wird (Langer 1979) . Oftmals wird ein 
Text an die Fotografie angehangt, und ich will 
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im folgenden zeigen, daB Bild und Text nicht in 
naiver Weise aufeinander bezogen sind. Viel
mehr werden <lurch den Text Sinnrichtungen 
vorgegeben , die die Wahrnehmung des Bildes 
leiten . 

Im Oktober 1991 reproduzierte die Bild-Zei
tung auf der ersten Seite die Fotografien von 
drei jungen Mannern, die jener rechtsradika
len Szene zugerechnet werden, die seit dem 
Sommer 1991 sowohl im Osten als auch im 
Westen der Bundesrepublik Deutschlands An
schlage auf Heime von Asylbewerbern verub
ten (Abb. 1). Es waren diese kriminellen Taten, 
aber vor allem die vielen sich spontan damit 
sympathisierenden Burger , die die Diskussion 
um die Auslanderfeindlichkeit der Deutschen 
im In- und Ausland entfachte. Da ein Kind 
wahrend dieser Ubergriffe schwer verletzt 
wurde, meinte die Bild-Zeitung den HaB in den 
drei abgebildeten Mannern konzentrieren zu 
konnen und prasentierte Fotografien von ih
nen als Beweismittel. Der nachgestellte Text 
zu den Fotografien lautet: 
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Abb. 1: Bild-Zeitung, 9.10.1991. 

»Das sind sie, die Gesichter des Hasses - die 
Tater von Hfinxe. Diese drei jungen Manner, 
die auf den Fotos noch so unverschamt grin
sen, warfen den Brandsatz in das Kinderbett
chen des Asylantenkindes Zeinab (8). Das 
kleine Madchen liegt - for immer entstellt -
auf der lntensivstation. Viele Verbrechen pas
sieren jeden Tag - das Verbrechen dieser drei 
ist von ganz besonderer Art. 46 J ahre nach 
Hitler dokumentiert es totalen, irrsinnigen 
AuslanderhaB. VergeBt sie nie, diese Gesich
ter! Sie haben die kleine Zeinab auf dem Ge
wissen, sie haben Schande fiber unser Land 
gebracht (. .. )« 

Erst die Bildunterschrift lenkt unseren Blick 
und verknfipft die Tat mit einem bestimmten 
Aussehen. Auf den technisch mangelhaften 
Amateurfotografien werden so die Mundstel
lung als »unverschamtes Grinsen«, der ins Ob
jektiv gerichteten Blick als »haBerfollt« inter
pretiert. In einen privaten Rezeptionszusam
menhang gebracht, wfirden diese Fotografien 
anders ausgelegt werden, vielleicht als Aus
druck von Friihlichkeit oder jugendlichem Dar
stellungszwang. Die Bild-Zeitung prasentiert 
eine Visualisierung der Schreckenstater. 
Durch den Text wird die Wahrnehmung in eine 
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bestimmte Richtung gelenkt, und die Ver
knfipfung von Tat und Aussehen appelliert of
fenbar an etwas, was in uns bereits angelegt 
ist. 

Ein weiteres Beispiel aus der Gegenwart soll 
beleuchten, wie stark der Kontext, in den eine 
Fotografie gestellt wird, unsere Wahrneh
mungsweise beeinfluBt. Die an exponierten iif
fentlichen Orten angebrachten Fahndungspla
kate des Bundeskriminalamtes (Abb. 2) wer
ben um Aufmerksamkeit for spezifische 
Gesichter, hinter denen sich bestimmte gesell
schaftsfeindliche Gesinnungen verbergen sol
len. Allein das Wort Terroristen hat Si
gnalfunktion; viel Text zu den Abbildungen ist 
nicht mehr niitig, denn wir wissen bereits um 
die Gefahrlichkeit der abgebildeten Personen. 
Eine hysterische Hetze gegen bestimmte Ge
sichter, die sich im Zusammenhang mit der 
RAF in Westdeutschland in der 2. Halfte der 
1970er Jahre fiber die Presse entwickelte, 
hatte die Wahrnehmung und die Aufmerksam
keit for Ahnlichkeiten und Differenzen ge
schult. Allerdings ist der Dokumentations- und 

[! 1 ~ 1
0

, 1. ;:~T{I 1: •:;·l 1 • 

Terro~isten 

• , I'_ , ' , 1 i1'• ,• ,_,t'' ---1-- .... 
Abb. 2: Fahndungsplakat des Bundeskriminalamtes 
Wiesbaden 1990. 
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Unterscheidungscharakter dieser mangelhaft 
reproduzierten Fotografien nahezu vollig wert
los: jeder wird in seiner Umgebung Personen 
finden konnen, die den hier Abgebildeten ah
neln. Ich vermute, daB die Fotos eher als ln
strumente der polizeilichen Macht fungieren, 
in dem Sinne, daB uns hier bedeutet werden 
soil, daB unter uns Menschen leben, die offen
bar »gefahrlich« for die Gesellschaft sind und 
deshalb isoliert werden sollten. Visuell sind 
diese verdachtigten Personen schon erfaBt. Die 
Polizei verweist damit auf ihre Macht, indem 
sie sagt: wir haben ein Bild von ihnen, wir 
wissen van ihrer Existenz, hier ist der fotogra
fische Beweis. Nicht nur <lurch diesen Zusam
menhang, sondern auch durch die Form der 
Fotografie ordnen wir die Bilder automatisch 
als Verbrecherfotos ein . Die harten Kontraste, 

das formatfiillende Brustportrat, die Einstel
lung der Kamera auf Augenhohe stehen in 
starkem Kontrast zu den asthetischen Portrat
formen, die uns sonst im Alltag umgeben. Die 
Beispiele aus der Gegenwart haben eine be
stimmte Wirkung, weil eine Wahrnehmungs
pragung vorausgesetzt werden kann. Der Vor
geschichte dieser Pragung und des Einver
standnisses mit dem Gebrauch der Fotografien 
soil im folgenden nachgegangen werden. Zu
nachst will ich skizzenhaft die Geschichte der 
fotografischen »Behandlung « von verdachtig
ten und verurteilten Personen <lurch die Poli
zei, das heiBt, die Entwicklung des Typus der 
Verbrecherfotografie aufzeigen . Ferner mochte 
ich Andeutungen machen i.iber den Bedeu
tungszusammenhang van polizeilichen Foto
grafien und allgemeinen Wahrnehmungsmu
stern von Kriminellen. Das heiBt, geht es um 
die Verkni.ipfung van Wahrnehmungsge
schichte mit institutioneller Geschichte. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Ausfiihrungen liegt 
auf der Betrachtung der Gebrauchsweise der 
Polizeifotografien und ihrer Symbolik. Die Be
leuchtung des Kontextes erfordert eine Fokus
sierung auf den wissenschaftlichen Diskurs 
iiber den Verbrecher und das Anormale. In den 
Bereichen van Physiognomik, Kriminologie, 
Anthropologie und Kriminalpsychologie wer
den spezifische Bilder, images, van kriminellen 
Outsidern erstellt, denen die Fotografien teil
weise selbst als Vorlagen dienen. Die Bilder 
sind Symbole einer Macht der Disziplinarge
walt; sie sind Ausdruck des wissenschaftlichen 
Zugriffs auf den Korper des Menschen (Fou
cault 1976: 220). Der Mensch als Objekt der 
Unterwerfung und Objekt der Stigmatisie
rung? Die Aufgabe ist es, das gesellschaftliche 
Imaginiire aufzuspiiren, das sich in diesen Fo
tografien und ihrer Vermittlung verbirgt. Wer 
ist der Andere? 1st die Abbildung lediglich ein 
Konstrukt, Projektionsflache der Vorstellun
gen? Dem Wahrnehmungsparadigma van den, 
von der Gesellschaft Ausgeschlossenen sind 
die Vorstellungen vom Normalen immanent . 
Es geht um diese Grenzziehungen zwischen 
dem Anderen und dem Eigenen, zwischen In
nen und AuBen, Normal und Anormal, die mit 
der Erfindung der Fotografie in besonderer 
Weise visualisiert werden. 
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Abb. 4: E. Rye, Petersen 1867, Ausschnitt aus Ver
brecheralbum (M~ntergaarden Odense). 

