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Totenmasken sind besondere Abbildungsformen des menschlichen Gesichts, die 
wir zumeist nur van beriihmten Persiinlichkeiten kennen. Anlafl fur eine Refle
xion der Bedeutung van Totenmasken gaben die Uberreste einer Sammlung van 
Masken, die Kriminellen nach der Himichtuog abgenommen worden waren . Ob 
Beruhmt.heiten oder Verbrecher - in beiden Fallen sind die dreidimensioI}alen 
Abbildungen Ausdruck eines _pbys iognomischen Int resses, das im 19. Jahrhnn 
dert verschiedene Bereiche der Wissenschaft und des Alltagslebens durchdringl. 
Die Totenmasken von Hingerichteten waren Studienobjekte fur Krimmalisten 
und Schreckgespenster in Wachsfigurenkabinetten. Ermittelt werd en sollen 
Sinn und Funktion dieser Abbildungsfoi·m und damit. verknupfte symbolische 
Zeichen. Die Totenmasken von Hingerichteten erscheinen als Trophaen aus dem 
Kampf gegen das Verbrechen und als wissenschaftliche Studienobjekte im Dien
ste der Physiognomik. 
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Vorbemerkung 

Fast hundert J ahre lang wurde in Hamburg 
die Todesstrafe mit Hilfe der Guillotine vollzo
gen. Gleich nach der Exekution wurden von 
den abgeschlagenen Kopfen Masken abgenom
men. Selten sind die Positive aus Gips, die 
Totenmasken, offentlich zu sehen, wie z.B. 
jungst in einer Sonderausstellung iiber die 
Kriegszeit in Hamburg zur dokumentarischen 
Illustration des nationalsozialistischen Ter
rors gegen Kommunisten. 1 Magaziniert im 
Museum for Hamburgische Geschichte und 
zur Schau gestellt in der Kriminalpolizeilichen 
Lehrmittelsammlung in Hamburg sind ver
mutlich nur Teile einer ehemals umfassende
ren Sammlung von Totenmasken Hingerichte
ter. Es sind kulturelle Uberreste, deren Ge
schichte bisher im Verborgenen geblieben ist 
und for die auch als museale Objekte nur we
nig Interesse besteht. 

Es gibt keine monographischen Aufzeich
nungen iiber die Funktion der dreidimensiona
len Abbildungen von Verbrechern. Man konnte 
von einem kulturgeschichtlichen Randphii.no
men sprechen, denn es sind Objekte, die nur 
einem speziellen Fachpublikum aus den Berei-

chen Justiz und Kriminalistik zugii.nglich wa
ren. Aber selbst das vermeintlich Abseitige, 
das Detail kann Auskunft geben iiber kultu
relle Tatbestii.nde. Ich habe das Objektfeld zu
nii.chst erweitert und die Hamburger Toten
masken von Hingerichteten zum AnlaB ge
nommen for eine Untersuchung der ldee und 
Funktion von Totenmasken ganz allgemein. 
Man muB konstatieren, daB iiber diesen Be
reich des Totenkultes bisher kaum deutende 
Aussagen gemacht worden sind und - wie 
noch gezeigt wird - ein Sprechen iiber die To
tenmaske zumeist mit einem mystisch-verklii.
renden Ton verbunden ist. 

1. Die Maske und der Tod 

Die Totenmaske stellt eine besondere Form 
der in den Brauchen seit der Antike bekann
ten Masken dar. Eine gelii.ufige Vermutung ist, 
daB jede Maske, sowohl die in der archaischen 
Verwendung der verschiedenen Volker als 
auch die der rituellen gegenwii.rtigen Fast
nacht, mit dem Tod in Verbindung steht, bezie
hungsweise das Maskenwesen eine Form der 
Auseinandersetzung mit dem Tod ist. 2 Die 
Maske wurde eine Beziehung zwischen den 
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Lebenden und den Verstorbenen schaffen, 
schreibt der ungarische Religionswissen
schaftler Karl Kerenyi (1948: 186). Er verweist 
auf eine Vorstellung, nach der die Maske ar
chetypisch als Kommunikationsmittel for die 
seelische Vereinigung mit den Verstorbenen 
dient. 

In diesem Beitrag will ich versuchen, iiber 
die Zusammenhange von Bild - Abbild -
Maske - Totenmaske zu vorlaufigen Aussagen 
und Deutungen iiber die Funktion und Bedeu
tung von Totenmasken und insbesond ere von 
jenen der Hingerichteten zu gelangen . In 
einem ersten Schritt geht es um die symboli
sche Beziehung der Maske zum Tod und um 
die sozio-kulturell gepragte Einstellung der 
Menschen zum Tod. 

Im Maskenbrauch werden plastische Ge
bilde dem Gesicht appliziert, die eine tempo
rare Verwandlung der Maskentrager und 
sichtbar auch for die Zuschauer, in spieleri
scher Absicht bewirken sollen. Die Identifizie
rung mit einer durch die Maske vorgegebenen 
Rolle ist ein lustvolles Spiel mit einem ande
ren Wesen. Doch wie for Georg Biichners Figur 
Leonce wird der Wunsch , wenigstens for eine 
Minute jemand anderes sein zu konnen, nie in 
Erfollung gehen: das Individuum bleibt auch 
im Verwandlungsspiel hinter der Maske erhal
ten (Kramer 1992: 187). Die Physiognomie der 
Maske wird als Verweis auf einen Charakter 
gesehen: »Die Maske wiederholt die »Ziige « 
von etwas. Morphologisches wird hier geistig 
verdeutet « (Lipps 1977: 177) . Diese Ziige seien 
eine Verkiirzung auf das Wesentliche, und dar
in wird eine besondere Ausdruckskraft vermu
tet. Die reduzierte Form und die Starrheit 
einer Maske konnen aber auch Leblosigkeit 
symbolisieren . Die Beziehung der Maske zum 
Tod wird in Shakespeares Heinrich IV in einer 
von Falstaff gesprochenen Passage folgender
maBen aufgegriffen : 

»Ich luge, ich bin keine Maske, sterben 
heiBt, eine Maske sein, denn der ist nur die 
Maske eines Menschen, der nicht das Leben 
eines Menschen hat; aber die Maske des Todes 
annehmen , wenn man dadurch sein Leben er
halt, heiBt das wahre und vollkommne Bild 
des Lebens sein « (Shakespeare 1979: 255). 

Ein Spiel des Auf- und Zudeckens, ein Spiel 
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mit Identitaten wird in der Interaktion mit der 
Maske deutlich: hinter einer Maske sich ver
bergen, um lebendig zu bleiben, im Tod nur 
noch Maske zu sein, das sind Entscheidungen 
zwischen Ich und Nichtich, zwischen Endlich
keit und Ewigkeit. Von Schlegel und Tieck 
iibersetzten Shakespeares Begriff count e,feit 3 

mit Mask e und gaben damit dem Begriff die 
Konnotatian van bildhaft , im Sinne einer Imi
tation. 

In diesem Kantext ist die Tatenmaske mit
hin Nachahmung, im Sinne van Vortauschung 
van etwas Lebendigem und nicht varbehaltlas 
authentisches Zeichen. 

Der Anblick einer Leiche scheint ahnlich 
dappelsinnige Gedanken auszulosen. Thomas 
Macho bezeichnet die unerklarliche, ratsel
hafte Ambiguitat (Macho spricht von »Ver
dopplung «) als Leichenparadox: »Auf der einen 
Seite ist die Leiche ganz affensichtlich iden
tisch mit einem bestimmten Menschen : wir 
wissen genau, wer da liegt und gestorben ist; 
auf der anderen Seite ist dieselbe Leiche -
ebenso affensichtlich - nicht identisch mit die
sem bestimmten Menschen« (Macho 1987: 
409) . Was also bildet die vom Toten abgenom
mene Maske ab? 

