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„Schade, dass diese Alraune in neuerer Zeit 
ihre Wirksamkeit verloren!“* 

Zum Umgang mit „Abergläubischem“ in der Frühzeit des Museums

BLICKPUNKT SEPTEMBER.  gegenstände, die nicht für 
einen musealen sammlungs- und ausstellungskontext pro-
duziert wurden, erfahren mit ihrer Übernahme in muse-
umssammlungen oft eklatante umdeutungen hinsichtlich 
ihrer funktion und Bedeutung. nicht nur sind sie anderen 
gebrauchszusammenhängen entzogen, auch werden sie 
in den musealen ordnungslogiken neuen Wissensfeldern 
zugeordnet und in wertende ausstellungsnarrative ein-
gebettet. ein neues forschungsprojekt am germanischen 
nationalmuseum widmet sich nun objekten, die spannen-
de Prozesse der umdeutungen durchlaufen haben: es sind 

dies artefakte, die für hellseherische, zukunftsdeutende 
und zukunftssichernde Praktiken eingesetzt wurden. in 
der frühzeit des museums wurden diese mit ambivalenter 
haltung gesammelt und erfasst: galten Praktiken wie ast-
rologie, Wahrsagung oder alchemie im nachaufklärerischen 
diskurs als unwissenschaftlicher „aberglaube“, rechnete 
man sie dennoch zu erinnerungswürdigen aspekten der 
deutschen „Vorzeit“.  

das forschungsprojekt bietet gelegenheit, teils sehr alte 
sammlungsbestände neu zu entdecken: in diesem Zusam-
menhang geriet ein „alraunmännchen“ (abb. 1) in den 
fokus der aufmerksamkeit, welches noch bis vor kurzem in 
der pharmaziegeschichtlichen schausammlung ausgestellt 
war – gemeinsam mit einer kleinen sammlung von soge-
nannten alraunen unterschiedlicher gestalt, neben Bezoar 
und Perlmuttmuschel.

das stark giftige nachtschattengewächs der alraune 
(mandragora) galt bereits in der antike als arzneipflanze. 
sein anthropomorph anmutendes Wurzelwerk begrün-
dete vor allem in mittelalter und früher neuzeit den ruf 
als magisches allheilmittel und talisman. spätestens im 
16. Jahrhundert kann man auch seine aufbewahrung als 
kurioser sammlungsgegenstand nachweisen. 

Alraune, Galgenmännlein?

Beim nürnberger objekt handelt es sich um ein knapp 
12 cm großes laternenförmiges Pappkästchen mit vor-
montierter glasscheibe, in dem offensichtlich unbefes-
tigt eine bekleidete Wurzelfigur steht. das Kästchen 
ist innen ausgekleidet mit einer goldfarbenen metallfo-
lie. außen weist es ornamentale Verzierungen auf, die 
durch die art ihrer umsetzung an lederprägungen erin-
nern – dieser eindruck wird durch die braune färbung 
der Pappe verstärkt. an der spitze des Kästchens ist eine 
metallene halterung mit einer Öse angebracht. die figur 
selbst scheint aus verschiedenen materialien zu beste-
hen – Beine und armloser Körper haben eine faserige 
Wurzelstruktur. der übergroße, mit hörnern versehe-
ne Kopf scheint aus einem anderen material modelliert 
und aufmontiert worden zu sein. die genaue Befesti-
gung ist durch einen grünlich gefärbten textilkragen und 
einen weißen textilumhang verdeckt. das gesicht prägen 
augen aus zwei weit auseinander am Kopf befestigten glas-
perlen und eine hakenförmig modellierte nase. unterhalb 
der wulstigen unterlippe sind vermutlich Pflanzenfasern 

