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Your Face. Your decision.
Editorial von Gregor Huber

Jedes Gesicht ist anders. Sogar bei eineiigen Zwillingen gibt 
es Millionen von Unterschieden, die vielleicht nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich sind. Mal sind die Augenbrauen etwas 
dünner, die Haut etwas dunkler, die Mundwinkel etwas kur-
viger. All diese Details machen ein Gesicht einzigartig und 
theoretisch einem einzigen Individuum zuordenbar. Auch 
wenn uns unsere Kleidung weitgehend anonym machen 
kann, bleibt das Gesicht als konstanter, sichtbarer Beweis 
unserer individuellen Existenz erhalten. 

Die US-amerikanische Firma «Clearview» soll seit einigen 
Jahren in der Lage sein, fast jedes auf Fotos abgebildete Ge-
sicht einem Namen und einer Adresse zuzuordnen. Das auf 
einem neuronalen Netzwerk basierende System soll um ein 
Vielfaches leistungsfähiger sein als bestehende, ähnliche 
Systeme. Während das FBI (laut eigener Aussage) auf etwa 
400 Millionen Bilder zugreifen kann, sollen dem privaten  
Unternehmen weit über 3 Milliarden Bilder zur Verfügung 
stehen. Die meisten davon stammen aus sozialen Netzwer-
ken wie Facebook, Instagram etc. Laut der Werbung des Un-
ternehmens erfordert die Gesichtserkennung nicht einmal 
perfekte Frontalporträts – theoretisch reichen beschnittene 
oder schlecht gewinkelte Bilder aus. Alle können den Zu-
gang zu der genannten App kaufen, seien es private Unter-
nehmen oder öffentliche Einrichtungen. Die Polizei von 
Gainesville, Florida, zum Beispiel zahlt laut einem Bericht 
der NY Times («The Secretive Company That Might End  
Privacy as We Know It», 18. Januar 2020) 10.000 Dollar für 
ihre Jahreslizenz. Was nach Orwellscher Dystopie klingt,  
ist bereits Realität. Unsere Gesichter machen uns transparent 
– sie machen uns sichtbar, auffindbar und manipulierbar. 
Und wenn ein Gesicht erkannt werden kann, kann es auch 
kopiert und missbraucht werden – Stichwort «Deep Fakes». 

Im Zuge der totalen Überwachung feiert das scheinbar  
archaische Konzept der Maske eine Wiedergeburt: Sei es in 
seiner ursprünglichen Form als physische Gesichtsabde-
ckung (siehe die Guy-Fawkes-Masken, die Tausende während 
der Proteste in Hongkong trugen) oder seien es neue, digi-
tale Formen der Maskierung (Verschlüsselung, VPN, Block-
chain etc.). Nehmen wir Kino und Fernsehen als Indikato-
ren für die kulturelle Relevanz bestimmter Themen, so stehen 
Masken derzeit ganz oben auf der Liste. Für eine erfolgrei-
che Film- oder Fernsehproduktion scheint die maskierte Heldin 
derzeit unverzichtbar zu sein. Verfilmungen von Marvel und 
DC-Comics sind allgegenwärtig und brechen jedes Jahr Kas-
senrekorde. Maskierte Superhelden retten die Welt, immer 
und immer wieder. 

Die erste Ausgabe der Fabrikzeitung im neuen Jahrzehnt 
konzentriert sich auf unsere Gesichter – auf Formen  
von Manipulation und Missbrauch, sowie Methoden der  
Wiederaneignung und der Subversion.

Protest, civil disobedience and other forms of activism have 
helped to define the last decade as one characterised by  
dissent. Protests have sprung up across the globe in order 
to oppose authoritarian regimes, material inequalities, eco-
nomic austerity and environmental degradation, amongst 
others. These collective manifestations demonstrate the 
power of ordinary people to challenge authorities and raise 
consciousness. All protests require visibility in the public 
sphere if they are to be taken seriously by the public and 
politicians. For their part, protestors have a number of strat-
egies and tactics at their disposal to ensure visibility such 
as assembling in urban squares or marching. Going hand-in-
hand with this global surge in protest has been the prolifer-
ation of masks worn during protests from Santiago to Cairo 
and from Hong Kong to London. A common feature is that 
dissent is symptomatic of mask wearing. 

Masks have become common currency for protestors, partly 
because they are easy to make or acquire. Masks take a variety 
of forms including elasticised veneers with human or animal 
guises, face-painting, balaclavas, eye masks, dust-masks, 
mono chromatic facades, and gasmasks. Masks are worn for  
a number of reasons from functional to transformative. 

Mask-wearing during a protest is functional, in order to con-
ceal one’s identity. It helps protestors to obscure their 
identities from authorities and thus it has a protective role. 
At the same time, this challenges the evolving surveillance 
technologies of governmental authorities and their respec-
tive capacities to recognize protestors. Masks have a dual 
function; they help attract attention especially in the media, 
and so the wearer becomes highly visible yet at the same 
time is able to remain anonymous.

Yet, masks also carry the potential to communicate identity 
and solidarity. They help to ascribe belonging to a particular 
cause, idea, interest, identity or ideology. This helps to signify 
a show of strength, a force to be taken seriously. In the 
same way that soldiers would don war paint before a battle 
to show unity (and well as signifying a fearsome foe), a mask 
delineates belonging with the wearer performing solidarity.

Certain masks communicate ideas and values. For example, 
the «Anonymous» mask is the proto-typical protest mask 
and is ubiquitous in protests all over the world from revolu-
tionary struggles to climate change. This mask has become  
a symbol of anti-establishment and anti-authority, originating 
from the 2006 movie «V for Vendetta», about Guy Fawkes’ 
attempt to blow up the Houses of Parliament in 1605. More 
recently, the mask from the 2019 movie «Joker» serves to 
highlight the importance of replication through cultural arte-
facts with wearers sending a clear message of disenfran-
chisement to authorities in Lebanon, France and Iraq. In this 
respect, masks become a language which transcends linguis-
tic boundaries and state borders, with wearers expressing 
dissent against diverse regimes and politico-legal practices. 

Masks thus carry a number of symbolic and performative 
dimensions, increasing visibility (therefore facilitating con-
sciousness-raising), supporting the rituals of protest whilst 
communicating messages of solidarity both within the 
movement and to opponents (invariably the police or the 
government). For example, recently, home-made knitted 
masks have been created and worn by feminist collectives 
in Chile. These retain a hand-made and creative aesthetic. 
These masks are simple, egalitarian and made by the com-
munity, to show strength and signify a challenge to the 
government. 

One other important role for masks in protest is their trans-
formative potential. By this I mean that protestors who wear 
masks become someone else, at least for a moment. This is 
much more in line with society’s traditional use of masks. 

Historically, masks have been used in ceremonies, during 
carnivals and theatrical performances. They render the wear-
er simultaneously unknowable, unpredictable, mysterious 
and potentially threatening. As humans we read people’s fac-
es, their eyes, their expressions in order to gauge how we 
interact with them. A mask erases that readability. It presents 
the wearer as withholding information, and as such it is  
confrontational, as it disrupts how we interact and communi-
cate with fellow citizens. The wearing of masks is not illegal 
(although authorities in Hong Kong attempted to make it ille-
gal in 2019) but is read as a subversive act by those in power 
as it nullifies its potential to control populations.

The daily reality for most of us is that we are pliant, predicable, 
and obedient citizens. We go to work, pay taxes, raise fami-
lies, obey the law, access social services, consume media, and 
engage in democratic debates. According to political an-
thropologist James Scott, a state exerts much of its energies 
and financial power attempting to make its populations 
«legible» through registration, census, elections, and other 
forms of bureaucratization. The wearing of masks during 
protest is a reminder that the state can never fully «know» 
its population, in spite of its best efforts. But it also demon-
strates that freedom of assembly and freedom of expression 
are rights which are frequently curtailed, thus protestors 
wear masks to realise their democratic potential. They are 
transformed into active citizens, claiming rights and de-
manding presence in public life. The mask emboldens and 
encourages this transformation.