Im Jahre 1927 erschienen unabhangig von
einander die ersten Publikatianen iiber Taten
masken von Ernst Benkard und Richard Lan
ger , die zwar mehr illustrierend denn analy
tisch vargehen, aber van der Vorstellung 
geleitet sind, da/3 das Antlitz im Augenblick 
des Todes als die »wahre Gestalt « erscheint . 
Benkards Werk hat den Rang eines Klassikers 
zum Thema Totenmasken. Seine und alle spa
ter darauf aufbauenden Gedanken kreisen um 
einen Symbolsinn der Totenmaske for die Le
benden . Angesiedelt wird die Totenmaske in 
einem Zwischenreich von Natur und Tran
szendenz oder von Biologie und Geistigk eit. Es 
ist eine Suche nach dem »wirklichen «, dem 
seelischen und charakterlichen Ausdruck, der 
in der Maske als letztem Abbild vom Korper 
festgehalten werden soll. 

Ein kurzer Einblick in die Geschichte der 
Totenmaske und die mystifizierenden Deu
tungsversuche der Philosophie fohren zu 
Denkansatzen des 19. Jahrhunderts, wo sich 
eine Kluft auftut : Zeitgleich mit der aufkom-



Abb. 1: Totenmaske (1824) und Detail der Portrii.tstatue von Eugene de Beauharnais, Herzog von Leuchten
berg (1827, Bertel Thorvaldsen), aus: Helsted 1985. 

menden Praxis, beruhmte Persi:inlichkeiten 
des Geistes- und Kulturlebens durch eine To
tenmaske zu verewigen, werden auch von den 
Kopfen hingerichteter Verbrecher Totenmas
ken abgenommen. 

2. Effigies und bi.irgerliche 
Totenmasken 

Wann entstanden die ersten Totenmasken? 
Wolfgang Bruckner (1966: 87-89) resumiert, 
daJ3 uber ihre mittelalterliche Geschichte nur 
sehr ungenau Auskunft besteht. Relativ gesi
chert ist heute die Information, daJ3 es AbguJ3-
sammlungen zunachst in Italien und Frank
reich seit dem 15. Jahrhundert gab. Die Toten
maske war aber zu dieser Zeit (und bis ins 18. 
Jahrhundert) nur ein Hilfsmittel fur die An
fertigung von Effigies, eine Art Mannequin, 
das dem Verstorbenen in Lebensgri:iJ3e nachge
bildet war. Fur den Trauerzug und die Sakri
stei wurde der aus Wachs bossierte Kopf eines 
verstorbenen Ki:inigs auf eine mit Gewandern 
verhullte Puppe aus Weidengeflecht (in Eng
land waren es feste Holzstatuen) montiert. An 
Leiche und Schaupuppe wurden die letzten 

gottesdienstlichen Handlungen vollzogen 
(Benkard 1927: XI). 

Die Bezeichnung effigies gehi:irt ursprung
lich zum BildbegTiff der ri:imischen Antike, 
und wird in Verwandtschaft mit den Termini 
simulacrum und imago verwendet (Waldmann 
1990: 45). Die Bildmasken der ri:imischen Ah
nen - die Imagines - wurden in den Seitentei
len des Atriums aufbewahrt. Ihnen wurde ein 
magischer Charakter zugesprochen, man 
meinte es mit Versinnbildlichungen der Kraft 
der Verstorbenen zu tun zu haben (Bruckner 
1966: 16 f.). Es handelte sich um Maskierun
gen, um Scheingesichter, die weniger die Iden
tifikation von Mensch und Bild durch Lebens
treue der Wachsmaske, wie Julius von Schlos
ser annahm, erreichten, sondern die 
Wiedererkennung vollzog sich eher vor dem 
Hintergrund der glaubensma.J3igen traditio
nell-aberglii.ubischen Einstellung (Bruckner 
1966: 23). Die Masken wurden verformt und 
retuschiert; bei den ri:imischen Masken ge
winn t man gar den Eindruck, als wollte man 
ihnen nachtrii.glich Leben einhauchen (Berg/ 
Rolle/Seemann 1981: 154 f.). In diesem Zusam
menhang weist auch die Wortbedeutung des 
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Abb. 2: Totenmaske von Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781), en face, aus: Benkard 1927. 

Wachsbossierens, die handwerkliche Ausfoh
rung von Masken, auf das Spiel und auf einen 
Entwurf, der nicht erschopfend das Vorbild 
konterfeien will. 4 

Der Chronist der Totenmaske, Ernst Ben
kard, trifft eine Unterscheidung zwischen Effi
gies/Imago und Totenmaske aus kunstge
schichtlicher Sicht: Nicht vor dem 15. Jahr
hundert hatte sich die asthetische Norm der 
bewuBt gewollten Erfassung der Wirklichkeit 
bei der Herstellung der Totenmaske entwic
kelt. Noch im Trauerritual des 16. und 17. 
Jahrhunderts waren die Totenmasken nur 
Vorstufen der Schaupuppen, nach denen idea
lisierte und stilisierte Gesichter geformt wur
den. Die Totenmaske Heinrichs IV. (1610) z.B. 
diente bildenden Kunstlern als Modell for eine 
Buste des ermordeten Monarchen, d.h. hier 
wurde die Maske in das Portrat eines Leben
den umgearbeitet (Benkard 1927: XV). Fur 
Portratstatuen adeliger Grabmaler waren To
tenmasken auch im 19. Jahrhundert weiterhin 
Vorlagen. Bertel Thorvaldsen beispielsweise 
bekam 1824 von Augusta Amalie von Bayern 
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den Auftrag, ihren verstorbenen Ehemann zu 
portratieren (Abb. 1). Als Orientierungshilfen 
schickte man dem Bildhauer eine ungenu
gende Zeichnung und eine Totemnaske (Hel
sted 1985: 22). Ein Vergleich der beiden Abbil
dungsformen (Abb. 1) macht deutlich, daB 
Thorvaldsen for die Gestaltung der Portratbu
ste die Totenmaske keinesfalls kopiert hat, 
sondern die Figur, als sei sie nach dem Leben
den geformt, dem klassischen Stilideal ange
paBt hat. 

Die letzte Verwendung einer Effigies in 
Frankreich bezog sich auf das Begrabnis von 
Jean Paul Marat, der bekanntlich 1793 von 
Charlotte Corday ermordet wurde. Nach Ben
kards Informationen war Marats Leichnam zu 
spat, d.h. nach Eintritt der Totenstarre, ein
balsamiert warden und auBerdem war sein 
Gesicht durch Lepra entstellt gewesen, so daB 
man aus asthetischen Grunden den Volkshel
den nur als idealisierte Schaupuppe der Of
fentlichkeit zeigte (XVII f.). Allerdings zeich
net sich for die Totenmaske von Marat und 
auch for die von Mirabeau (1791) in dieser Zeit 

Abb. 3: Totenmaske von Gotthold Ephraim Lessing, 
en profil, aus: Benkard 1927. 



schon ein Doppelcharakter ab, als sie nicht 
nur als Vorbild for die Effigies, sondern auch 
als eigenstandiger Grabschmuck fungierten. 

Vom Hilfsmittel im Kiinstleratelier wird die 
Totenmaske um 1800 zu einem selbstandigen 
Objekt. In Deutschland ist die Abkehr von den 
Effigies mit dem Trauerzerimoniell von Gott
hold Ephraim Lessing (1781) (Abb. 2/Abb. 3) 
verbunden. Freunde Lessings lieBen die 
Maske anfertigen und manifestierten damit 
ein Stiick Erinnerung, das, wie Benkard 
(XXXVII f.) beschreibt, »dem Ratselhaften des 
Todes» verbunden ist: hier sei die Totenmaske 
»das letzte Bild des Menschen, sein ewiges 
Antlitz«. Neu ist die retrospektive, die indivi
duelle Erinnerung betreffende Funktion der 
Totenmaske, wodurch nun die Frage nach der 
Authentizitat des Objekts in den Vordergrund 
gestellt wird. 