Abb. 1: Alraunmännchen/Galgenmännlein, Wien (?), 17./18. Jh., H. 11,8 cm, 
B. 4 cm, GNM, Inv. WI 305 (Foto: Georg Janßen).
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angebracht, die den eindruck von Barthaaren vermitteln. 
eine präzisere materialanalyse konnte bisher noch nicht 
vorgenommen werden, da die glasscheibe mit dem Käst-
chen verklebt ist und ihre abnahme das gehäuse wahr-
scheinlich beschädigen würde. 
Woher kam das alraunmännchen und welche funktion 
hatte es vor der musealisierung im gnm? Bekleidete und 
unbekleidete Wurzelmännchen in Kästchen gibt es heu-
te in verschiedenen ausprägungen in unterschiedlichen 
sammlungen, ein großteil gilt dabei inzwischen nicht als 
alraune im botanischen sinne, gleichwohl wird der Begriff 
weiterhin übergreifend angewandt. die aufbewahrung 
in der vorliegenden form ist eher selten – häufiger findet 
man heute verschließbare Kästchen aus holz – auch im 
Bestand des gnm befindet sich eine bearbeitete Wurzel in 
sargähnlichem Kästchen (Ph.m.3685). letztere form ver-
weist auf aus verschiedenen Quellen überlieferte legenden 
um die alraune als „galgenmännlein“: demnach entstand 
die alraune unter dem galgen aus den Körperflüssigkeiten 
des gehenkten. sie sollte in Wein gebadet, in tücher gehüllt 
und in einem Kästchen sorgfältig aufbewahrt werden um 
für gesundheit, liebe oder geld zu sorgen. 
ein solcher gebrauch war im vorliegenden fall offenkun-
dig nicht vorgesehen. die glasscheibe ermöglichte hier 
jedoch einen ständigen sichtkontakt des Besitzers mit dem 
alraunmännchen. Walter hävernick brachte diese art des 
sichtfensters mit einer wahrsagenden 
funktion in Verbindung. letztlich weist 
die teufelsähnliche gestalt und die Ver-
sperrung hinter glas auf Ähnlichkeiten 
mit anderen kuriosen teufelsobjekten 
wie dem von Julius von schlosser bereits 
beschriebenen „teufel im glas“ (heute 
Kunstkammer Wien) hin. eine genaue 
funktionsbestimmung und datierung 
steht noch aus, weitere stilistische Ver-
gleiche und kunsttechnologische unter-
suchungen sind dafür Voraussetzung. 
aufgrund des jetzigen Befundes ist eine 
datierung ins 17./18. Jahrhundert wahr-
scheinlich. Bearbeitungen, wie die Befes-
tigung der älter zu datierenden metall-
öse und die Verklebung der scheibe, 
fanden wahrscheinlich erst im 19. Jahr-
hundert statt. 

Vom Familienbesitz zum 
kuriosen Ausstellungsstück

Während sich die rezeptionsgeschich-
te anderer „Wunderwurzeln“ wie die 
der sog. „eppendorfer alraune“ weit 
zurückverfolgen lässt, datieren die ers-
ten nachweise zum vorliegenden objekt 
erst im 19. Jahrhundert und verweisen 
auf eine Wiener industriellenfamilie. 

Vorbesitzer war der Kirchenstoff- und seidenwarenfabri-
kant Karl lemann (1813–1863), das alraunmännchen war 
eventuell schon in der sammlung seines Vaters Joseph 
lemann (1785–1847) vorhanden. Bisher kann nur vermutet 
werden, ob es sich um ein länger im familienbesitz und in 
„gebrauch“ befindliches erbstück handelte, oder ob es im 
frühen 19. Jahrhundert als sammlungswertes Kuriosum für 
die private familiensammlung angekauft wurde – was den 
glauben an die okkulte Wirksamkeit freilich keineswegs 
ausschloss.   
Joseph lemann sammelte zunächst griechische und römi-
sche münzen und entsprechende literatur. um 1828 erwei-
terte er sein sammlungsrepertoire um „größtentheils alt-
deutsche“ gegenstände und „wie die alten Kunst- und Wun-
derkammern auch andere seltenheiten“. auch Karl lemann 
trug zur erweiterung der familiären sammlung bei, u.  a. 
durch ankäufe auf reisen. er beließ es außerdem nicht 
dabei, lediglich als „Besitzer werthvoller antiquitäten“ in 
erscheinung zu treten. er engagierte sich im 1853 gegrün-
deten Wiener althertumsverein und gehörte als amateurfo-
tograf zu den gründungsmitgliedern der Photographischen 
gesellschaft in Wien. 1861 wusste er diese engagements 
erfolgreich zu verbinden, als der Wiener althertumsverein 
eine umfangreiche ausstellung mittelalterlicher Kunstge-
genstände ausrichtete. er steuerte private sammlungsge-
genstände bei und fotografierte eine beträchtliche anzahl 