But the wearing of a mask is always a temporary condition. 
Nobody can wear a mask too long. It slips off and reveals 
our true selves underneath sooner or later. Protesting is also 
a temporary condition. We go on marches and demonstra-
tions, occupy public spaces, buildings, sign petitions, strike, 
chant, etc, but soon we return to the mundane, obedient 
world we live in. The mask helps us to embody our freedom 
of expression and to assert our rights, a vehicle to help us 
become citizens. In doing so, it communicates democratic 
ideals, and serves as a reminder to those in power where 
the real power lies. Masks imbue us with power, transforming 
us from obedient to subversive citizens, helping us to real-
ise our democratic potential. 
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Behind the Mask: Protest Movements and Transformation
by Aidan McGarry

Maskierte Musik
Von Christian Werthschulte

Grossbritannien, ein Samstagabend im Januar. «Nimm sie ab, 
nimm sie ab», fordert das Publikum im Studio des Fern-
sehsenders ITV und der Pharao kommt diesem Wunsch nach. 
Schliesslich hat er im Gesangswettbewerb verloren, nun 
muss er die Show verlassen. Unter der Maske ist: Alan 
Johnson, ein Labour-Politiker und der ehemalige Aussen-
minister des Vereinigten Königreichs.

«The Masked Singer» heisst dieses Talentshow-Franchise, 
das 2015 zum ersten Mal in Korea gesendet wurde und 
mittlerweile auch in den USA, Deutschland und Grossbri-
tannien ausgestrahlt wird. Verschiedene Avatare – vom 
Baum bis zum Pharao – treten im Gesangswettbewerb ge-
geneinander an, unter jedem verbirgt sich ein Celebrity.  
Für Alan Johnson geht mit der Teilnahme ein lang gehegter 
Wunsch in Erfüllung: «In meiner Vorstellung bin ich kein 
ehemaliger Postbote, Gewerkschaftsfunktionär, Parlaments-
abgeordneter oder Minister. Stattdessen sehe ich mich  
als Rockstar und habe das schon immer getan», erklärte er 
nach der Sendung in der Daily Mail. Die Maske ermöglich - 
te es ihm, mit seinem eigenen Ideal kohärent zu werden 
und live im Samstagabendprogramm «Walk like an Egyptian» 
von den Bangles zu singen. Dafür hat der Arbeiterklassen-
aufsteiger ausgerechnet eine aristokratische Praxis gewählt. 
Als zeitgenössische Version des höfischen Maskenballs 
dient «The Masked Singer» dazu, eine bürgerliche Existenz 
mit all ihren Verpflichtungen hinter sich zu lassen – und  
ungestört einer «Leidenschaft» zu frönen.

Denn eine Maske zu tragen, ist kein Akt der Subversion,  
sondern eine allgegenwärtige kulturelle Praxis. Schliesslich  
benutzen wir alle täglich mindestens einen Avatar, um  
etwa den digitalen Teil unserer Alltagskommunikation zu be-
streiten. Mal ist er naturalistisch, wie die Fotos meiner  
ehemaligen Mitschüler*innen (wahlweise mit oder ohne 
Partner*in/Familienhund) im WhatsApp-Chat, mal ein  
Manga-Charakter oder Pepe der Frosch, der favorisierte 
Avatar der Alt-Right.

Auch in der Popmusik verbinden sich diese beiden Pole.  
Helene Fischer etwa verkörpert die naturalistische Version 
eines Avatars: blond, gebräunt und leicht lesbar. Dieser  
Avatar wirkt auf ihre Rolle zurück: die familienfreundliche 
Schlagersängerin, deren Liebesleben öffentlich ausgebreitet 
wird. Die Gorillaz stehen am entgegengesetzten Ende des 
Spektrums. Vier Zeichentrickfiguren gründen eine Band und 
weil die Mitglieder nicht aus Fleisch und Blut sind, haben 
sie Freiheiten. Sie brauchen keine Personality-Storys, ihnen 
fehlt der Geruch von Kumpeltum und Proberaum. Mal ver-
öffentlichen sie ein Konzeptalbum über eine Insel aus Plas-
tikmüll, zuletzt haben sie einen autobiographischen Film 
veröffentlicht, in dem keine Menschen mitspielen. Die Gorillaz 
existieren nur als Cartoon-Charaktere, sind aber ein Ab-
schreibeprojekt für kulturelles Kapital. Denn hinter den Go-
rillaz steckt der britische Musiker Damon Albarn, der das 
Projekt Anfang der Nullerjahre genutzt hat, um sich nach 
seiner Zeit als Posterboy der Britpop-Szene als serious pop 
musician neu zu erfinden. Das hat gut funktioniert: mit seinem 
pan-afrikanischen Musikprojekt Africa Express ist Damon 
Albarn heute ein Feuilleton-Liebling.

Eine Maske zu tragen ist eine Identitätsbehauptung. Sie ist 
eine Möglichkeit, in den niemals abgeschlossenen Prozess 
der Identitätskonstruktion zwischen der Behauptung eines 
«Ichs» und seiner gespiegelten Wahrnehmung durch Dritte 
– zumindest für einen kurzen Moment – einzugreifen. Damit 
ist ein Versprechen von Anonymität verbunden, das nur  
unter bestimmten Bedingungen eingelöst wird. Paul Stan-
ley, Gründungsmitglied von KISS, erklärte einmal, dass das  
Makeup seiner Band ihn nicht davor geschützt habe, auf 
der Strasse wahrgenommen zu werden: Stiefel, enge Jeans 
und lange Haare hätten ihn auch ungeschminkt als Mitglied 
einer Glam-Rock-Band identifizierbar gemacht.

Das kalifornische Kunst- und Musikprojekt The Residents  
dagegen konnte über vier Jahrzehnte die Identität ihrer Mit-
glieder schützen – dank einer konsequenten Strategie: sie 
sind als Kollektiv in die Öffentlichkeit getreten. Bei Liveauf-
tritten versteckten die Mitglieder ihre Gesichter hinter ver-
schiedenen Masken, wovon die überdimensionierten Augen 
am bekanntesten sein dürften. Diese Strategie der Maskerade 
ist einer egalitären Idee verpflichtet. In der Coverversion von 
The Residents aus dem Jahr 1976 wird etwa «Satisfaction» 
von den Rolling Stones zu einem viereinhalb Minuten langem 
Noisestück. Damit beraubten The Residents das Stück seiner 
indexikalischen Qualitäten: Das im Studio aufgenommene 
Gitarrenspiel von Keith Richards, die Atmer, Stöhner und der 
Hüftschwung von Mick Jagger, die das «Ich» in «I can’t get 
no satisfaction» konstituiert haben, sind nicht mehr an die 
Mitglieder der Stones gebunden, sondern werden zu einem 
universelleren Ausdruck der Unzufriedenheit, der auch die 
Songformen der 60er Jahre miteinschliesst. Bis heute arbei-
ten The Residents nach diesem Prinzip. Die Identität ihrer 
Mitglieder ist dabei weitgehend unbekannt geblieben. 

«Always historicize» (Fredric Jameson) – das gilt auch für 
die erfolgreichen Strategien der Maskentragens. The Residents 
bedienten mit ihren Masken die Sensibilitäten der Punk 
und New-Wave-Zeit: die Skepsis gegenüber den heroischen 
Erzählungen von Rock sowie das theoretische Interesse an 
Dekonstruktion und Subversion. Die Gorillaz wiederum hat-
ten bei allen Experimenten die Britpop-Millionen von Damon 
Albarn im Rücken, und KISS verschafften sich dank ihrer ge-
schminkten Masken einen unique selling point unter all  
den anderen Glam-Rock-Bands ihrer Zeit. Als KISS Mitte der 
Neunziger nach einer ungeschminkten Phase wieder mit 
Make-Up aufgetreten sind, war dies ihre erfolgreichste Tour 
überhaupt.

Weitaus öfter verweist das Tragen einer Maske jedoch auf 
die Prekarität ihrer Träger*innen. Die Maske dient dann dem 
Selbstschutz – vor den Normen von Gender und Sexualität, 
ökonomischer Marginalisierung, Rassismus oder einem 
persönlichen Trauma. Das ist die Geschichte des bekanntes-
ten Maskenträgers der HipHop-Szene: MF Doom.