2. 
Vor der Erfindung der Fotografie benutzte 
man for die polizeiliche Fahndung Beschrei
bungen von verdachtigten Personen, die soge
nannten Steckbriefe, die andere Polizei
dienststellen und gegebenenfalls auch die 
Offentlichkeit auf fhichtige Verbrecher 
aufmerksam machen sollten. Das AuBere der 
Gesuchten wurde mit unsicheren, vagen For
mulierungen umschrieben. Die Texte ahnelten 
einander und verhalfen kaum zu einer plasti
schen Vorstellung eines bestimmten Individu
ums. Die Erfindung der Fotografie brachte 
neue Moglichkeiten nicht nur der Illustration; 
entscheidend war, daB das Foto selbst zum 
Hauptelement der Identifizierung wurde. Das 
Signalement konnte reduziert werden; das 
Foto brachte ein mehr an Informationen und 
war nach zeitgenossischer Auffassung wahr
haftig. 

Zu dem Zeitpunkt, als das fotografische Ver
fahren vereinfacht wurde und eine Portrat-In-
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dustrie entstand, ging man auch im Poli
zeiwesen dazu iiber, vermehrt Fotografien von 
den verhafteten Personen anzufertigen. Etwa 
um 1860 entstanden in den Polizei
verwaltungen der groBeren Stadte die ersten 
sogenannten Verbrecheralben. Sie bestanden 
entweder aus Karteien mit auf Karton aufge
zogenen Fotos und knappen Bemerkungen 
zum Signalement der Person (Abb. 3) oder aus 
groBformatigen Alben, in die die Fotos im sei
nerzeit popularen Carte-de-visite-Format in 
die sogenannten Masken eingesteckt wurden. 
In den ersten Jahrzehnten wurden ortsansas
sige Atelierfotografen beauftragt, <;lie von der 
Polizei arrestierten Personen zu fotografieren. 
E . Rye, zum Beispiel, war ein bekannter Foto
graf in Odense, der damals zweitgroBten Stadt 
Danemarks, der zusammen mit seinem Nach
folger Lars Dinesen in der Zeit zwischen 1867 
und 1878 Aufnahmen for die ledergebundenen 
Verbrecheralben anfertigte. 

Nichtjeder Verdachtigte wurde in Ryes Ate-

Abb. 5: E. Rye, Hansen 1867, Ausschnitt aus Verbre
cheralbum (M~ntergaarden Odense). 



Abb. 6: Anonym, Ausschnitt aus Album der Gefan
genen 1884 (Staatsgefangnis Horsens). 

lier gebracht. Fur dieses Materialist nachweis
bar, daB die Polizei bei der Auswahl der zu 
fotografierenden Personen eine Idee der beson
deren Gefahrlichkeit verfolgte, derzufolge Ver
mutungen iiber Dispositionen zur Riickfallig
keit einzelner angestellt wurden (Grandt
Nielsen/Laurberg 1989: 11). Die "Ver
brecherportrii.ts«, die Rye anfertigte, un
terscheiden sich auf den ersten Blick kaum 
von den Aufnahmen seiner sonst burgerlichen 
Klientel. Die Atelierfotografie hatte ganz be
stimmte, standardisierte Abbildungsformen 
for Portrii.ts von Frauen, Mii.nnern, Kindern 
entwickelt, for die auch ein spezifisches Mobi
lar und Hintergrunde zur Verfogung standen 
(Regener 1991). In einigen Fallen plazierte Rye 
auch die Verdii.chtigten direkt in diese Staf
fage, wie zum Beispiel <las Dienstmii.dchen, <las 
wegen Betruges inhaftiert worden war (Abb. 
4). Ein Unterschied zur burgerlichen Reprii.
sentationsfotografie ist dort zu erkennen, wo 
Rye die Staffage beiseite rii.umt und den »De-

linquenten « im leeren, ungeschmiickten Raum 
auf einem Stuhl Platz nehmen la.fit (Abb. 5). 
Wii.hrend die for den privat-hii.uslichen und 
den reprii.sentativ-i:iffentlichen Bereich ange
fertigten Fotografien schmeichelnd und ver
schi:inernd den Kunden in ein idealisiertes Bild 
setzen, deutet sich bei den Aufnahmen der Kri
minellen schon eine Idee der Visualisierung 
von Andersartigkeit an. Zwar ist Rye in der 
Wahl des Bildausschnittes und der Aufstellung 
des Polizei-Kunden noch seinem gewohnten 
Handwerk verpflichtet, aber indem er auf die 
ubliche Staffage-Ausschmiickung verzichtet , 
negiert er auch die Zugehi:irigkeit jener Perso
nen zum burgerlichen Kundenkreis. Den mei
sten Verdii.chtigten ist anzusehen, daB sie mit 
der fotografischen Prozedur nicht vertraut wa
ren, und Rye hat ihnen scheinbar auch keine 
Anweisungen zur vorteilhaften lnszenierung 
gegeben. Korperhaltung und Gesichtsaus
druck der meisten Personen wirken ver
schreckt, miBtrauisch, widerspenstig, und, 
wenn man die zeitgenossischen Atelieraufnah
men zum Vergleich heranzieht, wenig fotogen. 
Kennzeichen dieser ersten Phase der Poli
zeifotografie ist kurz gesagt <las Ungeschi:inte. 
Im Vorgriff auf <las noch Folgende sei bemerkt, 
daB die Betreuung des Kriminellen im Fotoate
lier noch nicht systematisiert war. 

Bemerkenswert ist eine Fotografiesamm
lung von 1884, die im Staatsgefangnis von 
Horsens (Dii.nemark) aufbewahrt wird. Es 
handelt sich um ein Album mit Visitfotogra
fien von Gefangenen, die im Atelier eines Foto
grafen angefertigt wurden (Abb. 6). Alle Abge
bildeten wurden for diesen Vorgang eingeklei
det. Dazu stand offenbar nur ein begrenzter 
Fundus an Kleidungsstucken (Anzug, Weste, 
Hemd, Hut) zu Verfogung, so da/3 nur in den 
wenigsten Fallen <las Habit der GroBe und Sta
tur der Gefangenen angemessen ist. Bereits zu 
einer Gefangnisstrafe verurteilt und somit aus 
der biirgerlichen Welt ausgeschlossen, sind 
diese Personen, die man hier in eine Verklei
dung zwingt, <lurch die sie scheinbar noch zur 
burgerlichen Welt gehi:iren. Was mag hinter 
dieser geradezu theatralischen lnszenierung 
der Strafgefangenen stecken? Die Quellenlage 
lii.f3t in diesem Fall nur Spekulationen uber 
mogliche Intentionen zu. Da man <las Publi-
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Abb. 7: Polizei Odder cl900 (Landsarkivet Viborg). 

kum for Nachforschungen bei entflohenen 
Haftlingen mit Fotografien konfrontierte, 
kiinnte die Verkleidung den Sinn gehabt ha
ben, der Offentlichkeit ein im Alltag vertrau
tes AuBeres zu zeigen, um damit bei einer ge
wohnt stereotypen Kleidung die Aufmerksam
keit auf kiirperliche und physiognomische 
Besonderheiten zu lenken. Die miigliche Tau
schung - ein fluchtiger Haftling wird sich so 
schnell wie miiglich seiner Anstaltskleidung 
entledigen wollen - wird hier im Bild vorweg
genommen. Aber miiglicherweise war diese 
Absicht weniger bewuBt als angenommen. Im 
ubertragenen Sinne ware die Verkleidung als 
eine symbolische Reintegration der Straflinge 
in die Gesellschaft zu verstehen, hinter der 
sich auch die ldee verbirgt, daB es theoretisch 
jeden treffen kiinnte, in diesem Album ausge
stellt zu werden. Die zwanghafte Verkleidung 
erscheint als ein Spiel mit ldentitaten, dessen 
Pendant uns in der Anstaltskleidung begeg
net. Durch stereotype Muster werden Zugehii
rigkeiten suggeriert und Wertungen vorge
nommen. 