Bedeutet die Abwendung von der idealisier
ten Effigies eine bewuBte Auseinandersetzung 
mit dem Ratsel des Todes? Oder kommt in der 
Totenmaske lediglich eine andere Form der 
Herrschaft iiber den Tod zum Ausdruck? Das 
Sterben eines Mitmenschen ist for die ihm Na
hestehenden eine Grenzerfahrung: »als Erfah
rung der Verletzlichkeit des sozialen Ktirpers« 
(Macho 1987: 408). Der verbale und ktirperli
che Kontakt zum Sterbenden wird abgebro
chen, sein Aussehen verandert sich schnell. 
Der Schrecken des Todes liegt in dem unwider
ruflichen Kommunikationsabbruch, der beim 
Blick auf die Leiche offenbar wird (ebd.). Eine 
Maske wird in jenem Moment angefertigt, in 
dem der Mensch zwischen Noch-Sein und dem 
Verfall des Ktirpers sich befindet. Im AnschluB 
an Macho (196 ff.), der den Tod als eine Chiffre 
for die Grenzerfahrungen in unserem Umgang 
mit dem Tod bezeichnet, ware die Totenmaske 
Ausdruck der Fixierung der Grenze. 

3. Totenmaske und 'physiognomische 
Wahrheit' 

In der Zeit des Umbruchs in der Einstellung 
zum letzten Abbild eines Menschen, die durch 
die franztisische Revolution eingeleitet wird, 
zeichnet sich im Bereich der Medizin eine ent
scheidende neue Einstellung zum Tod ab. 

»Der Tod ist nicht mehr, was er so lange Zeit 

gewesen ist: die N acht, in der sich das Leben 
aufltist und selbst die Krankheit sich triibt; es 
ist nun jene Macht, die den Raum des Organi
smus und die Zeit der Krankheit beherrscht 
und ans Licht bringt ... « (Foucault 1988: 158). 

Der Blick auf die Leiche ist nun einer, der 
ihr vergangenes Leben befragt; im Tod findet 
»das Leben seine Exposition und damit seine 
Wahrheit« (159). 1st nicht die Abkehr von der 
idealisierten Maske der Effigies ein Verweis 
auf eine spezifische Form der Vergegenwarti
gung des Lebens? Das Antlitz des Toten wird 
mithin zum Symbol for Leben, wenngleich 
auch nicht for Lebendigkeit. Die Abltisung von 
Scheingesichtern im Zeitalter der Aufklarung 
ist ferner auch ein Zeichen for eine zuneh
mende lndividualisierung. Totenmasken driik
ken in diesem Sinne das Interesse am Lebens
verlauf aus. 

Die individuelle Zeichnung des Gesichts, die 
in der Maske sich abdriickt, wird als Textur, 
als aussagefahige Oberflache angesehen. Man 
ktinnte hier von einem sezierenden Blick spre
chen, gleich dem der Anatomen, die im Inne
ren des Ktirpers nach pathologischen Ursa
chen forschen. Analog zum Blick des Medizi
ners steht der Blick des Physiognomikers, der 
die auBeren Gesichtsziige mit einer Geistig
keit verbinden will. Den Anfang macht 1775 
Johann Caspar Lavaters Studie Physiognomi
sche Fragmente, in der eine neue Be-Schau des 
Menschen beschwtirt wird und die Wahrheit 
des Visuellen als ein neues Dogma erscheint. 
Im 19. Jahrhundert wird ein besonderes Inter
esse am Gesicht entwickelt, das Gesicht, das 
auf innere Verfassungen deuten soll und das 
einen Status oder einen Typus reprasentiert. 
Im iibertragenen Sinne ktinnte man von einer 
Gesichtsmaske sprechen, hinter der ein be
stimmtes Leben vermutet wird: eine Zuord
nung von Maske und Biographie. Es sind aber 
nicht nur die verschiedenen Wissenschaften, 
die dieses Interesse forcieren, sondern das 
neue Medium Fotografie ruft die Aufmerksam
keit for das eigene Gesicht und das des ande
ren auch in breiten Bevtilkerungsschichten 
hervor. Wahrend ab 1850 die wissen
schaftliche Lehre der Physiognomik stark vor
angetrieben wird und in der Anthropologie, 
Ethnologie, Medizin und Kriminologie Anwen-
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dungsbereiche findet, entstehen for den All
tagsgebrauch mit Hilfe der populii.ren Atelier
fotografie standardisierte Abbildungen, die die 
Gesichter mit einem bestimmten Habitus und 
einer gesellschaftlichen Position verkniipfen. 
Mit anderen Worten: die Fotografie reprii.sen
tiert Gesichtsmasken, die einem besonderen 
Wahrnehmungscode entsprechen. 

Etwa zur gleichen Zeit, da man sich von der 
idealisierten Schaupuppe abwendete, wurden 
im Totenkult auch offentlich biirgerliche Be
riihmtheiten aus dem Wissenschafts- und Gei
stesleben geehrt. Die Abnahme ihrer Toten
masken geschah auf Veranlassung von Fami
lienangehorigen und Freunden. Die Masken 
verblieben zwar nicht in einem rein privaten 
Zusammenhang, als sie im Original oder als 
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Abb. 4: Albin Mutterer, 
Wien: Totenportrat 
Dr. Petrus, 1854, aus: 
Geschichte 1983. 

AbguB in musealen Sammlungen oder als Re
produktionen in Publikationen erschienen. 
Dennoch ist diese neue Form des Totengeden
kens eine an bestimmte Bevolkerungsschich
ten gebundene elitii.re Erscheinung. Der popu
lii.re Totenkult bedient sich anderer Gedenkar
tefakte. Das 19. Jahrhundert kennzeichnet 
eine Ubertreibung der Trauer, wie Aries (1976) 
ausgefiihrt hat: nicht der eigene, sondern der 
Tod des Anderen wird gefiirchtet und nur wi
derwillig hingenommen. Zeichen dieses Wun
sches nach Unsterblichkeit, sind m.E. die in 
der zweiten Hii.lfte des 19. Jahrhunderts popu
lar werdenden Leichenportrii.ts. Fotografen 
warben damit, die Leiche in »treffender .Alm
lichkeit« abbilden zu konnen und auf Wunsch 
sie so vor die Kamera zu plazieren, daB sie wie 



lebendig wirkten 5 (Abb. 4). Daneben dienten 
dem Totengedenken Fotografien, die zu Leb
zeiten des Toten hergestellt wurden, reprodu
ziert auf Sterbebildchen oder Porzellantrii
gern. Die Fotografien aus der Vergangenheit 
des Toten sind bis in die Gegenwart wichtig
stes Erinnerungsmittel und auf Friedhofen 
mit Erdbestattung sind in Porzellan einge
brannte Fotografien als Grabschmuck seit ei
niger Zeit wieder beliebt. 

Leichenportriits und Lebendfotografien sind 
Maskierungen des Toten; die Erinnerung hef
tet sich nicht an den Anblick der Leiche, son
dern an das gewohnte Wahrnehmungsmuster 
vom Lebenden. Der populiire, die Objekte idea
lisierende Totenkult hat in den ebenfalls sich 
im 19. Jahrhundert entwickelnden Wachsfigu
renkabinetten eine weitere Ausdrucksform. 
Marie Grossholz , die spiitere Madame Tus
saud, wurde beauftragt (oder ihr wurde gestat
tet), alle gekopften Hiiupter der Revolutions
zeit in Wachs nachzubilden. Moglich war - ob
wohl nach Bruckner (1966: 176) nicht 
eindeutig nachgewiesen, daB sie fiir diese Auf
gabe Masken von den Toten abgenommen 
hatte, die sie in einem chamber of horrors aus
stellte (Benkard 1927: 61). 