an objekten, die er in einem von höchs-
ter stelle ausgezeichneten album veröf-
fentlichte (heute im Bestand der Biblio-
thek der albertina, Wien). in eben dieser 
ausstellung war auch das alraunmänn-
chen zu sehen – auch wenn es offen-
sichtlich nicht fotografisch aufgenom-
men wurde. dennoch wurde dem beson-
deren stück große aufmerksamkeit 
entgegengebracht. der maler, grafiker 
und skriptor der hofbibliothek zu Wien, 
anton von Perger (1809–1879), sah in 
dem „alraun“ ein interessantes Ver-
gleichsstück zum alraunenpaar marion 
und thrudacias aus der Kunstkammer 
rudolfs ii. (1552–1612), das sich damals 
bereits im Bestand der hofbibliothek 
befand. 
interessant ist aus heutiger Perspektive 
die grafische illustration in einem 1861 
erschienenen aufsatz von Perger, die 
wahrscheinlich den Zustand vor einer 
späteren Bearbeitung zeigt (abb. 2). als 
autor interessierte sich Perger schon 
längere Zeit für die „Pflanzensagen“ 
die auch den alraun umwucherten. in 
durchaus ambivalentem ton wechselt 
er zwischen historischem referat und 
einer essayistischen lust am grusel: Abb. 2: „Alraun“, in: Perger 1861, S. 268, Fig. C.
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die alraunen rudolfs ii. spukten in der hofbibliothek und 
das lemannsche männchen sei – ganz nach alraunen-
art – während der ausstellung plötzlich verschwunden. 
der wirkungsvolle schauder des objekts mag auch dafür 
verantwortlich gewesen sein, dass ein auf den grusel der 
geschichte spezialisierter antiquar es schließlich nach 
nürnberg holte und für das museum verfügbar machte.