In der Regel jedoch wurden die von der Poli-
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zei Festgenommenen in ihrer situativen All
tagskleidung und die Strafgefangenen in der 
Anstaltskleidung fotografiert. An vielen Orten 
bestellte man den Fotografen in das Untersu
chungsgefangnis der iirtlichen Polizeistation 
und lie£ die Aufnahmen zumeist vor dem Ge
baude anfertigen (Abb. 7). Bei diesen Abbil
dungen wird for den Betrachter deutlich, daB 
es sich um Personen von besonderer Bedeu
tung handelt: Fotografien, die nicht aus einem 
Familienalbum stammen. Ein schroffes en
face-Bild, gelegentlich komplementiert mit 
einem Profilbild, dokumentiert die Abwei
chung von der Norm der zeitgeniissischen Por
tratfotografie. 

In den 1880er Jahren arbeitete der Prasi
dent der Pariser Polizeiprafektur, Alphons 
Bertillon, an einer Vereinfachung und Verein
heitlichung der Fotografien von Verdachtig
ten, die im Zusammenhang mit einem erken
n ungsdienstlichen Behandl ungssystem stehen 
sollte. Danach wurde vonjedem durch die Poli
zei Festgenommenen ein Signalement (Perso
nalien), eine anthropometrische Registrierung 
(kiirperliche und mentale Beschaffenheit) und 
eine Fotografie aufgenommen (Abb. 8). Die 
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Abb. 8: Polizei Hamburg, Anthropometrische Re
gistraturkarte 1898 (Kriminalpolizeiliche Lehrmit
telsammlung Hamburg). 



Abb. 9: Polizei Aarhus c1890 (Sammlung Porse) . 

verschiedenen Daten wurden auf einer Kartei
karte verzeichnet; nach der Jahrhundert
wende kam noch der Fingerabdruck hinzu. Ge
gen Ende der 1890er Jahre fand Bertillons 
Vorschlag internationale Anwendung, um so -
wie gesagt wurde - dem organisierten Verbre
chertum Herr werden zu konnen. 

Die erkennungsdienstliche Fotografie gibt 
den Abgebildeten in 1/7 seiner naturlichen 
GroBe von vorn und von der Seite wieder. 
(Abb. 8). Die Person wird auf einem besonde
ren, drehbaren Stuhl in eine Nackenstutze ein
gespannt. Die Kamera ist in einem bestimm
ten zum Aufnahmestuhl fest installiert. Durch 
einen zwischen Stuhl und Fotoapparat aufge
stellten Spiegel und Markierungspunkte auf 
der Mattscheibe der Kamera wird die Haltung 
uberpruft. (Diese Apparatur ist mit wenigen 
Modifikationen noch heute bei der Polizei in 
Gebrauch.) 

Bertillons Vorschlag, alle erkennungsdienst
lichen MaBnahmen in den Polizeidienststellen 
zu vereinen und die Mitarbeiter sowohl for die 
anthropometrische Untersuchung als auch for 
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das Fotografieren anzulernen, beruht auf sei
ner Kritik an den bis data gefohrten Karteien 
uber straffallig gewordene Personen, welche 
ein nur unzureichendes Signalement und na
hezu unbrauchbare Fotografien enthalten 
wurden. Die Berufsfotografen wurden bei ihrer 
Arbeit iisthetischen MaBstiiben folgen, bei de
nen gerade jene Erkennungszeichen, die die 
Polizei benotigt, nicht ins Auge fallen oder gar 
retuschiert wurden (Bertillon 1896). 

Die »Wahrheit«, die der Atelierfotograf im 
Bild einzufangen glaubte, ist offenbar nicht 
kongruent mit jener, die die Polizei von den 
Abbildungen erwartet, die sie zur ldentifizie
rung von Personen braucht. Der »gezwungene 
Klient« darf auf keinen Fall selbst Wunsche 
iiuBern, oder sich unkorrigiert gebiirden, wie 
das bei dem Atelierfotografen Rye noch der 
Fall war. Im Gegenteil, der Delinquent wird so 
in eine Apparatur eingespannt, daB eine Bewe
gung nicht mehr moglich ist, so daB bei glei
cher Beleuchtung, genormtem Format, glei
cher Stellung vergleichbare Bilder entstehen 
(Bertillon 1895: 1). 

Das en-face-Foto wird in erster Linie for 
Nachforschungen in der Offentlichkeit be
nutzt, wiihrend die Profilaufnahme allein for 
die sichere ldentifizierung durch Fachleute an
gefertigt wird. Der Laie soll ein sogenanntes 
einheitliches Portriit vorgewiesen bekommen, 
bei dem er moglichst nicht gleich entdecken 
soll, daB es sich um eine gerichtliche Fotografie 
handelt (Bertillon 1895: 10). Aus diesem 
Grund wurden von Bertillon auch jene Auf
nahmen verworfen, die mit Hilfe eines Spiegels 
versuchten, das Profil der portriitierten Person 
auf einem Bild miteinzufangen (Abb. 9). Diese 
Spezialfotografie, die in England erfunden 
wurde, war in vielen Liindern, teilweise bis zur 
Jahrhundertwende popular. Es war entweder 
ein einfacher rechteckiger Spiegel oder der 
einer Sonderanfertigung mit einem Ausschnitt 
for die Schulter, der dem Verdiichtigten mal 
rechts, mal links neben den Kopf gehalten 
wurde. Das entstehende Spiegelbild des Profils 
ist verzerrt und vor allem unscharf, Kompo
nenten, die dem zeitgenossischen Anspruch 
der Kriminalisten nach Genauigkeit und Nor
mierung widersprachen. Gleichzeitig steht 
diese Form der Fotografie der gewohnten 
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Abb. 10: Deutsc hes Fahn dungsb latt 1908. 

Wahrnehmung des Publikums entgegen, das 
dadurch verunsichert oder manipuliert werden 
konnte. (Dieser Aspekt war ja offenbar schon 
mit der Verkleidungsszenerie bei den Strafge
fangenen in Horsens beriicksichtigt warden.) 

Eine Fotografie, die for polizeiliche Recher
chen aus dem Verbrecheralbum herausgelost 
wurde, sollte das Erinnerungsvermogen van 
potentiellen Zeugen anregen (Abb. 10). Die 
Vorstellungen, van dem for diese Zwecke ad
iiquaten Portriit, basierten auf wahrneh
mungspsychologischen Uberlegungen: Im All
tag - so wurde gesagt - wiirde man sich selbst 
im Spiegel und andere nur van vorn sehen. Das 
Profilbild sei deshalb eine unnatiirliche Auf
sicht und wiirde die Suche nach dem Ahnli
chen irritieren. Bei der Begegnung eines 
neuen Gesichtes wiirde man sich weniger die 
Gesichtsziige als vielmehr den Ausdruck einer 
Person einpriigen, sei er nun gleichgiiltig oder 
leidenschaftlich, schreibt Bertillon (1895: 16). 
Bei den Fotografien sollte trotz Beibehaltung 
der gleichen Stellung versucht werden, den 
»natiirlichen Ausdruck « der Person einzufan
gen. Der Fotograf sollte deshalb mit dem Ver
hafteten sprechen und scherzen, so daB situa
tiv bedingte Verzerrungen, die durch Wider
stand oder Verunsicherung entstehen, 
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ausgeschlossen werden konnten. Bertillon 
schreibt: 

» Einige gemiithliche Scherze iiber die photo
graphische Kunst oder die Einrichtung des Lo
cales, iiber Regen oder schones Wetter etc. an 
den Verhafteten selbst oder an den Aufseher, 
der ihn begleitet, gerichtet, geniigen meistens, 
selbst die finstersten Mienen aufzuhellen. Der 
Geist dieser Ungliicklichen klammert sich dar
an viel leichter an, weil sie isolirt und ihre 
Gemiithsverfassung eine klagliche ist. Aber 
der Effect dauert nur einen Augenblick; da
raus muss man Nutzen zu ziehen wissen und 
dabei die richtige Stellung des Kopfes zu erhal
ten trachten « (Bertillon 1895: 17). 