Eigentlich heisst er Daniel Dumile und stammt aus New York. 
Gemeinsam mit seinem Bruder DJ Subroc gründete er 1988 
das HipHop-Projekts KMD, das nach Erscheinen des Debüt-
album als Geheimtipp galt. Kurz bevor 1993 ihr zweites Al-
bum veröffentlicht werden sollte, starb sein Bruder bei einem 
Autounfall. Die Plattenfirma entschied sich wegen eines  
kontroversen Coverentwurfs gegen die Veröffentlichung des 
zweiten KMD-Albums und Dumile zog sich für drei Jahre aus 

der HipHop-Szene zurück. Als er 1997 auf den ersten Free-
style-Jams auftauchte, hatte er sich eine neue Identität zu-
gelegt: MF Doom. Vorbild ist der Marvel-Superschurke Dr. 
Doom, der eine Narbe im Gesicht trägt, die er mit einer Mas-
ke verbirgt. MF Dooms Maske ist ein Merchandise-Artikel 
zum Film «Gladiator», der gerade in den Kinos lief, als Dumi-
le bekannter wurde. «Ich fand, dass die Maske der Figur 
mehr Mystik verleiht», hat er Anfang der Nullerjahre in einem 
Interview erzählt. Und damit hatte er recht. Mit seiner Ano-
nymität, den vernuschelten Reimen und den Lo-Fi-Beats war 
MF Doom die Antithese zum Superstar-HipHop von Jay-Z,  
Dr. Dre und Sean «Puffy» Combs, die Anfang der Nullerjahre 
um die HipHop-Krone kämpften und dabei hauptsächlich  
ihren Luxus in den Ring warfen. An dieser Authentizitätser-
wartung konnte MF Doom nur scheitern. 

MF Doom verfolgt dabei eine klassische Erzählung: die Selbst-
erfindung eines Afro-Amerikaners mit Hilfe von Hip-Hop.  
Aus William Drayton wird Flavor Flav, der Rapper mit Sonnen-
brille und Umhänge-Uhr. Aus Jeffrey Williams wird Young 
Thug, der Südstaaten-Rapper in Frauenkleidern. Und aus einem 
unbekannten New Yorker-HipHop-Nerd wird Leikeli 47, die 
Rapperin mit der Balaclava-Sturmhaube. Silvester 2014 hatte 
sie ihren ersten öffentlichen Auftritt – als Support von Diplo 
und Skrillex im Madison Square Garden. Danach war sie als 
«maskierte Rapperin» auf Social Media bekannt. Leikeli 47 
verrät in Interviews nur wenig über sich – das hat einen Grund: 
als Teenager sei sie eine Einzelgängerin gewesen, erzählt sie. 
Beim Rappen sollen ihr Gesicht und ihr Körper nicht von ihren 
Fähigkeiten als Musiker ablenken. «Ich finde, dass ich der 
schickste Tomboy bin, aber ich glaube, dass wir Frauen viele 
Hürden überwinden müssen, und mein grösstes Ziel auf  
dieser Welt ist es, meiner Bestimmung als Musikerin zu die-
nen», sagte sie der Website CR Fashion Book. Mit der Maske 
entzieht sie sich geschlechtsspezifischen Anforderungen 
und Zuschreibungen.

Auch Orville Peck trägt aus diesem Grund eine Maske.  
Allerdings besitzt der Country-Sänger gleich über zwanzig 
Stück. Sie bestehen aus langen Fransen, die von der Krempe 
seines Cowboy-Huts herabhängen. Auch Peck schweigt 
über seine Biographie. Aber umso deutlicher schildert er 
seine künstlerische Intention. Die Maske sei ein Weg, der 
Country-Branche ihre inhärente Queerness vorzuführen. 
Peck erinnert sich an die Country-Shows, die er als Jugend-
licher sah, und in denen Cowboys in pinken, mit Strass  
besetzten Anzügen vom wilden Leben in der Prärie gesungen 
haben. In seinen Songs setzt er das Spiel mit Ambiguitäten 
fort und schildert eine Liebe zwischen zwei Sexarbeitern, 
von der man nicht weiss, ob sie körperlich oder platonisch 
ist. Aber die Normen, auf die Orville Peck reagiert, ändern 
sich gerade. Als sich Lil Nas X im vergangenen Jahr geoutet 
hat, reagierte die Country Szene gleichgültig.

Soviel Glück hat LD, Rapper bei der Londoner Drill-Crew 
67 nicht. Er und andere Drill-Rapper stehen unter der Beob-
achtung der Londoner Polizei. Die Behörde macht sie für  
den Anstieg an Messerstechereien mitverantwortlich, den die  
britische Landeshauptstadt seit einigen Jahren erlebt. 2018 
setzte die Polizei durch, dass mehrere Dutzend Drill-Videos von 
YouTube gesperrt werden; die Drill-MCs Krept and Konan 
sprachen ein Jahr später sogar im Parlament, um den Abge-
ordneten den Kontext ihrer Texte zu erklären. Auch 67 haben 
ihren Teil zur Aufklärung beigetragen. Sie führten ein Team 
von Newsnight, den britischen Tagesthemen, durch Brixton, 
wo sie aufgewachsen sind. Dabei trug LD sein Markenzei-
chen, eine Maske aus Metal. Der Grund dafür ist «Scribz», 
seine vorherige Persona als MC. Die Polizei hatte erwirkt, 
dass «Scribz» nicht mehr auftreten darf. Also hat LD bei einem 
Freestyle im Internetsender SBTV eine Maske aus Metall 
aufgesetzt. Viele MCs folgen seinem Vorbild. Sie tragen Ba-
laclava oder Eishockey-Masken, um ihre HipHop-Persona von 
ihrer Person zu trennen. Ansonsten müssten sie befürchten, 
wegen ihrer Raps den Repressionen der Polizei ausgesetzt 
werden oder von ihren Lehrern, Eltern oder rivalisierenden 
Rap-Crews wiedererkannt zu werden. Dabei folgt das Tragen 
der Maske auch einer neoliberalen Logik: LD bezeichnet  
seine als sein «Brand». Drill-Rapper S1 hat sich vor einigen 
Monaten anders entschieden. In einem Instagram-Post zeig-
te er, wie er seine Maske ablegt. «Jetzt steche ich heraus, 
weil ich nicht mehr wie ein Standard-Drill-MC aussehe», er-
klärte er im Magazin The Face. Auf Repression zu reagieren, 
ist zum Teil des Wettbewerbs geworden.

Drill MCs ist nicht die einzige Jugendkultur, die wegen ihrer 
Masken im Fokus der Polizei steht. In den USA protestieren 
die Juggalos regelmässig dagegen, vom FBI als Gang ein-
gestuft zu werden. Juggalos sind Fans des Detroiter Rap-
Metal-Duos Insane Clown Posse und entstammen zumeist 
der verarmten, unteren Mittelklasse. Statistisch kann man 
ihnen keine grössere Gewaltbereitschaft als anderen Ju-
gendlichen nachweisen, aber die Homologie ihrer subkultu-
rellen Zeichen – Juggalos schminken sich wie Clowns – 
trägt dazu bei, dass die Bundespolizei sie als «Gang» klassi - 
fiziert. 2017 haben 1500 Juggalos dagegen in Washington 
demonstriert – ohne Erfolg.

Was aber, wenn das Tragen einer Maske eben nicht der Ab-
wehr staatlicher Repression oder normativer Rollenerwar-
tungen dient, sondern ein politisches Kollektivsubjekt imagi-
nieren will? So versteht es zumindest der nigerianische 
Musiker Lagbaja, der sich in der Öffentlichkeit mit traditionel-
len Masken und Kostümen der Yoruba zeigt. «Lagbaja» be-
deutet auf Yoruba so viel wie «jedermann». Dieses Pseudonym 
hat Lagbaja Mitte der 90er Jahre gewählt, nachdem eine Mi-
litärregierung die Präsidentschaftswahlen annuliert hat und 
danach den Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa hinrichten liess. 
Dieser hatte von der nigerianischen Regierung und den mit 
ihnen verbandelten Ölfirmen Rechte für die Ogoni eingefor-
dert, die im Ölfördergebiet des Nigerdeltas leben. Auch Lag-
baja bezieht sich auf eine Folk-Kultur als Kollektivsubjekt, 
lässt diese aber bewusst ethnisch und geographisch offen. 
Durch seine Anonymität setzt er sich zudem von den zwei 
dominanten Künstlertypen des nigerianischen Pop ab, wie der 
Ethnomusikologe Christopher Waterman ausführt: dem 
«reichen Machertypen» in Gestalt von King Sunny Adé und 
dem «Schwarzen Präsidenten» Fela Kuti. Beide spiegeln  
auf ihre Weise den autoritären Neoliberalismus Nigerias  
wieder. Das Versprechen von Lagbaja dagegen ist ein egalitä-
res: Jedermann kann seine Maske tragen.

Christian Werthschulte ist Redakteur bei der Kölner Stadtrevue und berichtet über 
Pop und Politik für taz, Jungle World, WDR, Deutschlandfunk Kultur und die Buch-
reihe «testcard».