Musealisierte „Irrwege“ der Wissenschaft

Wohl nur kurze Zeit nach der Wiener ausstellung wurde 
das alraunmännchen verkauft und kam über frankfurt 
und rudolstadt nach nürnberg. 1876 wird der Zugang des 
objekts im gnm registriert – als Verkäufer ist der Kupfer-
stecher und antiquitätenhändler georg friedrich geuder 
(1818–1897) angegeben, der in der nürnberger altstadt 
ein als „folterkammer“ bekanntes museum eingerichtet 
hatte – mit teilweise ebenso eindrucksvollen wie zweifel-
haften objekten. der Zugang ins museum fiel in die Ära 
des direktors august essenwein (1831–1892), zu dem 
geuder gute Beziehungen pflegte und der bei der Pro-
venienz des objekts vielleicht aufgehorcht haben mag: 
essenwein hatte die ausstellung des Wiener alterthums-
vereins 1861 gesehen und ausführlich darüber berich-
tet – ob ihm das alraunmännchen damals aufgefallen 
war, ist nicht bekannt. das objekt wurde um 1878 als 
„galgenmännlein“ unter hinweis auf die Wiener Prove-
nienz als wissenschaftliches instrument inventarisiert. 
als relikt eines von museumsgründer hans von aufseß 
(1801–1872) zur gliederung der Kunst- und althertümer 
entwickelten ordnungssystems lagen die Bereiche astro-
nomie, astrologie, magie und Kalenderwesen zunächst 
nah beieinander. essenwein verabschiedete sich zwar 
vom idealistischen system seines Vorgängers, der samm-
lungsbereich blieb freilich ein stiefkindlich ver sorgter 
teil des museums und sollte – aufgrund seiner sprich-
wörtlichen unerklärlichkeit – wissenschaftlichen fach   - 
exper  ten überantwortet werden, die man bald von externer 
seite konsultierte.
der geophysiker dr. siegmund günther (1848–1923) fühl-
te sich für die „verborgenen Winkel“ (essenwein 1870) der 
Wissenschaften freilich ebenso wenig zuständig: in der 
positivistischen Beschreibung des Bestandes zur abteilung 
für „mathematische“ instrumente erwähnt günther ein 
„anhängsel“ aus Zaubermitteln (u.  a. einem alraunmänn-
chen) und magischen objekten. die gleichwohl ausgestell-
ten artefakte wurden für die Besuchenden als beispielhafte 
„abwege“ der frühen naturwissenschaften in den aberglau-
ben ausgewiesen. 
das alraunmännchen fand bald wieder größere Beachtung, 
als ab mitte der 1880er-Jahre eine pharmaziehistorische 
sammlung eingerichtet wurde. in der sich hier formieren-
den historisierung des apothekerstandes gehörten magi-
sche mittel zum narrativ einer voranschreitenden Wissen-
schaft. folgt man den aufrufen an die deutsche apotheker-
schaft zur einrichtung des museums, so gehörte die samm-

lung von „abergläubischen arzneimitteln“ von Beginn an 
zum ausstellungsplan und umfasste neben anderen auch 
alraunen und amulette. aus zeitgenössischen Publikati-
onen sowie einem Vermerk im inventarbuch geht hervor, 
dass das objekt in der sammlung zu sehen war, vermutlich 
in der 1896 eingerichteten historisch-pharmazeutischen 
materialkammer in einem schaukasten unterhalb der fens-
ter ausliegend (abb. 3).  
diese Klassifizierung als „abergläubisches arzneimittel“ 
bedingte auch den folgenden umgang mit dem objekt:  
der apotheker hermann Peters (1847–1920) - der die 
sammlung un ter 
au gust essen-
wein aufbaute – 
beschrieb das al- 
raunmännchen vor 
allem als unwirk-
same, von schar-
latanen gefälschte 
arznei und bil- 
dete es folge-
richtig ohne das 
umgebende Käst-
chen ab (abb. 4). 
ob es auch ohne 
das gehäuse aus- 
gestellt war, ist 
bisher nicht be- 
kannt. Peters galt 
es jedenfalls nicht 
allein als Beispiel 
allgemeinen aber-
glaubens, der die 
Wissenschaf ten 

Abb. 3: Die historisch-pharmazeutische Materialkammer des Germa-
nischen Museums Nürnberg, in: Tafelbd. Architekturen, Skulpturen, Grab-
steine, Diverse, Bd. 2 (GNM 4° Jk NUR 050/169), ca. 1906, Nr. 654.

Abb. 4: „Alraunmännlein“, in: Peters 1886, 
S. 244, Fig. 3.
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voriger Jahrhunderte durchsetzt hatte. in seiner auffassung 
pharmazeutischer geschichte begriff er die darstellung 
der abergläubischen Vergangenheit offensichtlich auch als 
didaktische mahnung an die gegenwart, gegenüber tenden-
zen des irrationalen wachsam zu sein.  

 MArie-therese Feist

*  anton von Perger: Über den alraun. in: Berichte und mittheilungen des 
alterthums-Vereines zu Wien 5, 1861, 259–269, hier: s. 268. 

Das Projekt „Überlieferungsweisen, Betrachtungsweisen, 
Gebrauchsweisen. Bedeutungszuweisungen an Artefakte 
der Hellseherei in Europa vom 17. bis zum frühen 20. Jahr-
hundert“ wird gefördert von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier: 
https://www.gnm.de/forschung/forschungsprojekte 
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