Uber ein Machtgefalle wird hier hinwegge
tii.uscht: der Verhaftete wird zur Aufnahme 
gezwungen und hat keinerlei Verfogungsge
walt iiber den Gebrauch der Fotografie . 

Das Ziel war die Herstellung einer Fotografie, 
die den »wahren Charakter« offenbaren sollte. 
Aber genau darin lag auch das bekundete Be
streben der Atelierfotografen des 19. Jahrhun
derts (Wiegand 1981: 108). Zweierlei verschie
dene Darstellungssysteme entstanden mit der 
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Abb. 11: Carl Dammann, Marinesoldat 1870/71 (Theye 1989). 

Fotografie: das eine war an der Asthetik der 
biirgerlichen Kultur orientiert, das andere an 
naturwissenschaftlichen und anthropologi
schen Wertmustern. In beiden Fallen liegen 
standardisierte Abbildungsformen vor (Rege
ner 1988). 

3. 
Fur die kriminaltechnische Fotografie lieferte 
die Anthropologie die Vorbilder. Bereits um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts verwendeten Eth
nologen bei ihren Uberseereisen die Fotografie 
als Mittel der Dokumentation ihrer For
schungsobjekte (Abb. 11). Die Fotografie ist 
symbolhaftes Instrument der ethnologischen 
Sammelwut, die die kolonialistische Expansion 
kennzeichnete. Die Bestandsaufnahmen in 
den Kolonien waren von der ldee getragen, 
fotografische Museen der Menschenrassen 
herzustellen. Den Anthropologen ging es da
rum, mit sogenannten Typenaufnahmen, das 
Typische einer ganzen ethnischen Gruppe in 

6 

den Gesichtsziigen und der Korperoberflache 
herauszufinden. Die Fotografie sollte den Ge
samteindruck der Person zur Anschauung 
bringen, der durch die gleichzeitig vorgenom
menen Messungen (Anthropometrie) nicht 
ausgedriickt werden konnte . Ferner wurden 
spater am Heimatort mit Hilfe der standardi
sierten Fotografien Vergleiche und Vermes
sungen durchgefohrt (Theye 1989). 

Die anthropologische wird wie die kriminal
technische Fotografie mit gleichen Mitteln, wie 
gleichem ReduktionsmaJ3, neutralem Hinter
grund, mit Kopf- und Korperstiitze hergestellt . 
Aufbeiden Abbildungen wird das Objekt entb
loJ3t gezeigt, das heiJ3t, es ist aus seiner Umwelt 
herausgelost . Die Aufnahmen frontal und im 
Profit sind auf das Physische begrenzt . Die In
tentionen der beiden Disziplinen sind definito
risch unterschiedliche: for die Ethnologen soil 
die Fotografie das Typische und for den Krimi
nalisten das ldentifizierbar-Individuelle erken
nen !assen . Allerdings, ich werde noch darauf 
zuriickkommen, wurde auch im wissen
schaftlichen Anwendungsbereich der Poli-
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zeifotografie das lndividuelle hinter der Suche 
nach dem Typus zum Verschwinden gebracht. 
Jedoch theoretisch beharrt Bertillon auf dem 
Profilbild als dem Medium der Wiedererken
nung: »Wenn auch die doppelte Projection un
entbehrlich zur genauen Kenntnis der Person 
ist, so ist doch das Profil mit seinen genauen 
Linien in viel hoherem Grade als das en face
Bild geeignet, uns die bestimmte lndividualitat 
von jedem Gesicht darzustellen « (Bertillon 
1895: 14). 1897 wird auf der Kriminalbeam
tenkonferenz in Berlin die Einfohrung des 
Bertillonschen Systems einheitlich for ganz 
Deutschland beschlossen, und in den folgenden 
Jahren beginnt man, eigene Fotoateliers in die 
Erkennungsdienststellen zu integrieren. In 
Lehrgangen werden Kriminalbeamte for die 
Fotografie und die anthropometrische Mes
sung unterrichtet, so daB international ver
gleichbare Datenbanken entstehen konnen 
(Beese 1964: 543). 

Die spezifische Entwicklung der Poli
zeifotografie ist nur vor dem Hintergrund der 
Verfeinerung und Umorganisierung des Ju
stizwesens zu interpretieren. Im 19. Jahrhun
dert entstanden neue Strafgesetze, die die mit
telalterlichen Auffassungen von Kriminalitat 
und den Vollzug von korperlichen Strafen, wie 
Falter und Brandmarkung abschafften. Die 
Bestrafung wird zu einem der verborgensten 
Teile der Rechtssache. Die Offentlichkeit ist an 
der Strafzeremonie, wie der offentlichen Mar
ter vor dem Publikum, nicht mehr beteiligt. 
Die Bestrafung »verlaBt den Bereich der all
taglichen Wahrnehmung und tritt in den des 
abstrakten BewuBtseins ein« (Foucault 1976: 
16). Die, die gegen die Regeln der Gesellschaft 
und der burgerlichen Ordnung verstoBen ha
ben, sind nicht mehr sichtbar. Das Wesentliche 
der Strafe selbst - so lautet das neue Para
digma - besteht nicht in der Bestrafung, son
dern in der Aufgabe des Besserns, Heilens, Er
ziehens (Foucault 1976: 17). 

Das Angesicht des Verurteilten wird der Of
fentlichkeit entzogen, aber mit Hilfe der Foto
grafie im Bereich der Justiz bewahrt. Uber die 
StrafverbuBung hinaus bleibt das Bild des Be
treffenden archiviertes Zeichen der Verdachti
gung, der potentiellen Kriminalitat. Uber den 
subtilen Weg literarischer und w1ssen-
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schaftlicher Bearbeitung erhalt das Publikum 
das Bild vom Anderen, dem »Verbrecher« zu
riick, und zwar in Form einer mythischen Fi
gur, wie ich im folgenden zeigen will. Die er
sten Fotografien, die im Auftrag der Polizei 
entstehen, sind noch stark an private Bilder 
angelehnt. Die Grenze zwischen privaten (Fa
milien-) und offentlichen (Polizei-) Portrats ist 
nicht deutlich erkennbar. Wie gezeigt wurde, 
versuchte man durch Verkleidung von Gefan
genen und selbst noch mit der Bertillon-Auf
nahme eine Verbindung zu den gewohnten 
Wahrnehmungsmustern herzustellen. 

Ein neuer Stil der Reprasentation entsteht 
nach und nach, der die Bereiche des N ormalen 
und des Abweichenden deutlich voneinander 
scheidet und die Macht der Norm erkennen 
laBt. 

4. 

Die Fotografien von verhafteten Personen sind 
nicht nur durch die bloBe Existenz ihrer 
Sammlung in den lnstitutionen von Polizei/Ge
fangnis/Justiz lndikatoren for die Demonstra
tion einer Ordnung, die bedeutet, daB man 
uber die (u.a. visuelle) Kontrolle der gesell
schaftlich Ausgeschlossenen verfogt. Die Ar
chive der »potentiell Kriminellen« wurden da
riiber hinaus for anthropologische Klassifizie
rungsarbeiten uber das Normale und das 
Abweichende benutzt. 