I'm hurt inside, but that don't help my case
Cause I can't hide what is on my face
How will it end? Ain't got a friend
My only sin is in my skin
What did I do to be so black and blue?
— Duke Ellington Jungle Band

Nil ibi per ludum simulabitur, omnia fient ad verum
(Nichts wird in diesem Spiel vorgetäuscht, alles geschieht tatsächlich.)
— Juvenal, Satura, VI, 324

Geringe Ambitionen zu haben, ist etwas, was man dem Co-
mic-Texter, Romancier, Pornographen und paganistischen 
Propheten Alan Moore noch nie unterstellen konnte. Als 
Schöpfer der Comic-Serie «Watchmen» wollte er in seinen 
eigenen Worten nichts geringeres als den «Superhel-
den-Moby Dick» in die Welt setzen. Etwas Dickes und Mäch-
tiges, das so viele Zitate, Anspielungen, Ablenkungen enthält, 
dass man dahinter kaum noch so etwas eine Geschichte er-
kennen kann. Knapp zwanzig Jahre nach dem ersten Erschei-
nen der zwölf Watch men-Hefte in den Jahren 1986 und 87 
fand sich der Comic denn auch in der Liste der «100 besten 
Romane aller Zeiten» des Wochenmagazins «Time». 

Es geht bei «Watchmen» also um ein grosses Ding, um die 
letzten Dinge; den Atomkrieg, Massenvernichtung. Es spielt 
in einer Welt, in der Richard Nixon noch 1985 POTUS war, 
weil die USA dank des Eingreifens eines grossen blauen Got-
tes – Doctor Manhattan – den Vietnamkrieg gewonnen hat-
ten. Die Watchmen sind zwei Generationen von Weggefährten 
des Blauen Gottes. Maskierte, kostümierte Rächer, die in 
dieser Welt allerdings mit dem sogenannten Keene Act für 
illegal erklärt worden sind. «Watchmen» ist keine Geschichte, 
die mit ihren Superhelden freundlich umgeht. 

Wiederholt findet sich auf Hauswänden des New York in der 
Watchmen-Welt das Graffitto: «Who watches the Watchmen?» 
Auf einer unmittelbaren Ebene scheint die Bedeutung klar: 
Eine Warnung vor der Übermacht und Ungesetzlichkeit der 
schwer zu kontrollierenden Handlungen und Entscheidungen 
der maskierten Rächer. Ein Thema, das historisch mit dem 
ambivalenten Status der Polizei in der Gesellschaft verbunden 
ist: Die Polizei führt nicht einfach das Gesetz aus, sie steht 
gleichsam neben dem Gesetz bzw. vermittelt (nicht immer 
reibungslos) zwischen der legalen und der sozialen Sphäre. 
Dieses Problem verschärft sich natürlich, wenn man es, an-
stelle einer wenigstens noch halbwegs regulierten Polizei-
gewalt, mit einer willkürlich selbstermächtigen Gruppe ge-
heimniskrämerischer maskierter Halbirrer zu tun hat, die 
zudem mit übernatürlichen Kräften, übergrossem Reichtum, 
wissenschaftlichem Genie usw. ausgestattet ist. So sind  
die Graffiti gewisssermassen eine Hegelsche Warnung: Böse 
sind vielleicht genau diejenigen, die vorgeben, das Böse  
zu bekämpfen, nur weil sie es überall zu sehen behaupten. 
Andererseits ist die Frage – «Wer wacht über die Wächter?» 
(Quis custodiet ipsos custodes?) ein wortwörtliches  
literarisches Zitat aus den Satiren Juvenals: 

audio, quid veteres olim moneatis amici: «pone seram, cohibe!»  
sed quis custodiet ipsos custodes? cauta est et ab illis incipit uxor.

Ich kenne die Ratschläge und all die Mahnungen, die ihr alten Freunde an mich 
richtet: «Leg' den Riegel vor, sperr' sie ein!» Aber wer soll die Wächter selbst be-
wachen, die jetzt die heimlichen Fehltritte der geilen jungen Frau um eben diesen 
Preis verschweigen? (Übersetzung Joachim Adamietz)

Im Original sind es also untreue Ehefrauen, die überwacht 
werden sollen, während die wahre Gefahr (des Ehebruchs) 
in Gestalt des vorgeblichen Wächters liegt. Schliesslich ist 
Juvenals sechste Satire eine misogyne Diatribe gegen die 
blasphemischen Ausschweifungen ausser Kontrolle geratener 
reicher römischer Ehefrauen, die religiöse Feste als Anlass 
zu ausgiebigen Orgien missbrauchen. Die untreuen Frauen 
maskieren sich in den Kostümen (ohnehin recht ambivalen-
ter) religiöser Rituale, um darin ungeschminkte Unzucht zu 
treiben, die wiederum von dem Satiriker in Versen en Detail 
beschrieben werden. «Nicht wird vorgetäuscht; alles ge-
schieht wirklich.»

Die Graffiti, die wiederholt in den Panels des Watchmen- 
Comics auftauchen, können durchaus auch ein Beispiel für 
das gelesen werden, was der afroamerikanische Literatur- 
und Kulturwissenschaftler Henry Gates Jr. in seinem theore-
tischen Hauptwerk «The Signifying Monkey» (Oxford UP 
1988) «linguistic masking» nennt: ein freies Spiel zwischen 
zwei Diskursuniversen («to move freely between two discur-
sive universes»). Eine berechtigte politische Mahnung kommt 
als gelehrtes klassisches Zitat daher und ist tatsächlich eine 
versteckte Obszönität. Zugleich öffnet das versteckte Zitat 
den Blick auf ein anderes, halb vergessenes, wildes Univer-
sum, das wiederum auch auf zentrale Motive des eigenen 
Universums verweist – in diesem Fall Verkleidungen und Be-
leidigungen.

Der Begriff des «linguistic masking» bei Gates Jr. hat aber zu-
nächst einen engeren Kontext. Er bezieht sich auf das Ver-
hältnis zwischen einer weissen und einer schwarzen Sprache, 
die durch ein bestimmten Zeichen voneinander abgegrenzt 
sind, das selbst wiederum Verstellung, List, Ambivalenz 
markiert: «the verbal sign of the mask of blackness that de-
marcates the boundary between the white linguistic realm 
and the black».

Die «Blackness» ist selbst nur eine Maske, ein Spracheffekt, 
der sich durch spielerische Verstellung selbst herstellt. Das 
«Signifiyng» (sehr grob übersetzt mit «Angeben», «uneigent-
liches Sprechen») hat viele Gestalten. Es ist eine Technik 
rhetorischen Wettbewerbs, eine Geheimsprache der Doppel-
bedeutungen, die Verstellung der Tricksterfigur, eine Folge 
ritualisierter Beleidigungen oder auch nur exzessive Wort-
verliebtheit um ihrer selbst willen. Eines aber ist sicher: Es 
ist eine Unterabteilung der guten alten Rhetorik (deren seman-
tische Figuren bekanntlich gemeinhin Tropen genannt wer-
den: «Signifyin(g) is one significant mode of verbal masking 
or troping.» – Etwas sagen und etwas anderes meinen, das 
womöglich nur die eigenen Leute, die die Maske mit einem 
teilen, mitbekommen.

Überraschenderweise taucht Henry Louis Gates Jr., ehren-
werter Professor in Yale, Cornell, Duke und Harvard, guter 
Bekannter von Barack Obama und Theoretiker der linguis-
tischen Maskierung plötzlich in der zweiten Episode der 
Watchmen-HBO-Serie als er selbst oder vielmehr als eine Si-
mulation seiner Selbst auf. Er redet dabei über reale his-
torische Ereignisse.

Watchmen black and blue
Von Peer Schmitt

Fortsetzung auf Seite 8





Die Szene spielt in einer Gedenkstätte des Tulsa Race Mas-
sacre im Jahre 1921, das für die TV Serie die Rolle spielt, die 
in der ursprünglichen Comic-Serie der Vietnam-Krieg hatte 
– ein traumatischer historischer Hintergrund, der in diversen 
Verschwörungslinien den Schlüssel zu den Verheerungen 
der Gegenwart liefert.

Eine der Hauptfiguren der neuen Watchmen-Generation ist 
eine in Vietnam aufgewachsene (in der Watchmen-Welt ist 
Vietnam der 51. Staat der USA) schwarze Polizistin des Tulsa 
Police Departments. Sie trägt ein an eine Nonne erinnern-
des schwarzes Lederkostüm, da sie eine Geheimidentität als 
Sister Night pflegt. So betritt sie das Museum und befragt 
das Orakel: Wer bin ich? Was ist meine Geschichte?