Eine Gleichzeitigkeit von Phiinomenen, die 
die Abbildung von Toten betreffen, ist festzu
halten: Totenmasken werden eigenstiindiger 
Teil eines kulturell elitiiren Totenkultes und 
bei Einsatz der Guillotine werden Kriminelle 
durch eine Totenmaske verewigt. Das Aufkom
men der Fotografie wenige Jahrzehnte spiiter 
lost diese Praktiken nicht ab, schafft aber fiir 
die Massenkultur ein Medium, sich der Toten 
als Noch-Lebende zu erinnern. Noch einmal: 
im populiiren Totenkult halt man fest an Bil
dern der Unsterblichkeit, an Idealisierungen 
der Objekte durch die Fotografie und Wachsfi
guren. Allen drei Formen - Totenmaske, Foto
grafie, Wachsbiiste - ist gemeinsam, daB ih
nen jeweils eine Wahrheit des Ausdrucks un
terstellt wurde. 

Doch die Abbilder standen nicht in einem 
individuellen Rezeptionszusammenhang, son
dern die Interpretation dessen, was man sah, 
war auf komplizierte Weise mit den kulturell 
giiltigen Beschreibungs- und Deutungsmu
stern verkniipft. Hier sei an den Unterschied 

zwischen der Totenmaske und der in Brauch
handlungen verwendeten Maske erinnert. Die 
rituellen Masken entsprechen bekannten 
Wahrnehmungsmustern. Der schweizer 
Perchtenlauf oder die Initiationsfeierlichkei
ten von afrikanischen Ethnien oder auch die 
Schauspieler der Commedia dell'Arte bedie
nen sich immergleichen, typisierten Masken, 
deren bildliche Aussagekraft - man konnte sa
gen - zum Inventar einer kulturellen Gemein
schaft gehort. Die Totenmasken hingegen - so 
ist zu vermuten- sollen etwas iiber das Indivi
duum erziihlen. Doch was kann und was 
wurde tatsiichlich gesehen anhand dieser Ab
bildungen? 

Die Beschiiftigung mit dem »tatsiichlichen « 
AuBeren des Menschen, die Suche nach dem 
»wahren« Charakter, die die Physiognomiker 
in der Sichtbarkeit des Gesichts chiffriert se
hen, und die Determinierung des guten und 
des bosen Gesichtes sind erste Zeichen fiir eine 
Entwicklung des klassifikatorischen Sehens, 
die im 19. Jahrhundert Wissenschaft und All
tag langsam durchdringt. 6 Ich mochte, leicht 
zugespitzt, von einem Physiognomisierungs
wahn sprechen, der fiir diese Zeit symptoma
tisch ist. 

4. Hinrichtung und Dokumentation 

In dem ehemaligen Hamburger Kriminalmu
seum, das 1893 eingerichtet wurde, gab es eine 
Sammlung von Totenmasken, der »mittels des 
Fallbeils hingerichteten Verbrecher« (Beitrage 
1926 I, H.2: 5 f.).7 Mit der Guillotine wurde 
erstmals 1792 in Paris eine Hinrichtung voll
zogen. Die franzosische Verwaltung fiihrte 
1812 dieses Geriit in Hamburg ein, das die 
Strangstrafe und das Richtschwert abloste . 
Noch im selben Jahr und im darauffolgenden 
wurde die Guillotinejeweils einmal eingesetzt, 
wiihrend fiir die Vollstreckung der drei Todes
urteile bis 1823 wieder das Schwert benutzt 
wurde (Beitrage 1926, I, H.1). 33 Jahre lang 
gab es in Hamburg dann keine Hinrichtung. 
Das Jahr 1856 ist bedeutungsvoll, da aufgrund 
einer verhiingten Todesstrafe eine neu gebaute 
Guillotine wieder eingefiihrt wurde und 
gleichzeitig die Vollstreckung des Todesurtei
les zum ersten Mal hinter den Gefangnismau-
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Abb. 5: Totenmasken der in Hamburg Hingerich
teten, Kriminalmuseum Hamburg c1912, aus: Ro
scher 1912. 

ern stattfand. Mit dem AusschluB der Offent
lichkeit ist in Hamburg seit 1856 das Zeremo
niell der Strafe nur noch ein Akt des 
Verfahrens der Justiz. Die Bestrafung »verlaBt 
den Bereich der alltaglichen Wahrnehmung 
und tritt in den des abstrakten BewuBtseins 
ein« (Foucault 1976: 16). Just in diesem Mo
ment wird im Auftrag der Polizeibehorde in 
Hamburg die nachweislich erste Totenmaske 
von einem Hingerichteten angefertigt, und 
man ist geneigt, von einem Akt der Spurensi
cherung und Dokumentation der verborgenen 
Vorgange zu sprechen. 8 Eine Verschiebung fin
det statt: Das fruhere Schauspiel reduziert 
sich auf ein bildhaftes Objekt. Hinzuzufogen 
ist, daB eine Abbildung dieser Art auch nur 
deshalb moglich war, weil die neue Hinrich
tungsart den Kopf ganz belieB, im Gegensatz 
zu den folterartigen Vollstreckungsmethoden 
fruherer Zeiten. 

Zwei fotografische Quellen uber die Ham
burger Sammlung von Totenmasken Hinge
richteter sind zu priisentieren: Die eine Abbil-
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dung zeigt Masken aus den Jahren 1856 bis 
1912 (Abb. 5), wie sie im Kriminalmuseum 
priisentiert wurden, die andere Fotografie ver
zeichnet 31 Totenmasken aus der Zeit zwi
schen 1856 und 1949 (Abb. 6).9 Die Masken 
sind heute teilweise im Museum for Hambur
gische Geschichte magaziniert, teilweise in 
der Kriminalpolizeilichen Lehrmittelsamm
lung ausgestellt. Die Totenmasken sind nicht 
archiviert, das bedeutet, daB keine Informatio
nen und Quellen daruber existieren, warum 
sie vor dem Zweiten Weltkriege ausgelagert 
wurden, wiihrend das Kriminalmuseum fast 
vollstiindig zerstort wurde. Im Hamburger 
Untersuchungsgefangnis wurde 1936 eine so
genannte kriminalbiologische Untersuchungs
und Sammelstelle eingerichtet (Neureiter 
1940: 10). Es ist zu vermuten, daB die Toten
masken zu diesem Zeitpunkt als wissen
schaftliches Material dorthin verlegt wurden. 
Oder gab es fi.ir die Totenmasken in der N iihe 
der Guillotine einen Gedenk- oder Schau
raum?10 Selbst noch nach 1945 hatte man in 
Hamburg Totenmasken von guillotinierten 
Kopfen anfertigen lassen, bis durch das 
Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutsch
land die Todesstrafe abgeschafft wurde. Wel
che Funktion hatten diese Abbilder der Hinge
richteten, welche Bedeutung hatte die Verewi
gung des Antlitzes? Sind diese Masken mit 
jenen von beruhmten Personlichkeiten ver
gleichbar? Anhand der sehr spiirlichen krimi
nologischen Literatur zu diesem Thema will 
ich versuchen, verborgenen zeitgenossischen 
Ideen auf die Spur zu kommen und in Form 
eines allgemeinen Rahmens der oben ange
sprochenen These vom Physiognomisierungs
wahn nachzugehen. 

5. Totenmasken des 
Kriminalmuseums 

Das Kriminalmuseum m Hamburg enthielt 
eine Sammlung von Lehr- und Vergleichsob
jekten, Realien der Kriminalistik, die dem an
gehenden Kriminalbeamten hilfreiches An
schauungsmaterial sein sollten. Kriminalmu
seen wurden als wichtige Lehrstiitten 
angesehen und waren Bestandteil des Stu
diums der Kriminalistik (Beitriige 1926, I, H. 