Einer der bekanntesten Wissenschaftler, der 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit 
diesem Material gearbeitet hat, ist der Medizi
ner und Anthropologe Cesare Lombroso. Sein 
dreibandiges Hauptwerk Homo Delinquens 
(Lombroso 1887) umfaBt eine Beschreibung 
des Verbrechens in allen Auspragungen, das 
die Kriminologie nachhaltig beeinfluBt hat. 
Lombrosos . Mavens war die Untersuchung 
einer Anatomie des Verbrechers, die er in die 
Nahe der Pathologie ruckte. Mit Hilfe von Ata
vismustheorien unterschied er zwischen dem 
»geborenen Verbrecher« und dem »Gelegen
heitsverbrecher«. Der »delinquente nato« 
wurde einen anthropologischen Typus des 
Menschengeschlechts reprasentieren, dessen 
korperliche und geistige Eigenschaften mit de-



Abb. 12: Nach einer Fotografie, anonym c1892 (Lom
broso 1895). 

nen der sogenannten Wilden i.i.bereinstimmen 
wi.i.rden. Von Darwin beeinfluBt, ging Lom
broso einen Schritt weiter und erklarte eine 
Reihe von Kiirpermerkmalen zu atavistischen 
Erscheinungen von prahistorischer Natur und 
setzte sie in Relation zu physischen Eigenti.i.m
lichkeiten und psychischer Defektbildung 
(Strasser 1984: 54). 

Lombrosos grundlegendes Material bestand 
aus tausenden von MeBungen, die er an Gefan
genen, an Skeletten, Schiideln und an Fotogra
fien von Striiflingen teils selbst durchgefi.i.hrt, 
teils von gleichgesinnten Wissenschaftlern ge
liefert bekommen hatte. Uber diese Statistik 
entfaltete er eine Rede der Degeneration, die 
die anatomischen, physiognomischen und cha
rakterlichen Eigenschaften der Verbrecher be
treffen sollte. OrientierungsmaBstiibe sind da
bei bestimmte Vorstellungen vom »normalen« 
menschlichen AuBeren und dessen symboli
schen Ausdruck »normaler« Verhaltensweisen 
und seelischer, »guter« Anlagen. An einem 
Beispiel soll Lombrosos Wahrnehmungsweise 
verdeutlicht werden. 

In der Monographie iiber »Die Anarchisten« 
(1895) interpretiert Lombroso die Physiogno
mie von Ravachol nach einer Fotografie und 
stellt sie in einen Zusammenhang mit dessen 

Lebensgeschichte. Die Fotografie (Abb. 12) 
wird zum Beweismittel exponiert: 

»Ravachol und Pini stellen den vollkommen
sten Typus des geborenen Verbrechers dar, 
nicht nur in ihrer auBeren Erscheinung, son
dern auch durch ihre Zugehiirigkeit zum Ge
wohnheitsverbrechertum, in ihrer Freude am 
Bosen, in dem viilligen Mangel moralischen 
Gefi.i.hls, in dem zur Schau getragenen Hasse 
gegen die Familie und ihrer Gleichgi.i.ltigkeit 
gegen das Leben der Menschen. In Ravachols 
Physiognomie frappirt auf den ersten Blick der 
Ausdruck der Brutalitat; das Gesicht ist auB
erordentlich asymmetrisch, die Nase stark 
nach rechts abgebogen, die Stirn zeigt starke 
Augenbrauenbogen, der Schadel eine enorme 
Verengung der Schlafengegend (Stenokrota
phie); er hat Henkelohren, die in ungleicher 
Hiihe am Kopf sitzen, schlieBlich vervollstan
digt der massive, vorspringende Unterkiefer 
von quadratischer Form den von mir aufge
stellten Verbrechertypus. Dazu kommt eine 
Sprachartikulationsstiirung, welche haufig bei 
degenerierten Individuen zu finden ist. Sein 
Seelenleben und seine Galgenphysiognomie 
harmoniren auf das Vollstandigste. Er verlaBt 
mit 15 Jahren die Elementarschule fast als 
viilliger Analphabet und wird aus der Lehre 
fortgeschickt. Er bleibt viillig arbeitsscheu, 
stiehlt, macht falsches Geld, grabt eine Leiche 
aus und beraubt sie ihrer Ringe, ermordet 
einen alten Eremiten, um sich in den Besitz 
seiner Ersparnisse zu bringen. Um dieselbe 
Zeit macht er einen Mordversuch gegen seine 
Mutter und einen schamlosen Nothzuchtsver
such an seiner Schwester. Es fehlt auch nicht 
an einer erblichen Anlage zum Verbrecher, da 
sein GroBvater und UrgroBvater als Rauber 
und Brandstifter auf dem Schaffott iestorben 
sind« (Lombroso 1895: 30 f.). 

Uber die politischen lntentionen dieses Anar
chisten, weshalb Ravachol von der Polizei ver
folgt wurde, wird nicht gesprochen. Stattdes
sen entwirft Lombroso ein Psychogramm von 
ihm, das er an der Oberflache, an den Linien, 
den Formen und Proportionen des Kopfes und 
Gesichtes glaubt, sehen zu kiinnen. Die Seele 
wi.i.rde auf dem Antlitz gespiegelt (»Sein See-
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lenleben und seine Galgenphysiognomie har
moniren auf das Vollstandigste.«). Die vorgeb
liche Brutalitat sei u.a. dadurch bewiesen, daJ3 
Ohren und Nase eine anormale Form batten, 
was sich unserem Blick - so behaupte ich -
nicht offenbart. Lombroso berichtet von weni
gen, bestimmten Aspekten aus Ravachols Le
bensgeschichte, die einzig die Funktion haben, 
die Formierung des Delinquenten aufzuzeigen. 
Uber die gesamte Biographie wird ein Kausali
tatsnetz gezogen, daJ3 die Abnormitat beweisen 
und das Strafurteil legitimieren sol!. Foucault 
weist darauf bin, daJ3 die Einfohrung des Bio
graphischen in der Geschichte des Strafwesens 
deshalb von groJ3er Bedeutung ist, "weil sie 

78 

Abb. 13: F. Galton, 
"Composites, made 
from Portraits of 
Criminals convicted of 
Murder, Manslaughter 
or Crim e of Violence 
c1880 " (Pearson 1914-
30) . 

den »Kriminellen « vor dem Verbrechen und 
letzten Endes sogar unabhangig vom Verbre
chen schafft « (Foucault 1976: 324). In dem vor
liegenden Beispiel sind es die mangelnde 
Schulbildung, der Sprachfehler, die abgebro
chene Lehre, Diebstahle, die Lombroso als ln
dizien fur die »von Natur aus « degenerierte, 
boshafte, arbeitsscheue, gewalttatige Person 
Ravachols dienen. 

Der Positivismus Lombrosos ist in erster Li
nie dadurch gekennzeichnet, daJ3 er den Kor
per sucht, in elem sich die angeblichen Anoma
lien vergegenstandlichen. Lombrosos Be
schreibungen sind Konstrukte einer 
Be-Schriftung des Objekts, die die Wahrneh-
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mung beeinflussen sollen. Die Fotografien, die 
hier - entsprechend dem zeitgenassischen 
Glauben - als objektive Abbildungen der Wirk
lichkeit angesehen werden, dienen ihm als Un
tersuchungsobjekte und als Folien fiir die 
Schlagkraft seiner Aussagen gleichermaBen. 

Was Lombroso an unzahligen Reihen von 
Fotografien verglich und klassifizierte, glaubte 
Francis Galton in einer einzigen Fotografie zu
sammenbringen zu kannen. Seine composite 
portraits, die unterschiedliche Menschentypen 
vorstellen sollten, entstanden durch das Uber
einanderkopieren von einzelnen Aufnahmen, 
z.B. die Haftlinge eines Gefangnisses, die Kut
scher von Boston, Diebe oder Marder usw. 
(Abb. 13). Das Ergebnis war jeweils eine 
Mischform, das Portrat eines Typs, nicht das 
eines Individuums. Wie Lombroso, glaubte 
auch Galton an die Wahrheit der Fotografie 
und an ihre unparteiische Herstellung, wo
durch sie ein Objekt des Wissens selbst wurde 
(Schmidt 1991). Die positivistische Empirie 
dieser beiden Wissenschaftler hat die Funk
tion, Zugeharigkeiten festzustellen und das 
Normale vom Anormalen zu unterscheiden. 
Nicht am biographischen Detail sind sie inter
essiert, sondern mit Messungen und fotografi
schen Vergleichen auf der Suche nach dem 
sichtbaren Typus. DaB es sich dabei keines
wegs um eine wissenschaftliche Marginalie 
handelt , sondern um einen wichtigen lndika
tor gesellschaftlicher Wiinsche und Projektio
nen des 19. Jahrhunderts, will ich im folgen
den kurz andeuten. 