Das Orakel ist eine Art Infokasten mit der Computersimulation 
eines Experten. Das Orakel stellt sich vor: «Hello, I am the 
United states treasury secretary. My name is Henry Louis Gates 
Jr. If you like you can call me Skip...» Die Simulation des  
Finanzministers kann der Polizistin die Orakelfrage nach ihrer 
Identität natürlich nicht beantworten. Was das Orakel mög-
licherweise beantworten kann, ist aber, ob sie Anspruch auf 
Entschädigung hat. Es fährt damit fort, ein auf historisches 
Bildmaterial gestütztes Kurzreferat über das Tulsa Race Mas-
scacre zu halten.

Die wohlhabende, afroamerikanische Gemeinde von Green-
wood (das «schwarze» Viertel von Tulsa), die auch als Black 
Wall Street bekannt war, so führt er aus, wurde am 31.5. 
und 1.6. 1921 von rassistischen Mobs angegriffen. Mehrere 
hundert Menschen wurden getötet, Tausende verletzt  
und oder festgenommen. Das Viertel wurde niedergebrannt.

In den USA der Watchmen-Welt in der TV-Version, die gut 35 
Jahre nach den Ereignissen der Comics aus dem Jahre 1985 
spielt, hat Robert Redford Richard Nixon als POTUS abgelöst. 
Er befindet sich in seiner vierten Amtsperiode und hat ein 
Regime der «wokeness» errichtet. Anders als in der wirklichen 
Welt sind Entschädigungen für die Nachfahren der Opfer  
der Massaker von 1921 selbstverständlich. Unter anderem 
steht die Autorität von Henry Gates Jr. dafür ein. Im Watch-
men-Tulsa hat dies indirekt zur Verarmung eines weissen 
Unterschichtsmobs geführt, der in einem Nixonville getauf-
ten Trailerpark lebt.

Die Rassisten tragen als Erkennungsmarke nicht mehr die 
weisse Maske des KKK, sondern die gesetzlich verbotene 
Maske des Rächers Rorschach. Es wird also eine historische 
Linie von den weissen Kapuzen des KKK zur Maske von Ror-
schach gezogen.

Dem Tulsa Race Massacre ist auch die Eröffnung der Pilotfolge 
der Serie gewidmet. Nicht ohne parallel eine kleine Kultur-
geschichte der Maske des Superhelden und ihrem Zusammen-
hang mit der Frage nach dem Gesetz und der Polizeigewalt 
zu erzählen.

In der Eröffnungssequenz sieht man die mit Klaviermusik 
begleitete Nachstellung eines Stummfilm-Westerns, in dem 
ein in eine schwarze Kapuze gehüllter Rächer einen weiss 
gekleideten Reiter mit dem Lasso jagt. Er stellt ihn direkt vor 
einer Kirche, aus der die dort versammelte (weisse) Ge-
meinde stürmt, um sich empört zu erkundigen, was der Ver-
mummte mit dem Sheriff der Gemeinde vorhabe. Der  
Vermummte entlarvt den Reiter als den von der Gemeinde 
gesuchten Viehdieb (und somit korrupten Polizisten). Der 
Vermummte nimmt die Maske ab und gibt sich als «Bass 
Reeves – The Black Marshall of Oklahoma» zu erkennen.  
Die weisse Gemeinde beschliesst, den korrupten Sheriff 
nicht wie gewohnt, sofort aufzuhängen, sondern ihn dem 
Gesetz und dem afroamerikanischen Westernhelden zu 
überlassen. «Trust the law», liest sich die Schrifteinblendung 
des Stummfilms. Die Kamera fährt zurück von der Lein-
wand, auf die der Film projiziert wurde, zu den leeren Sitz-
reihen eines Kinosaals, in der ein von dem Film hypnotisierter 
afroamerikanischer Junge sitzt. Seine Mutter spielt die Kla-
vierbegleitung. Der Junge wiederholt die Worte, die er auf 
der Leinwand sieht. «No mob justice today. Trust in the law.» 
Die Klavierbegleitung geht von standardisierter Dramatik  
in Dissonanzen über. Die Klavierspielerin weint. Man hört 
Sirenen, Lärm, eine Explosion. Das Kino wird gestürmt. Es 
ist Tulsa Oklahoma am 31.5.1921.

Watchman, die TV-Serie verwendet die Masken der Super-
helden als Instrumente der Geschichtsschreibung. Sie histo-
risiert – wie die Comic-Vorlage mit ihrer exzessiven Liter-
arizität – nicht nur die Geschichte des Genres, sondern eben 
auch die Geschichte von Polizei, Gewalt und Rassismus.

In der Tulsa-Gegenwart der Watchmen-Serie sind die Super-
helden – nach dem Keene Act von 1977 – weiterhin verboten, 
aber die Polizei ist befugt, Masken zu tragen. Es sind gelbe 
Tücher, die an die US Kavallerieuniformen aus den John 
Ford-Western erinnern. Ihr Gegenbild ist die Rorschach-Maske 
der Rassistenmiliz. So sind die Geschichten der jeweiligen 
Pro tagonisten die Geschichten bestimmter Masken. Die his-
torischen Maskierungen sind mit der Geschichte der Masken 
in den Watchmen-Comics natürlich nicht unverbunden.

Der kleine Junge am Anfang des Pilotfilms erweist sich in 
Episode 6 als der Grossvater von Sister Night, der im Jahre 
1938, dem Goldenen Zeitalter des Superhelden-Comics, nicht 
zuletzt wegen seiner Kindheitserfahrungen in Tulsa dem 
New York Police Department beitritt. Als Polizist verfolgt er 
eine Verschwörung des KKK und wird von rassistischen Kol-
legen beinahe gelyncht. Er behält die Insignien des Mord-
versuchs – die dunkle Kappe und den Strick um den Hals 
– und verwandelt sie in ein Superheldenkostüm. Er wird 
«Hooded Justice», einer der Vorläufer der Watchmen, dessen 
Geschichte gegenüber dem Comic allerdings empfindlich 
korrigiert wird. Die Serie erzählt nun eine «schwarze» Ver-
sion der schwarzen Maske. Ihr Leitmotiv: «People who wear 
masks are driven by trauma.»

Die Maske der Masken jedoch ist – zunächst – nicht schwarz. 
Doctor Manhattan, der grosse blaue Gott der Watchmen ist 
stets so nackt wie blau. Über die Jahrzehnte hat er sich – nicht 
zuletzt aus Liebeskummer – von einem Kalten Krieger zu  
einem stoischen Weisen gewandelt. In Episode 8 erinnert er 
sich an die Einsicht von Jacques Lacan, dass man nur nackt 
sein kann, weil es Masken und Verkleidungen gibt. Zum Sound-
track von Gershwins «Rhapsody in Blue» schlüpft er in ei-
nen Anzug und setzt sich konsequenterweise ausgerechnet 
am Doctor Manhattan Memorial Day, der den seiner Inter-
vention zu verdankenden Anschluss Vietnams an die USA 
feiert, eine Doctor Manhattan-Maske auf und betritt eine Bar. 
Er setzt sich zur Sister Night-Figur an einen Tisch, die zu  
diesem Zeitpunkt noch als Polizistin in Vietnam lebt. Er gibt 
seine Tarnung auf und behauptet, Doctor Manhattan in  
einer Doctor Manhattan-Maske zu sein. Ausserdem sei er in 
die Polizistin verliebt und möchte sie heiraten. 

Wie gesagt ist Doctor Manhattan ein allmächtiger Gott, für 
den demnach Zeit, Raum und Kausalität keinen Sinn ergeben 
können. Ohne lineare Zeit hat er auch keine Chance, eine 
konventionell endliche Liebesgeschichte zu erleben, was aber 
zugleich seine grösste Ambition zu sein scheint. Er gibt da-
her sein totales «Gedächtnis» zugunsten eines regulär end-
lichen Gedächtnisses auf und legt die radikale Maske eines 
normal menschlichen Körpers an. Er verwandelt sich in einen 
afroamerkanischen Polizistenehemann in Tulsa, Oklahoma. 
Blueness wird blackness, an nicht zufällig diesem Ort.

Peer Schmitt ist Filmkritiker und Tenniskolumnist der Tageszeitung junge Welt.  
Er lebt und arbeitet in Berlin.