Abb. 6: Totenmasken von zwischen 1856 und 1949 in Hamburg Guillotinierten, anonym c1949. Kriminalpoli
zeiliche Lehrmittelsammlung Hamburg . 

1: 1). Das Hamburger Kriminalmuseum war 
kein offentliches Museum, sondern es stand 
seit dem Amtsantritt des Polizeiprasidenten 
Gustav Roscher (1892), der es initiierte, im 
Dienste der Ausbildung von Kriminalisten. 
Die Totenmasken der Hingerichteten waren 
hier eingegliedert unter der Rubrik »Samm
lung aus der Praxis, Straftaten gegen Leib und 
Leben«: 

»Die Mordtaten der letzten 70 Jahre (vor 
1926, Anm . d. Verf.) sind durch die Werkzeuge 
und verletzten Korperteile der Getoteten, so
wie durch die Totenmasken der in diesem Zeit
raum hingerichteten Personen dargestellt« 
(Beitrage 1926, I, H. 1: 4). 

Ebensowenig gibt Roscher (1912: 228) wei
tere Erklarungen zu Gebrauchsweise und Be
deutung der Totenmasken, die - wie zeitgenos
sischen Abbildungen zu entnehmen ist - in 
einem mit Gardinen verhangten, verglasten 

11 Et hnologia Eu ropaea 23:2 

Holzschrank aufbewahrt wurden (Abb. 5). Es 
war nicht ungewohnlich, daB zeitgenossische 
Museumsvitrinen biirgerlichen Wohnzimmer
schranken glichen, doch die Vitrine for die To
tenmasken ist besonders und ahnelt einem Re
liquienschrein oder Ahnenschranklein, bei 
dem die Objekte dem direkten Blick zunachst 
verborgen bleiben. Die einzelnen Masken sind 
aufrecht auf Holztrager montiert und mit 
einem Namensschild versehen. Viel niichter
ner ist die spatere Prasentation (Abb. 6) im 
Bereich der Strafjustiz, wo die Masken ohne 
Stander auf schraggestellten Regalflachen ab
gelegt wurden. 

Ein Mediziner, der Anfang des 20. Jahrhun
derts einigen Hinrichtungen beiwohnte, be
schreibt 1926 die Herstellung der Totenmas
ken. Auf Weisung der Polizeibehorde wurden 
zunachst Stukkateurhandwerker und spater 
Anatomiegehilfen damit beauftragt, unmittel-
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bar nach Uberweisung des Leichnams in die 
Anatomie (etwa 20 bis 30 Minuten nach der 
Hinrichtung) einen Gipsabdruck herzustellen 
(Beitrage 1926, I, H . 2: 5 f.) . Ungleichheiten in 
der technischen Ausfiihrung hatte es gegeben, 
bis 1893 der in der Anatomie tatige Kustos 
Kriiger 11 »das Herstellungsverfahren in ausg e
zeichneter Weise durch die Anwendung des 
Krukenbergschen Zinkleims zur Gewinnung 
der Matrize sowie durch Herstellung prakti
scher Stiitz- und Schutzvorrichtungen fiir das 
Abformen des Kopfes verbessert hat.« (5) Der 
Tote sollte noch nicht durch die Leichenstarre 
gekennzeichnet sein, sond ern eine »naturge
treue« Abbildung miiBte »samtliche Eigen
schaften der Lebensfrische « (6) miteinfangen. 
Der deutsche Bildhauer Georg Kolbe spricht 
ahnlich wie der Mediziner: »Erstarrung andert 
die Ziige« (Benkard 1927 : XLI) . Wie in der An
atomie wird auch im Kiinstleratelier der tote 
Kopf so gebettet und gestiitzt, daB ein »richti 
ger Ausdruck « entsteht, und das heiBt in die
sem Fall: ein Ausdruck, der nicht entstellt, der 
eher noch mit dem Leben als mit der Starre 
des Todes verbunden ist. Ob es nun sanft ent
schlafene oder von einer Krankheit durch den 
Tod erltiste oder gewaltsam enthauptete Per
sonen waren - fiir das plastische Abbildungs
verfahren scheint die Todesart offenbar keine 
Rolle gespielt zu haben. 

Das Sterben durch die Guillotine wurde je
doch seit dem ersten Einsatz des Hilfsgerates 
von medizinischer und philosophischer Seite 
vehement diskutiert. Die Erfindung der Tti
tungsmaschine wurde im Vergleich zu den frii
heren Verfahren als ein Akt der Menschlich
keit gepriesen: gegeniiber dem Opfer 
einerseits, weil die Guillotine dessen Schmerz 
verringerte, gegeniiber den Zuschauern ande
rerseits, weil das BlutvergieBen reduziert 
wurde (Arasse 1988: 23). Die Enthauptung 
durch das Fallbeil der Guillotine erfolgt unge
heuer schnell. Schnell wie der Blitz entschei
det das Beil zwischen Leben und Tod, was 
»schon bald als monstrtise Obsztinitat empfun
den werden [sollte], als eine Herabwiirdigung 
des Individuums im entscheidenden Moment 
seines Lebens« (51). Eine Debatte entfacht 
sich iiber die Frage, ob der Kopf sofort nach 
seiner Abtrennung vom Ktirper jegliches Be-
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wuBtsein verliert und wann der Todeszeit
punkt festgesetzt werden kann (52 f.). 

»Die sofortige Wirkung der Guillotine wird 
zu einer Ungeheuerlichkeit in philosophischer 
Hinsicht: Sie zwingt dazu, das Ende des physi
schen Lebens von dem des psychischen Lebens 
zu unt erscheiden. Dies aber bedeutet eine zeit
liche Diskrepanz , bei der die Einh eit des Sub
jekts in Stucke geht « (54). 

Diese Einheit des lndividuums sollte hinge
gen aber in der Totenmaske der natiirlich Ver
storbenen versinnbildlicht werden. Die Phy
siognomiker bestehen auf der gegenseitigen 
Abhangigkeit von physischem und psychi
schem Leben. Der eintretende Tod von aufna
tiirlichem Wege Sterbenden wird einem Kli
schee zufolge als rettend, erltisend, als ganz
heitliche Abrundung des Lebens 
charakterisiert. Dazu noch einmal Georg 
Kolbe : 

»Des Menschen Tod bezeichnen wir als eine 
Erltisung. Und wirklich folgt dem letzten 
Atemzug alsbald ein fast iiberirdisches La
cheln. Allen Leides enthoben , vollbracht! Wie 
eine Erfiillung, eine Vollendung als das htich
ste Moment des Lebens erscheint so das Ster
ben« (Benkard 1927: XLI). 

Im Vergleich dazu steht der Bericht eines 
Kriminalbeamten aus der gleichen Zeit (1926), 
der detailliert eine Hinrichtung beschreibt, die 
in einem gleichsam mystischen Nachspiel ein 
letztes Wehren des Delinquenten zur Falge 
hat. Der zum Tode Verurteilte, von zwei Seel
sorgern begleitet, wird vom Scharfrichter und 
seinen drei Knechten am Schafott empfangen 
und an das Brett geschnallt, das danach waa
gerecht vor eine Apparatur geschoben wird. 
Hier wird der Kopf eingespannt. 