Lombroso wird entweder als Pionier der mo
dernen Kriminologie bezeichnet, oder als Obs
kurant, der Unsinniges iiber Verbrecher mit 
miBgebildeten Kapfen schrieb. Eine Kritik der 
positivistischen Kriminologie sollte jedoch vor 
dem Hintergrund seiner Entstehung disku
tiert werden. Daniel Pick (1989) hat in seinem 
Buch Faces of Degeneration insbesondere auf 
den Zusammenhang zwischen der sozialen und 
politischen Situation ltaliens und den Lombro
soschen Theorien aufmerksam gemacht. Ita
lien war zu jener Zeit gespalten: im Norden 
war die herrschende Klasse und im Siiden die 
armen und sozial benachteiligten Schichten 
angesiedelt. Lombroso, selbst Nord-ltaliener, 
war als Mediziner und Psychiater um die Kul-

tivierung des Siidens bemiiht, wie es seine pro
grammatischen Friihschriften belegen. War er 
anfangs einer sozialen Medizin verpflichtet, so 
wurde er spater euphorischer Anhanger der 
Phrenologie und den damit verbundenen 
Kurzschliissen iiber die »degenerierten Grup
pen« der Gesellschaft. Der Siiden Italiens 
stellte sich im Verhaltnis zum nardlichen Lan
desteil als ein anderer Staat dar mit verschie
denen Rassen, Einwanderern, verschiedenen 
Sprachen, Brauchen, Subkulturen, die im Wi
derspruch zu den Leistungen des N ationalen 
standen. 1862 nahm Lombroso an 3000 Solda
ten anthropologische Untersuchungen vor, um 
ethnische Unterschiedlichkeiten der ltaliener 
nachzuweisen. Kriminalitat, Hysterie, Ver
riicktheit, Parasitentum, Prostitution und an
dere fragmentarische soziale Realitaten wur
den als Figuren der Starung aufgefaBt. Fiir die 
ldee des Nationalen des ausgehenden 19. Jahr
hunderts brachte Lombrosos soziales Evolu
tionsmodell die widerspriichlichen sozialen 
Prozesse scheinbar in eine diskursive Einheit. 
Der Nord-Siid-Konflikt fungiert als Metapher 
fiir die Zuschreibung von arm und reich, zivili
siert und unzivilisiert, biirgerlich und proleta
risch, gut und base, die iiber die Nation hinaus 
Bedeutung hatte. Allerdings lag eine Naivitat 
im italienischen Positivismus, die gleichzeitig 
seine Besonderheit ausmachte, niimlich sich 
vorzustellen, daB <lurch Einsperren die Sub
version abgewehrt werden kannte. In Italien 
betraf die Verfolgung insbesondere Anarchis
ten. Italiener waren friih Leiter des anti-auto
ritiiren Fliigels der Internationalen. Wie das 
obige Beispiel stellvertretend zeigt, wurden die 
Anarchisten von Lombroso gnadenlos mit ver
erbten Anomalien ausgezeichnet und von allen 
Kriminellen am hartesten stigmatisiert. Wah
rend die Franzasische Revolution die Vererb
barkeit (Aristokratie, Monarchie) iiberwunden 
hatte, wurde sie ironischerweise <lurch das 
Konzept der vererbbaren Degenerationser
scheinungen wiederbelebt. 

5. 

Die Fotografien sollten beweisen, daB der Kar
per Einschreibeflache der Seele sei. Anhand 
eines Beispiels der kriminalanthropologischen 
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Sicht auf die Frau miichte ich diesen Vorgang 
naher beschreiben. Der wissenschaftliche Dis
kurs iiber Verbrecherbilder ist zuallererst an 
dem AusschluB der Kriminellen aus der Ge
sellschaft und ihrer Stigmatisierung als Ge
stalten des Bosen und des Anormalen interes
siert und erst in zweiter Linie an der Unter
scheidung des Geschlechts. Da Frauen sowohl 
historisch als auch in der Gegenwart in der 
Kriminalstatistik immer nur zu einem gerin
geren Prozentsatz auftreten (Blasius 1990), 
werden sie in der Kriminalanthropologie unter 
einem besonderen Aspekt, dem der Vermannli
chung, behandelt. Gemeinsam mit Ferrero un
tersucht Lombroso (1894) in einem breit ange-
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Abb. 14: Anonym c1890 
(Lombroso/Ferrero 
1984). 

legten Werk speziell die kriminell gewordene 
Frau unter dem Titel Das Weib als Verbreche
rin und Prostituirte. Wieder dienen Fotogra
fien des Erkennungsdienstes und der Gefang
nisse aus Italien, RuBland, Frankreich, 
Deutschland, neben Kiirpermessungen als Be
weise fur ihre Theorien iiber die Obereinstim
mung zwischen innerer, krimineller Veranla
gung und auBerer Erscheinung . Lombroso/ 
Ferrero beschreiben in dieser Publikation zu
nachst die Anatomie, Biologie und Psyche der 
» normal en Frau «, um dann vor dieser Folie des 
Normalen, das Abweichende und angebliche 
Anomalien zu entfalten. Umfangreiche, akribi
sche anthropologische Messergebnisse verwei-
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sen auf verschiedene korperliche und Schadel
Anomalien, die allerdings - wie die Forscher 
selbst zugeben (Lombroso/Ferrero 1894: 281; 
321) - nur sparliche Resultate for die Differen
zierung von normal und anormal ergeben. 
Aber dennoch sehen sie etwas markant Devi
antes in der Gestalt der straffallig gewordenen 
Frau und mithin in ihrer fotografischen Abbil
dung (Abb. 14). Dieser Widerspruch ist nur 
begreiflich, »wenn man sich klarmacht, in wel
chem AusmaBe bier »Empirie« als Reich phy
siognomischer Evidenzen der Forschung pra
existiert « (Strasser 1984 : 68). In den Physiog
nomien der Frauen, die kriminell wurden, 
sehen Lombroso und Ferrero durchweg 
»mannliche Ziige», wobei bemerkenswert sei, 
»<lass diese Physiognomien im Profil hart und 
grausam, en face angenehm erscheinen ( ... )« 
(Lombroso/Ferrero 1894: 323). Hier zeigt sich 
ein wiederkehrendes Motiv der Spaltung in 
einerseits Vermannlichung der Frau und an
dererseits in der weiblichen Kunst der opti
schen Tauschung. Allerdings sei der Anthropo
loge in der Lage, hinter die Kosmetik-Maske 
zu schauen und die Wahrheit offenzulegen. 
Lombroso/Ferrero sehen in der »normalen 
Frau « einen korperlich unterentwickelten 
Mann; die Frau sei gegeniiber dem Mann inf
antil geblieben. lnfantilitat wird mit Inferiori
tat gleichgesetzt und der Frau als natiirliche 
Verhaltensdisposition zugeordnet. Bricht die 
Frau aus diesem Muster aus - und insbeson
dere die Prostitution wird als verbrecherisches 
Vergehen abnormer Art bezeichnet- sind Un
natiirlichkeit, Abnormitat und das Bose nach 
Lombroso im Gesichtsausdruck zu finden. 