Tati begrüsst uns herzlich zum Video. Heute gehe es um das 
Ausprobieren und einen ganztägigen Tragetest vom neuen 
Contour Kit von Kim Kardashian West Beauty. Sie werde uns 
mitnehmen und ganz nah ranzoomen. Tati hält das verpackte 
Produkt in die Kamera und raschelt damit. Sie wisse, dass 
die Leute sie hassen würden, egal, ob sie das Produkt loben 
oder davon abraten wird. Tati ist auf den Hass vorbereitet. 

Tati hat grüne Augen und brünette lange Haare. Sie trägt ein 
mintfarbenes Tanktop und dezenten Silberschmuck. Sie  
wolle hervorheben, dass sie nichts davon habe, das Produkt 
gut oder schlecht zu finden. Dass sie vermutlich der einzige 
Beauty Guru in Los Angeles sei, der nicht zu Kim Kardashian 
Wests Launchparty eingeladen gewesen sei. Sie habe also 
das Produkt vorher noch nie gesehen oder in den Händen 
gehalten, deshalb würde das jetzt wirklich ihr erster Ein-
druck sein. Sie habe auch keine Schulung bezüglich des Pro-
dukts erhalten. Sie sei also nicht dabei gewesen, habe Kim 
nicht kennenlernen dürfen – sie liebe die Kardashians – ver-
stünde aber, warum sie vermutlich von der Gästeliste ent-
fernt worden sei: Sie habe in der Vergangenheit die Marken 
der Kardashians grösstenteils schlecht besprochen. Kylies 
erste Palette habe ihr persönlich eben nicht gefallen, dafür 
aber ein paar ihrer anderen Sachen. Sie versuche, immer  
offen zu bleiben und einfach ihre persönliche  Meinung zu 
mitzuteilen, das seien eben ihre Gedanken, sie sei ja auch 
nur ein Mensch. Die Zuschauenden sollten ihre eigenen 
Kauf-Entscheidungen treffen.

Dann öffnet Tati das hautfarbene Plastiktütchen und gibt einen 
Laut von sich, der vermutlich eine Art Fanfare darstellen soll. 
Sie dreht das Tütchen um und schüttelt den Inhalt heraus:  
in transparentes Plastik eingeschweisst kommt das Set zum 
Vorschein.

Das wirke so hygienisch wie im Nagelsalon, findet Tati, eine 
sehr hygienische Verpackung. Sie verstehe nicht, warum Kim 
dafür angefeindet werde, für diese Verpackung,  sie verstünde 
das Problem wirklich nicht. Sie persönlich könne übertrie-
bene Verpackungen nicht ausstehen, das sei ja auch schlecht 
für die Umwelt, und man würde sie eh nicht aufheben. Und 
was die Leute bloss gegen die hautfarbene Tüte mit Zippver-
schluss hätten? Als Pat McGrath ein Kit in einer ganz ähnli-
chen Tüte auf den Markt gebracht habe, hätte das niemanden 
gestört. Kims Tüte sei geradezu identisch – nur ohne die gan-
zen Pailletten und den Glitter. Sie sei jedenfalls sehr froh darü-
ber, dass sie nach dem Öffnen von Kims Set nicht sofort den 
Staubsauer holen müsse, um den ganzen Glitter aufzusaugen.

Nebeneinander aufgereiht sehen wir nun auf einer Marmor-
fläche das Triptychon von Highliterstift, Blendingtool und 
Contourstift – das «medium» Set.  

Es gebe, meint Tati, «light», «medium», «dark» und «deep».
Sie zählt dabei vier Finger ab. Ja, sie glaube, es gebe vier 
Sets. Tati streicht sich die Haare aus der Stirn.
Sie hält das Blendingtool in die Kamera und scherzt darüber, 
dass es aussehe wie ein «Pocket Rocket». Wir wüssten doch 
alle, es sehe aus wie ein Sexspielzeug, let’s get over it!
Jedes Teil dieses Sets sei hautfarben, sie liebe diesen Ton, sie 
müsse sofort denken: Ist das nicht eine grossartige Nagel-
lackfarbe? Bei dieser Überlegung hält Tati einen der Stifte 
auf Ohrhöhe an ihre Wange, eine fast zärtliche Geste,  
als sei der Stift einer ihrer Finger. – Ob das komisch sei,  
so etwas zu denken?
Sie wendet sich dem Blendingtool zu. Streicht mit den Fin-
gerspitzen über das Pinselende. – Ob das ihr Lieblingspinsel 
werden würde? Vermutlich nicht!
Und auch die Schwammspitze – sie klopft mit dem Finger 
auf den Schwamm – fände sie seltsam. Sie habe das Gefühl, 
die würde das Make-up abwischen. Ausserdem sei sie doch 
schwer zu reinigen. Sie sei eine, die ihr Blendingtool jedes 
Mal nach dem Benutzen gründlich abspülen würde, sie wolle 
schliesslich nicht massenweise Bakterien auf ihrem Gesicht 
haben! Das sei so unsauber.
Tati verzieht ihr Gesicht in gespielter Abscheu. Dann 
schwingt sie mit einer bestimmten Handbewegung ihr Haar 
hinter die Schulter.

Weiter geht es mit dem Contourstift. 
Jetzt würde sie verstehen, warum es hiesse, man bekäme 
viel zu wenig vom Produkt. Das sei wirklich nicht viel!
Beide Seiten aufgedreht hält Tati den Stift in die Kamera.
Warum man nicht mehr bekäme? Das sei jetzt ein giganti-
scher Nachteil. Sie würde eine solide Pro und Contra  
Liste für uns machen.
Tati schüttelt leicht den Kopf.
Das sei eine feine Spitze, man könne damit dünne Linien 
ziehen, nicht so einen fetten, lippenstiftartigen. 
Sie hält zum Vergleich den aufgedrehten Stift einer anderen 
Marke daneben, der tatsächlich eine weitaus dickere, aber 
eben auch längere Spitze zeigt.
Oh, Sch...! Was die sich nur dabei gedacht hätten? Das sei 
jetzt wirklich sehr enttäuschend.
Mit einer dickeren Spitze könne es einem passieren, dass zu 
viel Make-up aufgetragen würde und es schmuddelig wür-
de. Im Zweifelsfall würde sie also sagen, das sei Absicht, mit 
der feinen Spitze. Sie plane, ihre Nase und den Mund damit 
zu konturieren, es sei also Präzision gefragt, das müsse gut 
funktionieren.
Sie würde es nun ausprobieren, das sei ja, worum es hier 
eigentlich gehe.

Tati zeigt uns die Farben, indem sie Striche auf ihren  
linken Handrücken malt und in die Kamera hält.  
Sie verwischt die Striche mit den Fingern.
Sie seien nicht so ölig, das sei gut zum Verblenden.  
Der Farbton sei eher auf der wärmeren Seite.
Sie malt zum Vergleich mit einem anderen  
Contourstift daneben.
Ob wir sehen würden, wie viel intensiver diese Kontur sei?
 Tatsächlich, die Farbe ist viel dunkler. Kälter, mit mehr  
blauem Farbanteil. 
Wenn man noch nicht viel Übung mit dem Contouring habe, 
sei es besser, einen leichteren Farbton zu wählen. Mit der Zeit 
könne man dann zu dunkleren Tönen greifen, für den full glam.

Der Highlighter wird nun auf dem rechten Handrücken gezeigt. 
Die eine Seite des Stifts sei wie ein Concealer. Sie werde ihn 
benutzen, um die Region unter den Augen aufzuhellen und 
ihren Nasenrücken.
Die andere sei... Tati stockt, sie ist überrascht: Oh!
Nach dem Handrückenstrich malt sie nun auf ihre linke Schulter.
Hello, Highlighter!

Sie bewegt die Schulter: Schaut euch das an, Leute!
Diese Schulter habe wirklich Spass – sie bewegt die linke 
Schulter noch einmal auf und ab – und diese – sie bewegt 
die rechte – sei gelangweilt.