»Jetzt wurde die Halskrause herunterge
klappt, ein Knecht zog den Kopf des Delin
quenten am Haar nach vorn, der Scharfrichter 
beriihrte den Hebel des Beiles, und das 
schwere Beil fuhr wie ein Blitz nieder und 
trennte den Kopfvom Rumpfe; der Kopffiel in 
den schlauchartigen Sack , der unter das Scha
fott fiihrt. [ ... ] Sofort eilten einige Arzte und 
andere Personen in den unteren Raum des 
Schafotts, und als der Physikus Gernet das 
Haupt des Delinquenten am Haare emporhob, 
schnappte der Mund noch zweimal aufund zu, 



Abb. 7: Totenmaske des Raubmtirders Winkler (1888 hingerichtet), aus: Beitrage 1926, Bd. 1, H. 2. 

und ebenso offneten und schlossen sich die Au
gen noch zwei- oder dreimal« (Beitrage 1926, I, 
H. 1: 114 f.). 

Der abgetrennte Kopffiihrt noch fur Sekun
den ein Eigenleben; diese Bewegungen losen 
eine tiefe Angst vor dem geheimen Leben der 
Leiche a.us, die in diesem niichternen Bericht 
zwar nicht unmittelbar deutlich wird, aber von 
der zahlreiche Rituale des sogenannten Volks
glaubens Zeugnis ablegen .12 

Man kann sich vorstellen, daB der abge
schlagene Kopf nicht jenes von Kolbe ideali
sierte Lacheln trug, sondern im Gegenteil von 
der Angst gekennzeichnet war, die in den Ta
gen, Stunden und Sekunden vor dem herab
schnellenden Beil durchlebt wurde. Nicht »Er
losung« und »Erfullung« kennzeichnen dieses 
Sterben, oder genauer: diese technische Aus
schaltung von Leben. Der Blick ist ein ande
rer: die Justiz bestraft einen Menschen mit 
dem Tode, der einen Mord begangen hat und 
aus der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen 
wurde (im juristischen Terminus: »dauernder 
Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte«). Da 
die Marter bis an den Nullpunkt reduziert ist, 
gibt es bei der Guillotinierung nur eine ver
schwindend geringe Zeitspanne dessen, was 

man als Sterben oder Ringen mit dem Leben 
bezeichnet. In den Fallbeschreibungen der in 
Hamburg Hingerichteten werden hin und wie
der »Die letzten Stunden des Delinquenten « 
(Beitrage 1926) dokumentiert. Es sind Beob
achtungen iiber den seelischen Zustand der 
Todeskandidaten, beurteilt nach einem einfa
chen Schema: ob sie reumiitig und gefaBt oder 
uneinsichtig und kalt dem Schafott entgegen
getreten sind. Die Debatte um das Wie des 
Sterbens und seine Auswirkungen auf den Ge
sichtsausdruck, der als »ewiges Antlitz« zum 
Abdruck gelangt, wurde bei der Polizei und in 
der Kriminologie nicht gefuhrt. Dabei unter
scheiden sich einige Totenmasken von Hinge
richteten sehr offensichtlich von denen, die be
riihmte Personlichkeiten darstellen . Bei der 
Maske des 1888 hingerichteten Morders Carl 
August Winkler (Abb. 7) z.B. sind Augen und 
Mund geoffnet abgebildet. Welchen dokumen
tarischen Wert hat diese Geste, die bei ande
ren Totenmasken auf jeden Fall vermieden 
wird? Der geoffnete Mund einer Leiche ist im 
Totenkult des europii.ischen Abendlandes ein 
Tahu; durch ihn konne die Seele des Verstorbe
nen entweichen und mithin Furcht auslosen 
(Macho 1987: 413). In der Beschreibung iiber 
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das Verhalten des Delinquenten Winkler kurz 
var seiner Hinrichtung heiBt es: Er erkliirte 
dem Geistlichen, daB ihn der Tod endlich van 
dem Bild erlosen wiirde, das ihm als letztes 
van seinem Opfer im Gediichtnis geblieben 
war. lmmer wieder sah er die Leiche zu seinen 
Fu.Ben liegen, »den starren Mund geoffnet, aus 
dem ein Fluch gegen ihn ertone« (Beitriige 
1926, I, H . 2: 169). 

Warum wurde iiberhaupt van den Hinge
richteten eine Maske abgenommen, warum 
hatte eine Fotografie des Verurteilten for die 
Kriminalisten nicht ausgereicht? 
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Abb. 8: »Albers und 
sein Opfer « (1914 
hingerichtet) , aus: 
Beitrage 1927, II, H. 3. 

6. Ausstellung des Bosen 

Die Hamburger Totenmasken von Hingerich
teten scheinen durch den Schrein, in dem sie 
im Kriminalmuseum aufgebahrt waren, nach
triiglich eine Wiirdigung erfahren zu haben 
und zwar im Sinne van: das Bose ist gesiihnt 
und gebannt. Das dreidimensionale Objekt ist 
ein Beweis dafor, daB die Justiz wirksam war . 
Die schon erwiihnten Fallberichte liefern die 
Vorgeschichten und Beschreibungen der Cha
raktere jener Menschen, die sich hinter diesen 
Masken verbergen. Es ist ein physiognomi
scher Denkansatz, der hier zum Ausdruck 
kommt: die iiuJ3eren Formen sollen Verweise 
auf Charaktereigenschaften sein, der Lebens-



Abb . 9: Konservierter Kopfvon Friedrich Haarmann 
(1925 hing erichtet) , aus: Werremeier 1992 . 

weg ist Kausalerklarung for das So-und-nicht
anders-Sein des lndividuums. Vermutlich je
ner Idee zufolge, daB das Abbild den Text be
statigt und umgekehrt, sind die Dokumenta
tionen der Falle mit Abbildungen von 
Totenmaske, erkennungsdienstlichen Fotogra
fien und in manchen Fallen von Mordwerkzeu
gen und Tatortansichten illustriert (Abb. 8). 
Es sind Schaustucke, die den Ablauf von Ver
brechen und nicht deren Aufklarung illustrie 
ren . Sie sind Zeichen dafor, daB ein Mord 
stattgefunden hat und daB man ihm einen Ta
ter zuordnen kann . Die Totenmasken sind Be
standteil des Studienbereichs Mord; sie schei
nen mir auf zweifache Weise ein Symbol for 
die Auseinandersetzung mit dem Tod zu sein. 
Ermordet zu werden oder durch Enthauptung 
zu Tode kommen sind zwei extreme Todesar
ten, die darin ihre Gemeinsamkeit haben, als 
sie beide die Macht einer Person iiber den Tod 
eines Anderen mitsichfohren. 

Ein physiognomisches Zeichen, die Toten
maske, wird mit Bedeutungen aufgeladen, 

und im Gegensatz zur rituellen Maske zweifelt 
man offenbar bei der Totenmaske nicht an der 
Identitat zwischen der auBeren Gestalt und 
der inneren Verfassung. Oder anders gesagt: 
Wenn iiber eine Totenmaske gesprochen wird, 
glaubt man an ein unverfalschtes Abbild. Wie 
bei der zeitgenossischen Rezeption von Foto
grafien gibt es einen Glauben an die unmittel
bare Deckung von Vorbild und Abbild. 13 Um 
ein Noch-mehr an Authentizitat ging es wohl 
der Gerichtsmedizin in Hannover, die den ab
geschlagenen Kopf des Massenmorders Haar
mann for alle Zeiten in einem Glas konser
vierte14 (Abb. 9). Was uns heute als fetischisti
scher Trophaenkult anmutet, war for die 
Zeitgenossen offenbar ein »echter Beweis « for 
die Existenz des Bosen. 

