
Die Kindsmiirderin Anna Maria Steinbrecher aus Treysa 
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in der erslen H.lfte des 19. Jahrhunderts 
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lm Slaalsarchiv Marburg findel sich in der ProzeBakle: Frilzlar 268, Nr. 41 
folgender Fall: Anna Maria Sleinbrecher, Tagelohnerin aus Treysa, 23 lahre 
all, ledig, ohne Vermogen, wegen Waldfrevel (Holzdiebslahl) vorbestraft, 
wirft am 28. Dezember 1852 ihr neun Tage altes Kind in die vom Hochwasser 
iiberflulele Schwalm. Das Kind war in der Marburger Accouchiranstalt zur 
Weltgekommen, und Mutter und Kind waren dort am 28. Dezember gesund 
entlassen worden. Niemand sah die Tat, niemand vermil3te das Kind, 3uch ei
ne Kindesleiche wurde nie gefunden. Bei Bekannten in Treysa gab Anna Maria 
Steinbrecher an, es sei schon in der Anslalt an Kriimpferchen gestorben. Die 
Anlwort war plausibel, die Sauglingssterblichkeil allenthalben hoch. Auch 
daB keine Beerdigung stattfand, erregle niemandes MiBlrauen, schlieBlich 
wuBte man, daB die gestorbenen Kinder im Marburger Accouchirinstitut van 
den Studenten vermetzgert wtirden. Dennoch muBte Anna Mafia Steinbrecher 
vor den Richlerstuhl. Eine schwere Depression lieB ihr alles so aussichtslos er
scheinen, daB sie aus freien StUcken ein Gestandnis ablegte. Das Gericht er
kannte nun nicht aufKindsmord, wie man eigentlich annehmen mochte, son
dem auf »Verwandtenmord", da zwischen Geburt und Tolung neun Tage la
gen, womil die Vitalitat des Kindes eindeutig bewiesen war und auch der Mut
ter der Strafmilderungsgrund nicht zugute gehalten werden konnte, daB sie in 
einem Ausnahmezustand get6tet halte, da Geburts- und Tatsituation nicht so 
eng beeinander lagen, daB seelische und korperliche Betaubung, also eine ver
minderte Zurecbnung, baUe angenommen werden konnen 1. Die in Kurhes
sen iibliche Strafe fUr Kindsmord lag je nach AusfUhrung der Tal zwischen 
zwei und 15 lahren Zuchthaus, die fUr Verwandtenmord dagegen bei lebens
langlich. 

Nach langerem Verhor stellt der Richter zusammenfassend fest: Sie haben 
eingestanden ( ... ), daj3 Sie Ihr am 19ten December v. J. im Entbindungshause zu 
Marburg geborenes Kind, miinnlichen Geschlechts, am Abend des 28ten December 
v. J. an dervon Ihnen bezeichneten SteJ/e./ebendig in dieSchwalm geworfen und so 
getodtet haben, nachdem Sie vorher mit Vorbedacht den Entschluj3 hierzu gefaj3t 
hallen. Es fiillt lhnen deshalb die Ermordung lhres Kindes, das Verbrechen des 
Venvandtenmordes zur Last. 

Antwort nach langerem Schweigen und indem die Angezeigte Tranen ver
gieBt: Ja, das ist richtig. 

Anna Maria Sleinbrecher war zur Tatzeit 23 lahre alt. Sie war am 11. Sep
tember 1829 in Roppershausen in der Nahe von Treysa als uneheliches Kind ei
ner Dienstmagd geboren und mit 12 lahren bereits Waise geworden. lhr Stief
vater heiratete neu, behandelte das Kind auBerst schlecht, schickte es zum 
Betteln und schlug zu, wenn es nichts nach Hause brachte. Er raumt im Verhor 
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derartige herbe Zuchtigungen ein. Nach ihrer Konfirmation vermietete sich An
na Maria Steinbrecher als Dienstmagd und lebte die meiste Zeit in Kirchhain 
und Marburg. Sie wechselte ofter ihre Dienststelle und ihr Leumund war recht 
ungunstig. Zu ihrem Sexualleben gab sie an, Beziehungen mit Marburger Bur
gem und Studenten gehabt zu haben. Im Jahre 1850 muBte sie im hiesigen 
Landkrankenhaus eine venerische Krankheit (Geschlechtskrankheit) kurieren 
lassen, ansonsten gait sie als gesund. 1852 wurde sie schwanger, Vater des Kin
des war ein Geselle aus Frankfurt am Main mit Namen Thomas N. - genauer 
bezeichnet sie ihn nich!. Er wiiBte nichts von der Schwangerschaft, die Verbin
dung war locker, von Heirat keine Rede. Auch ihrer Dienstherrschaft verbeim
lichte sie die Scbwangerscbaft, kundigte dort und ging, als ibr Zustand nicbt 
mehr zu libersehen war, zurlick nach Treysa. Hier lebte sie bei einer Freundin, 
der ledigen Elisabeth Ebener, die als Mutter zweier unebelicher Kinder ihren 
und deren Unterhalt im Arbeitshaus verdiente. Die elende Behausung wurde 
nur am Abend, wenn alle Familienmitglieder zusammen waren, geheizt. Tags
uber muBte die hochschwangere Anna Maria Steinbrecber frieren, so daB sie 
bereits am 10. Dezember Treysa verlieB und urn Aufnahme in die Anstalt bat: 
An diesem Tage ging ich van hier weg und wurde am llten December v. J. im Enl
bindungshause zu Marburg aufgenommen. 