Jetzt legt Tati mit dem Contouring los. Sie hält sich  
dazu einen goldfarbenen Handspiegel vor, verziert mit  
Ornamenten und Schmetterlingen.
Sie beginne mit den Wangen, verkündet Tati.
Dazu saugt sie die Wangen ein und spitzt den Mund. 
Sie werde nur eine Seite des Gesichts machen, damit wir 
Seite an Seite den dramatischen Unterschied sehen würden.
Nach der rechten Wange bearbeitet sie Kieferlinie und Kinn, 
malt dann grossflächiger am rechten Haaransatz herum.
Die Nase würde sie ganz machen. Sie müsse beiden Seiten 
gleichzeitig machen, damit es gut würde.
Dann kommt der Mund. 
Sie habe das von Scott Barnes gelernt – presst Tati zwischen 
fast geschlossenen Lippen hervor, während sie sie umrandet 
– das sei der King of Contour.
Wir sollten mal darauf achten, wenn man JLo auf Fotos 
sähe und vergrössern würde: Sie hätte immer den Mund 
konturiert. Wir sollten das mal machen. Wir sollten das jetzt 
grad googeln, sie meine es ernst.

Tati benutzt den Highlighter unterm rechten Auge.
Den Pinsel möge sie nicht, der würde die Foundation ruinieren.
Stattdessen benutzt Tati eine elektrische Gesichtsbürste. 
Verf***** schön!
Oh lalà! Lobt sie die geschminkte Seite.
Möp! Macht sie zur Ungeschminkten.
 
Sie würde noch nicht übertreiben, aber das könne eines der 
besten Contour sein, das sie je benutzt habe! Uh, sie werde 
gehasst werden dafür, dass es ihr gefalle... Aber das sei ihr 
egal. Sie glaube an die Wahrheit, feixt Tati, während sie die 
fehlende Gesichtshälfte schminkt.

Sie sei geschockt, aber diese leichtere Farbe und Textur würde 
wirklich gut bei ihr funktionieren. Es wirke wirklich natürlich.

Es sei ja so, man würde Contour überall sehen. Sogar  
die Expert*innen hätten manchmal richtige Streifen auf den 
Wangen und man denke, wow! Es gehe darum zu unter-
scheiden, ob es für die Kamera oder fürs wahre Leben sei. 
Also, dieses Produkt sei zwar teuer, aber es sei für das wahre 
Leben. Man bekäme nicht diese seltsame harte Linie, die  
auf Fotos schön sein könne, aber einfach seltsam und zu viel 
sei für den Alltag.
Tati zeigt mit zwei Fingern auf ihre Wangenknochen,  
wie eine Flugbegleitung auf den Notausgang.
Das hier sei alltagstauglich.

Jetzt kommt der schimmernde Highlighter zum Zuge.
Tati warnt uns, die Stifte beim Benutzen nie ganz  
herauszudrehen, sonst würden sie abbrechen.
Tati ist fertig.
Leute, mir fehlen die Worte. 
Sie habe nicht gewollt, dass ihr dieser Artikel gefalle, er sei 
ja auch recht teuer. Und aus dem Pinsel mache sie sich  
wirklich nichts. Das Produkt selbst würde sie lieben und es 
immer wieder und wieder benutzen. 

Tati schlägt die Hände zusammen.
Das sei ja jetzt frisch auf ihrem Gesicht, sie würde sich nun wäh-
rend des Tages immer wieder melden und uns heranzoomen, ob 
das Make-Up unregelmässig geworden oder verblasst sei.

Ein paar Stunden später zeigt sie uns im Auto, wie alles 
noch sitzt. Zum Mittagessen träfe sie Freundinnen und es 
sei 38 Grad draussen, LA habe die Heizung aufgedreht, 
also eine super Gelegenheit zu testen, ob das Contouring 
schmelzen würde. 
Tut es nicht. Die Freundinnen helfen beim Überprüfen im 
Restaurant. Gut sehe es aus, subtil. 
Tati erklärt, dass es sich um das neue KKW Kit handle, was 
für Überraschung sorgt. Dafür sei es besonders subtil,  
wird gescherzt.

Wieder zuhause fängt Tati im Flur ihren Mann ab.  
Auch ihm gefällt das Kardashian Contouring.  
Es sei nicht so auffällig, sagt er. 
Ein No Make-up Make-up?, fragt Tati nach.
Er wisse nicht, was das bedeute, lacht der Ehemann.

Im grauen Hoodie meldet sich Tati zurück. Es sei ein langer 
Tag gewesen, sie könne nicht erwarten, dass er zuende 
gehe. Sie runzelt die Stirn dramatisch.
Im Schnelldurchlauf wird rekapituliert mit dem Ergebnis, 
dass das KKW Kit  überzeuge. Ausser der geringen Menge 
Produkt, das man für sein Geld bekomme – man zahle eben 
doch für den Namen.
Aber das Make-up sehe eben gut aus, immer noch. 
So. Da hätten wir es.

Wenn es uns gefallen habe, mögen wir ihr doch ein  
Daumen hoch geben. 
Sie würde uns ganz viel Liebe senden und hoffen, dass wir 
einen guten Tag gehabt hätten. Wir würden uns ja beim 
morgigen Video wiedersehen.
Tati pustet uns zum Abschied einen Handkuss zu.

Contouring
Contouring ist eine Schminktechnik, um die Struktur des Gesichts oder anderer 
Körperteile zu definieren, zu verbessern und zu modellieren. In der Regel wird dabei 
eine warme oder kühle Farbe, die ein oder zwei Schattierungen dunkler als die 
Hautfarbe ist, in Bereichen wie den Wangenhöhlen, an der Seite der Nase und an 
den Schläfen aufgetragen, um einen Schatten und einen Schlankheitseffekt zu er-
zielen. Dies kann mit einem Highlighter ergänzt werden, der ein oder zwei Nuancen 
heller als die Hautfarbe ist, in Bereichen des Gesichtes, die stärker hervorstehen.

KKW Beauty
Kosmetiklinie der Reality TV Königin und Unternehmerin Kim Kardashian West.

Kylie (Jenner)
Jüngere Halbschwester von Kim Kardashian West, ebenfalls Reality TV Star und 
Unternehmerin, Inhaberin der Kosmetiklinie Kylie Cosmetics.

Pat McGrath 
Britische Maskenbildnerin, die u.a. von der Zeitschrift Vogue als die einflussreichste 
Makeup-Künstlerin der Welt bezeichnet wurde.

Pocket Rocket
Kleiner Taschenvibrator.

Scott Barnes
Maskenbildner, der mit Jennifer Lopez den monochromen Look mit gebräunter 
Haut und hellen Lippen genannt «The Glow» entwickelt hat.

Die Dramaturgin Esther Becker schreibt Prosa, Essays und  
journalistische Texte zu kulturellen Themen.

Contour it like Kardashian
Von Esther Becker

Begonnen haben die Demonstrierenden in Hongkong mit 
Regenschirmen, mittlerweile gehören Gasmasken und  
Taucherbrillen zur Standardausrüstung. Aber nicht nur gegen 
Tränengas und Gummischrot: Bei den Protesten in Hong-
kong sind die Demonstrierenden einer massiven Überwachung 
ausgesetzt, wie sie auch in unseren Gesellschaften immer 
stärker Eingang findet. China ist Pionier der Überwachung 
des öffentlichen und virtuellen Raums, und damit gleich-
zeitig Wegweiser dafür, wie Überwachung nicht nur zur Er-
höhung der Sicherheit eingesetzt wird, sondern auch zur 
minutiösen Steuerung des Verhaltens durch den Staat oder 
Unternehmen – etwa über ein Sozialkreditsystem. In Hong-
kong riskieren die Protestierenden auf Bildern von Überwa-
chungskameras identifiziert und daraufhin festgenommen 
und bestraft zu werden. Die Proteste begannen denn auch 
als Widerstand gegen ein Gesetz, das die Auslieferung von 
Angeklagten nach China ermöglicht hätte. Das Gesetz wurde 
zwar ausgesetzt, aber noch nicht zurückgezogen.

Schon 2014 war es zu Massenprotesten gekommen, weil 
China die Kandidaten zur Wahl des Hongkonger Verwaltungs-
chefs festlegte. Die wahlberechtigten Bürger konnten sich 
also nur in einer Wahlfarce zwischen vorgegebenen Kandidaten 
entscheiden. Vor diesem Hintergrund entstand die soge-
nannte Regenschirm-Bewegung. Die Protestierenden schütz-
ten sich mit den Schirmen damals noch gegen Pfefferspray, 
Tränengas und Regen. Sie schufen damit aber zusätzlich ein 
vereinendes Symbol, das bereits auch vor der Überwachung 
mit (Polizei-)Kameras, bei denen zunehmend Gesichtserken-
nung eingesetzt wird, einen gewissen Schutz bot.