Fur die Hamburger Sarnmlung von Toten
masken Guillotinierter gibt es keine Quellen, 
die Auskunft iiber ihre zeitgenossische Ver
wendung geben konnten . Lediglich an einer 
Stelle wird erwahnt, daB die Masken, zu denen 
teilweise auch die dazugehorigen Schadel er
halten waren, »for vergleichende Messungen 
ein wertvolles anthropologisches Material« 
darstellen wiirden (Beitrage 1926, I, H . 2: 6). 
Ist es letztendlich der Blick des Kriminalisten, 
der mit einer plastischen Abbildung dahinge
hend geschult werden soll, an der Totenmaske 
das physiognomische Zeichen zu deuten? Oder 
sind die Totenmasken lediglich in auratischer 
Weise Metapher for das Bose schlechthin? Die 
Verbindung von Abbild und Text gibt dem 
Blick eine Richtung. In dem Bericht iiber den 
Fall Wiese, einer sogenannten Engelmacherin, 
werden eine fotografische Abbildung en face 
und eine Totenmaske en profil der Frau wie
dergegeben (Abb. 10) und gesagt: »Sie hatte 
einen unheimlich stechenden Blick und lieB 
sich durch keine Worte riihren « (Beitrage 
1926, I, H. 2: 59). Ferner wird ihre Korperspra
che wahrend der Gerichtsverhandlungen be
obachtet, ihre GefaBtheit und ihre List betont, 
was im Verhaltnis zu ihren Mordtaten als eine 
Ungeheuerlichkeit gedeutet wird und die Ver
urteilte als unrnenschliche Bestie darstellt. 

Das Visuelle und die Wahrnehmung der 
Oberflache werden mit Bedeutungen aufgela
den. Mitte des 19. Jahrhunderts erscheint das 
Buch Die Symbolik der menschlichen Gestalt 
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von Carl Gustav Carus, das eine Anleitung fur 
die korperliche Ausdruckskunde des menschli
chen Charakters darstellt. Carus, der selbst 
eine umfangreiche Totenmasken-Sammlung 
besaB, empfahl Ubungen fur das Erkennen 
von Strukturen. Dach das Studium der phy
siognomischen Zusammenhange allein wiirde 
nicht reichen, »um den wahren Menschenken
ner zu schaffen«; hinzukommen miiBten 
»Spiirkraft«, »ein gewisses natiirliches Gefuhl« 
und »ein gewisser angeborener Blick« (Carus 
1858: 381). Um den Blick, der alles erfassen 
kann, geht es Ende des 18. Jahrhunderts auch ., 
dem Philosophen und Staatsrechtler Jeremy 
Bentham, der die Bezeichnung Panopticon fur 
seine Gefangnis-Architektur wii.hlt, eine Straf
anstalt, die qua Macht des Blicks umerziehen 
sollte (Oettermann 1992: 40). Als Panoptikum 
bezeichneten auch die Bruder Castan in den 
1870er Jahren ihr Wachsfigurenkabinett in 
Berlin (das damals groBte der Welt), in dem 
kuriose Effekte, in Wachs gearbeitete be
riihmte Personlichkeiten und eben auch eine 
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Abb. 10: Fotografie und Totenmaske von Elisabeth 
Wiese (1905 hingerichtet), aus: Beitrage 1926, I, 
H. 2. 

»Verbrechergalerie« ausgestellt waren. Die Ar
beit an der Zurschaustellung von fremden und 
kriminellen Kopfen war im Falle von Louis 
Castan eng mit der anthropologischen Wissen
schaft verkniipft. Er war aktives Mitglied der 
von Rudolf Virchow geleiteten Berliner Gesell
schaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urge
schichte, deren ethnographisch-anthropologi
sche Forschungsergebnisse teilweise in model
lierten Wachsportrii.ts festgehalten und vor 
der Griindung des Museums fur deutsche 
Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausge
werbes (1889) im Panoptikum ausgestellt wur
den (Karasek/Neuland 1991: 3 f.). Als 1922 
Castan's Panoptikum versteigert wurde, si
cherte sich das Berliner Kriminalmuseum die 
Portrii.tbiisten von Mordern, die bis dahin ne
ben seltenen Abnormitii.ten und »Wilden« die 
Schaulust am Fremden fur ein groBes Publi
kum befriedigt hatten (Oettermann 1992: 54). 
Eine ii.hnliche Vergangenheit miigen auch jene 
drei Totenmasken von hingerichteten Mordern 
der Jahrhundertwende gehabt haben, die im 



Abb. 11: Totenmaske von Benthien (1890 hingerich
tet). Kriminalpolizeiliche Lehrmittelsammlung 
Hamburg. 

heutigen Kriminalmuseum in Wien ausge
stellt sind. Es sind Gipsabdriicke, denen 
Haare, Ohren, Schnurrbart, Zahne und Zunge 
anmodelliert und die koloriert sind. 15 Wissen
schaftliches Forschungsinteresse und popu
lare Anschaulichkeit lagen in diesem Fall nah 
beieinander. Ich vermute einen Zusammen
hang zwischen den Sammlungen van Toten
masken Hingerichteter, dem Panoptikum und 
den Schadelsammlungen van Medizinern, An
thropologen und Kriminologen (z.B. Carus, 
Virchow, Lombroso): Sie sind Archive des 
Blicks und Symbol for den Glauben an die 
physiognomische Erfassung des Menschen. 

In der Falge van Carus entwickelt sich die 
Wissenschaft van der Physiognomie, der Aus
drucks- und Charakterkunde schnell. Beson
ders in der Kriminologie regten die Werke der 
italienischen positivistischen Schule (Lom
broso, Ferrero) umfangreiche Studien um die 
Debatte an, wie ein Verbrecher aussieht, ob es 

angeborene Anlagen gibt, wie man Kriminelle 
erkennen kann. Fur Messungen und die Schu
lung des Blicks benutzten sie Schadel, Toten
masken, Fotografien. Der Wille zum Wissen 
fohrt im 19. Jahrhundert zu einer ungeheuren 
Diversifizierung bei der Betrachtung des Men
schen und zu einer Vorstellung van der Trans
parenz des Kriminellen. Die Kriminalmuseen 
waren angefollt mit Objekten, die Auskunft 
uber Bedeutungen geben sollten. 16 Wissen 
heiBt aber hier auch gleichzeitig, die gewonne
nen Erkenntnisse zu klassifizieren und zu ty
pisieren. Wurde damit aber nicht eine neue 
Maskierung vorgenommen? Es handelte sich 
um Entweder-oder-Relationen, um die Unter
scheidung van gut und hose, gesund und 
krank, normal und anormal. Die Totenmasken 
des Kriminalmuseums sind Dokumente einer 
Sichtbarkeit und nicht traditionelles (Mas
ken-)Zeichen des Versteckens und des Ge
heimnisses. An dieser Stelle gesteht man ih
nen kein Spiel zu, keine Zweideutigkeit in der 
Aussage. Im Kol}text ihrer Ausstellung repra
sentiert die Totenmaske van einem Hingerich
teten etwas seltenes: die Physiognomie eines 
Morders, ein van der Gesellschaft AusgestoBe
ner der hochsten Verbrecherkategorie. Die 
Maske ist Objekt des Studiums und Trophae 
(Objekt der Emotionalitat) und Fetisch (Stell
vertreter for das Bose) zugleich. Neben ande
ren ikonographischen Aufzeichnungen (Foto
grafien, Schemata) der Anthropologie werden 
diese Totenmasken als dreidimensionale Ab
bilder einer Bedeutung - und nicht eines Rat
sels - verstanden (Abb. 11). Der Gipsabdruck 
scheint daruber hinaus einen intensiveren 
Eindruck vermittelt zu haben, im Vergleich zu 
den Fotografien, die van den entsprechenden 
Personen var der Hinrichtung erstellt warden 
waren. Wie an den Wachsfiguren des Panopti
kums scheinen die Geschichten an den plasti
schen Verbrecherkopfen besser zu haften und 
das Dreidimensionale der Illusionsbildung for
derlicher zu sein. 