Am Beispiel der Fotografien zweier Morde
rinnen (Abb. 14) sollen die geradezu paranoid 
anmutenden Lesarten von Lombroso /Ferrero 
angedeutet werden. Fig. 7/8 (Berland) wird als 
»liisterne Morderin« vorgestellt: »Sie hat einen 
kleinen Schadel, fliehende Stirn, schiefe, ein
gedriickte Stiilpnase, zahlreiche tiefe, vorzei
tige Runzeln, zuriickliegende Stirn , mannliche 
Ziige, dicke und verzerrte Lippen, angewach
sene Ohrlappchen« (Lombroso/Ferrero 1894: 
338). Von Fig. 9/10 (Thomas) wird berichtet, 
daB sie eine Raubmorderbande geleitet babe, 
trunksiichtig sei und mit vielen Mannern zu
sammenlebte, die sie zum Morden verfohrt 

hatte. »Sie hat asymmetrisches Gesicht, Hen
kelohren mit angewachsenem Lobulus , 
schiefe, abgedrehte Nase, diinne, verzerrte 
Lippen und auBerordentlich vie! Runzeln « 
(Lombroso/Ferrero 1894: 339). Das Bild, das 
von der Verbrecherin entworfen wird, weicht 
durch Asymmetrie, durch zu groBe oder zu 
kleine oder zu schiefe Gesichtselemente vom 
Bild der normalen Frau ab. Das Abweichende 
ist somit unweiblich, was for Lombroso/Fer
rero bedeutet, daB die kriminelle Frau in 
einem doppelten Sinne schuldig wird: nicht 
nur das Vergehen macht sie »hose «, sondern 
sie iibt dariiber hinaus Verrat am weiblichen 
Geschlecht, dem sie nicht langer zuzurechnen 
sei. Aber auch die normale Frau wird in diesem 
Gedankengebaude als ein halbkriminelles We
sen a priori gesehen, dessen »hose Triebe « 
allerdings (wie bei Kindern) fast immer latent 
bleiben wiirden. Die kriminelle Frau wiirde 
unter den Verbrechern eine Ausnahmestel
lung einnehmen, so fassen die Autoren zusam
men: 

»denn die natiirliche Riickschlagsbildung beim 
Weibe ist die Prostitution, nicht die Kriminali
tat, da das primitive Weib mehr Prostituirte 
als Verbrecherin ist . Als doppelte Ausnahme 
muB die Verbrecherin also doppelt monstros 
sein. Wir haben gesehen, wie zahlreich die Ur
sachen sind, die ein Weib vor der Kriminalitat 
bewahren (Mutterschaft, Mitleid, Schwache 
etc. etc.), wenn daher ein Weib trotz alledem 
ein Verbrechen begeht, so muss ihre Perversi
tat, die all diese Hindernisse iiberwindet, 
enorm sein« (Lombroso/Ferrero 1894: 413). 

Diese ldeosynkrasien iiber die lnferioritat und 
das Nicht des Weibes sind nicht personliche 
Fixierungen, sondern kulturelle Muster, die 
spater, z.B. von Otto Weiniger (1904) reformu
liert werden. Der Verbrecher/die Verbrecherin 
ist die »projektive Gestalt des Fremden « 
(Strasser 1984: 65) , eine Instanz des Bosen , der 
<lurch die Fotografie eine Leibhaftigkeit verlie
hen wird. Die physiognomischen Stigmata 
werden von Lombroso in die Licht- und Schat
tenbildungen der Fotografien eingelesen. Das 
abgebildete lndividuum erhalt erst dadurch 
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einen Namen, es ist nicht nur der Andere, son
dern auch die Gefahr. 

Die phrenologischen und anthropologischen 
Messungen erscheinen uns lediglich als abge
hobener wissenschaftlich-empirischer Uber
bau. Was sieht Lombroso? Schon auf der Ebene 
der Wahrnehmung wird die Zuordnung der Si
gnifikanten zu Bedeutungsgehalten problema
tisch. Die Daten verweisen lediglich auf Phan
tasien. Anhand von (oder vor) polizeilichen Fo
tografien wird etwas Imaginares konstruiert. 
Die von Bertillon stereotypisierte und entblo
Bende Verbrecherfotografie erhiilt auf diesem 
Wege einen neuen Text und eine neue Einord
nung in der Welt der repriisentativen Zeichen 
der Gesellschaft. Durch die Konfrontation mit 
dem Mythos vom Bosen werden physiognomi
sche Daten eingelesen und Typen statt Indivi
duen gesehen. Die Vorstellung vom Verbrecher 
ist Teil eines »Systems von Normalisierungs
graden «, von dem Foucault sagt, daB es (zu
sammen mit dem System der Uberwachung) 
am Ende des klassischen Zeitalters zu einem 
der groJ3en Machtinstrumente wird (Foucault 
1979: 237) . Analog zur friiheren Brandmar
kung von Kriminellen, so konnte man konsta
tieren, soll die fotografische Abbildung als Mal 
fungieren, das den AusschluJ3 aus dem homo
genen Gesellschaftskorper symbolisiert. 

6. 

Lombrosos Theorie der Degeneration hat Vor
liiufer, z.B. bei Morel und Pritchard, seine phy
siognomischen Konzepte bauen auf Galls und 
Darwins Studien. Unter den Zeitgenossen fan
den sich schnell Anhiinger der italienischen 
Schule, in Deutschland z.B. Kurella und Baer, 
die national neue Daten erhoben . Die typologi
sche Schule, die den »Verbrechermenschen « 
entwirft, ist Teil des 19. Jahrhunderts, in dem 
die Disziplinargewalt daran arbeitet, die »Aus
siitzigen« wie »Pestkranke« zu behandeln 
(Foucault 1979: 255f.). Doch trotz heftiger Kri
tik an Lombrosos Ergebnissen haben die Me
thoden der Klassifizierung und Charakterisie
rung der Kriminalanthropologie iiberlebt. 
Selbst heute scheint sich die Kriminologie noch 
nicht giinzlich von »vulgar-methodologischen 
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Simplifikationen« befreit zu haben (Sack 1978: 
231). 

Ein kurzer Einblick in die Wissen
schaftsgeschichte der Kriminologie soll die di
vergierenden Theoreme andeuten, die auf der 
Grundlage verschiedener Menschenbilder auf
gebaut sind. In den USA wurden bereits um 
die Jahrhundertwende von der soziologischen 
Schule Theorien entwickelt, deren zentrale 
These es ist, daJ3 das kriminelle Verhalten aus 
dem selben ProzeJ3 resultiert wie andere soziale 
Verhaltensweisen. Die sozialen Bedingungen 
bestimmter Milieus und Subkulturen wurden 
hinsichtlich der Kriminalitiitsrate diskutiert. 
Prozesse der Mobilitat, Kulturkonflikte, Nor
men und Stratifikationen, politische, religiose 
und okonomische ldeologien, Verteilung von 
Reichtum sind Themen, die in die Kriminologie 
integriert und in den 1940er Jahren in Studien 
iiber Milieu und Kriminalitiit ausgebaut wur
den (z.B. von Burgess und Sutherland). Die 
amerikanische Kriminologie war auch institu
tionell soziologischen Ursprungs. Der seit etwa 
1950 zu verfolgende Trend, die Relation zwi
schen Aspekten der sozialen Struktur und den 
insbesondere schichtenspezifischen Variatio
nen der Kriminalitat zu analysieren, beruht 
auf der traditionellen Orientierung an Theo
riekonzepten der Sozialpsychologie (Suther
land/Cressey 1974: 56). 

Im Gegensatz dazu konzentrierte sich die 
deutsche Kriminologie bis in die 1940er Jahre 
eingeengt auf die Interpretation und Klassifi
kation von krimineller Tat und Tater und blieb 
dabei der positivistischen Schule des 19. Jahr
hunderts in ihren Grundmustern verbunden . 
Der Verbrecher wurde als vorgegebenes Ob
jekt diskutiert, an dem sich eine bestimmte 
Mentalitiit entfaltete. Wenngleich auch Lom
brosos Ergebnisse als » Ubertreibungen « 
(Wulffen 1925: 127) bezeichnet werden, der 
Blickwinkel auf den Verbrecher als einer anor
malen Gestalt wird beibehalten und empiri
sches Material anthropologischer und psycho
logischer Art iiber ihn angehiiuft. Uber Analo
gieschliisse von normalem auf abweichendes 
Verhalten werden Erkenntnisse iiber den Ta
ter gewonnen. 