Auf der anderen Seite werden Proteste natürlich auch von 
Medien aufgenommen und veröffentlicht. Zudem machen 
Protestierende und Passanten viele Aufnahmen, die sie ins 
Netz stellen – und damit auch der möglichen polizeilichen 
Identifizierung zur freien Verfügung stellen. Es geht also letzt-
lich darum, sich gegenüber allen Kameras und auch «friendly 
surveillance» unkenntlich zu machen. 

Zunehmend wurden Laserpointer gegen Überwachungs-
kameras eingesetzt, um diese zu blenden. Die Polizei nannte 
sie «Offensivwaffen». Neben Mundschutz, Gasmasken so-
wie Taucherbrillen werden mitunter auch reflektierende biaxial 
orientierte Polyester-Folien (Mylar) an Brillen getragen, um 
eine Erkennung zu verhindern. Digitale Spuren werden mit 
Wegwerfhandys und mit Barzahlung etwa bei Benutzung 
der Verkehrsmittel verwischt, Bilder werden über AirDrop 
versandt. Um eine Lokalisierung komplett zu verhindern, 
müssen aber WLAN und GPS, eigentlich das ganze Smart-
phone ausgeschaltet werden, damit auch der Provider den 
Standort nicht mehr durch «silent SMS» orten kann.

Letztlich zwingt die ausufernde Überwachung die Opposition 
zu einer Verschleierung, um Gesichter der Identifizierung 
und sich damit der Kriminalisierung zu entziehen. Auch 
Schminken und Gesichtsbemalung können einen gewissen 
Schutz bieten. Dagegen haben Politiker der prochinesi-
schen Partei Democratic Alliance for the Betterment and 
Progress of Hong Kong (DAB) im Sommer ein Maskenverbot 
gefordert. Es würde dazu beitragen, die gewalttätigen 
Proteste zu beenden. Eine solche Gesetzgebung gebe es auch 
in westlichen Ländern. Der DAB-Politiker Gary Chan Hak-kann 
meinte, Forschung hätte dort gezeigt, dass Vermummte eher 
gewalttätig würden. So dient das Vermummungsverbot in 
Deutschland, Österreich, Italien oder den USA dazu, ein 
Maskenverbot in Hongkong zu legitimieren. 

Auch Burka-Verbote im öffentlichen Raum wie in Frankreich 
waren Trittbretter für allgemeine Vermummungsgebote.  
Der DAB-Abgeordnete Holden Chow Ho-ding erklärte, in den 
westlichen Ländern helfe das der Polizei, «das Recht ange-
messen durchzusetzen und Menschen abzuschrecken» ge-
walttätig zu werden. Es sollte aber Menschen ausnehmen, 
die an friedlichen Protesten teilnehmen oder die aus religiö-
sen oder gesundheitlichen Gründen Masken tragen. 

Ein Vermummungsverbot könnte allerdings die gegenwärtige 
Taktik der Polizei unterlaufen, bei der sich als Demon-
strierende verkleidete, maskierte Polizisten unter die Menge 
mischen, um Personen festzunehmen oder als agent pro-
vocateur zu wirken. Abgesehen davon sind die Polizisten mit 
ihrer Ausrüstung ebenfalls unkenntlich und vermummt.  
Demonstrierende verlangen, dass ihre Nummern deutlich er-
kennbar sein sollten. Und während die Polizei Datenbanken 
mit Namen und Bildern der Protestierenden anlegt, wurden 
auch Daten zu Polizisten online geteilt, was von der Polizei 
als «psychologische Kriegsführung» bezeichnet wurde.

Tatsächlich wurde im Oktober ein Vermummungsverbot  
auf der Grundlage eines Notstandsgesetzes eingeführt. Das 
Oberste Gericht erklärte es aber im November als verfas-
sungswidrig. Die Durchsetzung wäre sowieso fraglich gewe-
sen, denn in Hongkong tragen, wie in anderen asiatischen 
Ländern, Menschen im öffentlichen Raum oft einen Mund-
schutz, um sich vor Infektionen zu schützen.

Die Demonstrierenden haben im vergangenen Herbst damit 
begonnen, Strassenlaternen mit Elektrosägen umzukippen, 
die Leitungen zu kappen oder zumindest mit Farbe die Kame-
ras zu blenden. Die Regierung hatte im Juli , als die Proteste 
begonnen hatten, 50 smarte Strassenlaternen, ausgerüstet mit 
Kameras, weiteren Sensoren etwa für Luftverschmutzung 
und Wetterdaten, Mikrofonen und Internetanbindung, auf-
stellen lassen.

Angeblich sollten die Kameras nicht mit Gesichtserkennung 
ausgestattet sein, es sollten auch keine Gesichter und per-
sönliche Daten gespeichert werden, die Kameras sollten im 
Rahmen des Ausbaus des Smart-City-Projekts der Verkehrs-
überwachung dienen, und die Daten würden nicht der Polizei 
weitergegeben werden, versicherte die Regierung. Nach den 
ersten Protesten wurde zudem erklärt, dass die Funktionen 
ausgeschaltet worden seien, mit denen die Geschwindigkeit 
der Autos gemessen und die Autokennzeichen abgelesen wer-
den. Überdies sollten die Kameras nicht dazu dienen, Müll-
sünder zu entdecken. Insgesamt 400 dieser smarten Laternen 
will die Regierung weiter aufstellen und verspricht, die Orte 
und die Funktionen öffentlich zu machen.

Anonym im öffentlichen Raum
Von Florian Rötzer

Menschen in Hongkong misstrauen allerdings der Regie-
rung, schliesslich sind die Behauptungen nicht nachprüfbar. 
Viele gehen davon aus, dass sie damit ausgespäht werden 
sollen, wie das China bereits ganz offen betreibt. Die Regie-
rung wiederum geisselt das Vorgehen gegen die Überwa-
chungslaternen als technologie- und innovationsfeindlich 
und nennt die Kritik «Verschwörungstheorie».

Gut möglich, dass sich mit wachsender Überwachung der 
Überwachungsluddismus verstärkt. Immer wieder gibt es 
denn auch Forderungen, auch im digitalen Raum ein Ver-
mummungsverbot durchzusetzen, also eine Realnamen-
pflicht einzuführen und die Anonymität abzuschaffen. Noch 
ist es möglich, mit Proxy-Servern, VPNs oder Tor anonym im 
Netz unterwegs sein oder Kommunikation etwa über die 
App Telegram zu verschlüsseln.

Es gibt Hoffnung, dass der Überwachungsstaat an sich selbst 
scheitern könnte. Hongkong wäre dafür ein gutes Beispiel. 
Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Polizei 
bereits enorme Massen an Bildern von Protestierenden 
durch Überwachungskameras, Medienberichte, Gegnerinnen 
der Proteste, Passanten oder den Teilnehmenden selbst ge-
sammelt hat. Aber um die Massen an Bildern und Videos zu 
sichten, wären auch Massen an Sicherheitspersonal erfor-
derlich, um die von der Gesichtserkennung möglicherweise 
Identifizierten herauszupicken. Gesichtserkennung, die an 
Eingängen oder Kontrollstellen eingesetzt wird, wo die Men-
schen mehr oder weniger geordnet nacheinander überprüft 
werden können, ist etwas ganz anderes, als wenn sich Men-
schenmassen unter schlechter Beleuchtung und oft mit  
Verhüllung dicht gedrängt durch Strassen oder auf Plätzen 
bewegen. 

In China, wo das Internet streng kontrolliert und überwacht 
wird, Proteste nicht genehmigt werden, es keinen Rechts-
staat gibt und in den Städten die Überwachungstechnik schon 
flächendeckend installiert ist und weiter aufgerüstet wird, 
wären wohl derart langanhaltende Demonstrationen gar 
nicht möglich gewesen. 

Daher geht es jetzt darum, den Ausbau der Überwachungs-
technik online und offline zu verhindern und zu begrenzen. 
Dabei geht es nicht nur um Gesichtserkennung, die zu-
nehmend zur biometrischen «Sicherung» der eigenen Ge-
räte verwendet wird, sondern auch um Sprach-, Gang- 
oder Verhaltenserkennung, um eine verdeckte Einführung 
von Überwachung wie beispielsweise Kameras in Fahr-
zeugen, die erkennen sollen, ob Fahrer unkonzentriert 
oder müde sind, bis hin zur schnellen Genanalyse, zu vie-
len Smart-Home-Anwendungen oder Fitnesstrackern.  
Einmal da, werden sie nicht mehr verschwinden und das 
Netz immer nur dichter spinnen.

Florian Rötzer ist Chefredakteur beim Online-Magazin Telepolis,  
zu dessen Gründern er gehört.