Mit der Aufsicht auf die Totenmasken van 
hingerichteten Mordern meinte man eine Of
fenbarung des Wesens erfahren zu konnen . 
Durch den Kontext, in den sie gestellt wurden 
(Kriminalmuseum und spater vermutlich Kri
minalbiologische Untersuchungsstelle), ver-
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lieh man ihnen eine Autoritat und machte sie 
zum wissenschaftlichen Hilfsmittel for die 
physiognomische Idee. In den Raumen des 
Panoptikums wirkten sie als Objekte des Gru
selns, versuchte man doch, im Gegensatz 
dazu, im popularen Totenkult dem Anblick der 
Abbildung von einer Leiche zu entkommen. 

Anmerkungen 
1. Die Totenmasken von Etkar Andre und Fritz 

Schulze in der Ausstellung » ... wenn alles in 
Scherben fallt. Hamburgs Weg in den Feuer
sturm«, Museum for Hamburgische Geschichte 
(5/93 - 2/94). 

2. Siehe Jansen/Jansen 1978: 37-53. Hier wird 
auch Bezug genommen zur symbolischen Ver
flechtung von Maske und Tod in der Belletristik 
und in der Kunst. 

3. Nach dem Oxford English Dictionary in der Be
deutung von: Imitation zu Tauschungszwecken. 

4. Siehe Grimms Worterbuch, Bd. 2, Spalte 263-
265: »Bosse: jocus, ludus, <loch nie in der alten 
Bedeutung eines Bildwerks (. .. ), nur im Sinn 
eines Spiels (. .. ). Bossieren: fingere, adumbrare, 
abreiszen, in Bossen stellen: die welt mit einer 
kolen nur entwerfen und bossieren, aber nit er
schtipfen, abmalen oder conterfeien« (. . .). 

5. Die Leiche wurde in einem Stuhl aufgerichtet, 
<lurch Ktirper- und Kopfstutze festgehalten und 
spater wurden Augen sowie ein Lacheln einge
zeichnet (Gebhardt 1978: 96 f.; Frank/Kuntner 
1983: 23). 

6. Einen Htihepunkt hat die Entwicklung (zumin
dest in Deutschland) in den 1920er Jahren; aus 
dieser Zeit stammen auch die schon erwahnten 
Dokumentationen und die spar lichen kriminolo
gischen Hinweise iiber Totenmasken. 

7. Gipsabdriicke der Ktipfe von Hingerichteten wa
ren nach Auskunft von Heindl (1930: VII) au/3er 
in Hamburg um 1905 in verschiedenen deut
schen Kriminalmuseen, namentlich in denen 
von Berlin und Dresden zu sehen. 

8. In einem anderen Zusammenhang ktinnten 
Presseberichte iiber die Hinrichtungen, bei de
nen auch immer eine Anzahl von Zeugen teil
nahmen, ausgewertet werden. 

9. Die Abbildung von 1949 zeigt vermutlich die 
Ausstellung im Strafjustizgebaude. Nicht alle 
Masken des Kriminalmuseums sind hier zu se
hen und, wie ein Vergleich mit dem Todesregi
ster der Gefangnisverwaltung (Staatsarchiv 
Hamburg, Ahl. 4/141) zeigt, erscheinen for die 
Zeit zwischen 1933 und 1949 nur ein Bruchteil 
von Gipsabdriicken derjenigen, die tatsii.chlich 
hingerichtet wurden. Aufgrund der defizitaren 
Quellenlage ist nicht zu klaren, ob von allen in 
Hamburg Guillotinierten eine Maske abgenom-
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men wurde. Bis zum Jahre 1926 ist das nach
weislich der Fall (Beitrage 1926, I, H.1: 4), da
nach verliert sich die Spur. Fur den Hinweis auf 
die Fotografie von c1949 nebst des Verzeichnis
ses danke ich Herrn Bottcher, Kriminalpolizeili
che Lehrmittelsammlung Hamburg. 

10. Fur die Unterstiitzung bei der Quellensuche 
danke ich Ulrich Bauche. 

11. Er signierte iibrigens seine Abgiisse wie Kunst
werke. 

12. Insbesondere beziehen sich die Verhaltensre
geln auf das Zudriicken und Abdecken der als 
bedrohlich empfundenen Augen und das Ver
schlie/3en des Mundes. Siehe Beispiele bei Ma
cho 1987: 412 f. 

13. Beziiglich der tradierten Totenmasken von be
riihmten Perstinlichkeiten existiert eine Ertirte
rung iiber echte und gefalschte oder iiberarbei
tete Totenmasken. Es ist auch hier die physiog
nomische Idee, die den Grund for die Frage nach 
der Authentizitat darstellt. 

14. Das Praparat ist heute im Rechtsmedizinischen 
Institut der Universitat Gottingen gelagert. Fur 
medizinische Untersuchungszwecke hatte man 
Augen und Gehirn Haarmanns herausgenom
men. Von besonderer Brisanz warder Fall Haar
mann bekanntlich nicht nur wegen der brutalen 
Leichenverstiimmelung <lurch den Serienmtir
der, sondern gerade auch wegen des nachlii.ssi
gen Verhaltens der Polizei bei der Aufklii.rung. 
Haarmanns abgeschlagener Kopfktinnte die Er
folgsidee der Polizei und Justiz symbolisieren. 

15. Siehe Kriminalmuseum Wien (Privatmuseum, 
Leitung: Harald Seyrl): Totenmasken von Wan
jek (1901), Vorborye (1902), Senkel (1902). 

16. Zeugnisse for diese Suche kann man heute noch 
im Wiener Kriminalmuseum (Neuaufstellung 
1991 mit alten Bestii.nden) und besonders im 
Museo di Antropologia Criminale, Turin, be
trachten. In letzteres ist die Sammlung von Ce
sare Lombroso eingegangen. Siehe Barbos 1989: 
587-591. 
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SUMMARY 

Death-Masks 
The death-masks of executed criminals, for
merly part of a museum of criminology in 
Hamburg, are the starting point for a general 
reflection on the symbolicity of death-masks in 
our culture. In a short survey the history of the 
death-mask is told beginning with the ideal
izing effigies and ending with the naturalistic 
mask of the 19th century. During this later 
epoch portraiture not only included kings and 
aristocrats but also famous and important lit
erary writers, political leaders, and philosophi
cal thinkers. With this shift of interest in the 
object the attitude towards death underwent a 
gradual change: The death-mask was seen as a 
symbol not of death but of a lived life. The 
mask was intended to show in a realistic man
ner the individual features of the deceased 
without being beautified by the artist; it was 
meant as an artifact which rendered the char
acter of the dead person. Physiognomical 
thinking of the 19th century promoted the idea 
that the inner life of a person was reflected in 
the facial features. This essay argues on the 
basis of the hypothesis that this physiognomi
cal ideology which became more and more pop
ular in the humanities and in quotidian cul
ture during the last century was the guiding 
law for the production of death-mask of fa
mous persons as well as of executed criminals . 
Up to now no documents could be found which 
explain the function of the criminological col
lection of death-masks in Hamburg. The 
masks represent a silent history which ended 
only fifty years ago. Via contextual recon
struction meaning and function of these ob
jects are discussed in this paper. 

Before the background of the introduction of 
the guillotine and the exclusion of the public 
from the decapitation ceremonial the mask as
sumes a special documentary value. The fact 
that the death-masks were part of a crimi
nological collection which functioned as teach
ing material for policemen seem to confirm the 
hypothesis. But what was it policemen should 
see? Were these masks of murderers investi
gated to unveil the human monster? It is in
teresting to note that at the same time plaster 
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casts of famous criminals were shown in so 
called panopticums for public amusement. In 
the context of 19th century death cult the 
death-mask has a double connotation: vener
ation, physiognomical knowledge, memory, 
and it takes the role of the trophy which is 
displayed to inspire horror in the beholder. 
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Despite this multivalent meaning it is always 
the idea of truth, a visualized truth which is 
represented in the naturalistic, threedimen
sional form of the mask. The masks of the dead 
not only show a face but a character, either a 
good and ingenious one or a bad and criminal 
one. 