Erfahrung aber auch Intuition sind Katego
rien des methodischen Programms (Wulffen 
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1925: 17-23). Anschauungs- und Vergleichs
material bietet, neben den emperischen Befun
den (aus Psychologie, Soziologie, Somatologie), 
das eigene Leben des Kriminologen. Mit dem 
BewuBtsein einer kulturellen und menschli
chen Superioritii.t werden in der Kriminalpsy
chologie iiber normale und anormale Verhal
tensweisen, 'I'riebe, Affekte, Gefohle, Phanta
sien, Charaktere, Triiume, Physiognomien 
entschieden. Die Seelenanalyse wird in unmit
telbare Beziehung zum iiuBeren Ausdruck des 
Menschen gesetzt. Fur die Praxis bedeutete 
das konkret, daB Gesichts- und Korperaus
druck for die Uberfohrung und das Beweisver
fahren interpretiert wurden, indem man die 
Physiognomie »mit den Willenshandlungen ih
res Triigers und deren Motiven » abglich (Wulf
fen 1925: 289). Der »Verbrechermensch « wird 
in diesen Theorien zur idealtypischen Form des 
nicht-ziuilisierten Menschen. Im Sinne gesell
schaftlich verankerter, »normaler« Muster ist 
sein Ausdruck entweder nicht entwickelt oder 
abgestumpft, wie Wulffen es an einem Beispiel 
der Ausdruckstiitigkeit, dem Erroten, ver
sucht nachzuweisen. Das Erroten aus Scham 
wird als Gemiitsbewegung bezeichnet, die eine 
korperliche Reaktion auf ein durch das Be
wuBtsein erfaBte peinliche Situation darstellt. 
Bei Kindern miiBte dieser Reflex erst heraus
gebildet werden, bei iilteren Menschen wiirde 
oftmals eine Abstumpfung vorliegen . Die Sen
sibilitiit, die das Erroten hervorruft, sei Zei
chen der individuellen Entwicklung und der 
Gesellschaftsfahigkeit des Menschen. Unter 
Berufung aufDarwin wird konstatiert, daB die 
Gemiitsbewegung des Errotens »in den niede
ren Volksklassen « zumeist fehlt und bei den 
» Verbrechern « selten anzutreffen ist (Wulff en 
1925: 290 f.). Das Sichtbare, bzw. Unsichtbare 
wird in eine Rangordnung gebracht, die Teil 
des Zwangs zu einer Einheitlichkeit ist. Die 
Fixierung von Besonderheiten wird for die 
Ein- oder Ausgliederung zweckrational gebun
den. 

Schon in den kriminologischen Studien der 
1920er Jahre wird die »Entartungslehre« zum 
Kernpunkt der Auslotung des Bosen, die im 
deutschen Faschismus Grundlage der grausa
men Praxis der Euthanasie, bzw. Menschen
vernichtung wurde. Unterschieden wurde zwi-

schen anatomischen, physiologischen und so
zialen Entartungserscheinungen, die sich »in 
einer mangelnden Anpassung an ein gegebe
nes Milieu « iiuBern (Wulffen 1925: 137) und 
die in Form von Dispositionen als vererblich 
gal ten. Wii.hrend des N ationalsozialismus wur
den diese ldeologeme im Rahmen der Krimi
nalbiologie unter dem Schwerpunkt erbbiologi
scher Personlichkeitsforschung weiterhin aus
gebaut (Lenz 1929). Sogenannte erb- und 
kriminalpolitische Dienste, die in Gefangnis
sen anthropologische und erbbiologische Mas
senuntersuchungen an Haftlingen vornah
men , lieferten, neben den Archiven der Polizei 
und Justiz, ein umfangreiches Bild- und 
Schriftmaterial. Der Lokalisierung des Auszu
grenzenden folgte ab 1933 die »Rassenhy
giene «, die gesetzlich erlaubte Eugenik, d.h. 
die Sterilisation von Strafgefangenen und psy
chisch Kranken und allen jenen Menschen, die 
unter der neuen Kategorie der »Minderwerti
gen « eingeordnet wurden. 

7. 

Das Konzept der deutschen Kriminologie war 
ein visuell-imaginiires. Im Verbund mit ange
gliederten Wissenschaftsbereichen hatte sie es 
sich zur Aufgabe gemacht, Unsichtbares an die 
Oberfliiche zu transportieren, so daB ein plasti
sches Bild des Stigmas entworfen werden 
konnte. Die wissenschaftliche Konstruktion 
eines pathologischen Falls ist in diesem System 
Grundlage for die Suche nach A.hnlichkeiten. 
Die Stigmatisierung des Verbrechers ist Er
gebnis der Verarbeitung von Erfahrungsmate
rien, for die ein enges Verwobensein von wis
senschaftlichen und mythischen Elementen 
kennzeichnend ist (Strasser 1994: 51). Die Fo
tografie ist exklusives lnstrumentarium dieser 
Wahrnehmungsmuster. Die niichterne Form 
der Polizeifotografie wurde geschaffen, um die 
Identifizierung von A.hnlichkeiten vorzuberei
ten . Das war ein an der Naturwissenschaft 
orientierter Anspruch, der sich mit der Foto
grafie als Bildmedium mit Objektivitiitsan
spruch verband. Das Bild jedoch erhielt erst 
durch seine Be-Schriftung die Bedeutung eines 
lndikators for die Vorstellung vom Anderen. 
An der Abbildung sollte das Sehen geschult 
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werden. Die Oberfliichenrealitiit der Fotografie 
diente lediglich der diszipliniiren Wahrneh
mung des Subjekts. Die <lurch die Justiz von 
der Gesellschaft Ausgeschlossenen wurden in
dividualisiert, indem man von ihnen Beschrei
bungen, Vermessungen und biographische Be
richte anfertigte. In diesem Verhiiltnis ist auch 
die Anfertigung einer Fotografie eine (indivi
dualisierende) Bedeutungszuweisung. Diese 
Form der Individualisierung stellt indes keine 
Erhohung dar, sondern sowohl Beschreibung 
als auch Fotografie erweisen sich als Mittel der 
Kontrolle. Die auf den Einzelnen bezogene 
»Behandlung « zielt darauf ab, mit den Ergeb
nissen die lndividuen wiederum zu klassifizie
ren, zu typisieren, zu disziplinieren und sie den 
Bereichen von Normal oder Anormal unterzu
ordnen. 
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Summary 

"Images of criminals" . Photographic Portraits 
and Physiognomic Stigmata 

This article deals with the development of pho
tographic representation of criminals from 
about 1860 to the present. It describes various 
forms of visual inventory which were used by 
the police and legal authorities. Photographic 
images of people under charge and prisoners 
have their own history and the effects of these 
symbolic forms can still be detected today in 
the ways criminals are perceived in criminol
ogy and in everyday life. The essay offers in
formation about the history of legal institu
tions, the production and use of images within 
these institutions in Denmark and Germany. 



., 

Here the introduction of Alphons Bertillon's 
system of anthropometric photography and 
classification and its enormous success marks 
a decisive step in the development of the for
mative powers on the human body as an iconic 
symbol. Furthermore, the critique of photo
graphic representation and its significance for 
social patterns of perception takes into account 
the context of scientific thought and the his
tory of ideas . Portraits of criminals have al
ways been used by various sciences to form 
theories about human expression, normality, 
and degeneration. Especially criminology, hav
ing its beginning in the 19th century, had a 

major impact in the formation of ideologies 
about physical and psychical stigmata. In the 
view of the physiognomists the criminal could 
be detected and classified through visual in
vestigation. The influential theory of Cesare 
Lombroso serves as an example of criminolog
ical discourse in the 19th century and is crit
ically analysed. The analysis shows that the 
image of the criminal functions as an indicator 
of otherness. The symbolicity of the criminal as 
an object of scientific investigation and of pho
tographic fixation is interpreted as a crossing
point where visual perception and the imagi
nary are inextricably intertwined. 
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