Sie kam mit ein paar Kindersachen dort an, weitere Gepackstiicke besaB sie 
nich!. Am 19. Dezember 1852 gebar sie ein ausgetragenes, gesundes Kind. Ob
gleich die Geburt ohne Hiilfe der Kunsl vonstatten ging, untersuchten sie, laut 
Protokoll des Entbindungshauses, wahrend des Geburtsaktes neun Studenten 
(!), von denen acht der Meinung waren, daB die Schwangere schon mehrmals 
geboren baben musse. Dies gab AnlaB zu der spateren Vermutung, sie babe 
vielleicht scbon ofter ein Kind beiseite geschaffi, was ihr jedoch nicht nachzu
weisen war. Sie und vier weitere Wochnerinnen wurden von der Institutshe
bamme Buttner versorgt und gepfieg!. Diese gibt spater an, nichts Auffallen
des an der Steinbrecher bemerkt zu haben, daB sie sogar sehr liebreich gegen ihr 
Kind gewesen sei, was mich um so mehr !reute, als mir dieselbe gelegentlich mit
leille, dajJ sie sehr arm sei. Das Kind wurde in der Anstalt kostenlos getauft und 
erbielt den Namen Jakob. Am Vormittag des 28. Dezernber wird Anna Maria 
Steinbrecher aus dern Accouchirhaus entlassen, den Saugling eingewickelt in 
Tucher und einen wollenen Rock vor ihrer Brust tragend. lhren eigenen Rock 
schliigt sie noch darliber, damit er hubsch warm eingehullt war. Aus den ilbrigen 
Kindersachen hatte sie ein kleines Packchen geschnurt, das sie mit sich trug, 
als sie anjenem Vormittag bei der Polizei urn eine Freifahrkarte fUr die Eisen
bahn nach Treysa nachsucbte. HierfUr besaB sie einen von Prof. Huter ausge
stellten Berechtigungsschein, da jede im Accouchirhaus Niedergekornmene 
kostenlos zu ihrem Heirnatort zu transportieren war. Sie erhielt ein Billet fUr 
den Slehwagen (!), so daB sie si cb auf das Bundel mit Kinderkleidern setzen 
rnuBte, urn ihr Kind zu stillen. Zuvor ab er suchte sie ihre Halbschwester Do
rothea Frey auf, die in der Untergasse bei Baukomrnissar Milchling diente. Sie 
bat die Scbwester urn zwei Silbergroschen, da sie vollig mittellos mit ihrem 
Kind dastand und noch nicht den Unterhalt fUr den nachsten Tag best rei ten 
konnte, erhielt aber nur ein Mittagessen und ging ohne jedes Bargeld zurn 
Bahnhof. III Wartesaal stillte sie noch einmal den Saugling, wobei ibr, wie 
mehrere Zeugen bemerkten, Tranen uber das Gesicht liefen. Auch im Zug fiel 
Mitreisenden ihre Traurigkeit auf, niemand bot ihr jedoch Hilfe an. Abends 
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gegen 19 Uhr stieg sie in Treysa aus und ging zu FuB in Richtung Steinbriicke: 
Ehe ich be; die Steinbriicke kam, halte ich noch nicht im Geringsten daran ge
dacht, da,P ich mein Kind tlidten wollte; bei derSteinbriicke kam mirzuerst derGe
danke hierzu. Da habe ich wohl eine halbe Stun de uberlegt, ob ich es thun so lite, 
oder nicht; als es dann bel mlr/est war, da,P ich dos Kind ins Wasserwetfen wollte, 
da ha be ich es noch eine Viertel Stunde geherzt und gekiijJt und da habe ich es ins 
Wasser geworfen. 

Uoter Tranen antwortet sie auf die Frage nach ihrem Motiv: Weil ich nicht 
wujJte wohin? Und wohinaus? Und weil ich fur das Kind nichts zu leben halte. 

Auch auf die Frage, warum sie wahrend der Bahnfahrt ununterbrocben ge
weint habe, antwortete sie: Weil ich nicht wu,Pte wohin? Und wohinaus ich mit 
meinem Kind sol/te. A u/ dem Wagen dachte ich so recht an meine Lage; do wujJle 
ich nicht wohin? Und wohinaus? Und daruber habe ich geweint. 

Warum sie nicht zu ihren Stiefeltern gegangen sei? Zu denen wollte ich 
nicht (. .. ) Dann hiitte ich auch wieder belteln gehen klinnen und dazu bin ich doch 
zu groft und zu stark. 

Auch andere hatten uneheliche Kinder in ahnlicher Lage groBgezogen. Das 
ist richtig, ich weifJ aber, wie es der Elisabeth Ebener, bei welcher ich mich aufge
haiten. rnit ihren beiden unehelichen Kindern so elend geht und aus de, Stadtkasse 
hiitte ich gewifJ Nichts erhalten. 

Warum sie keine offentliche Unterstiitzung erhalten hatte? Der Biirgermei
ster Stephan hatte ihr andeuten lassen, daB sie, wenn sie das Kind hatte, von 
Treysa fort miisse, sie sei bier ja nicbt geboren. (Durch die spate re Ebescblie
Bung ihrer Mutter war sie dort allerdings doch heimatberechtigt. Ihre Unwis
senheit ausnutzend, glaubte sich die Gemeinde mit diesem .BlufP' zwei zu
satzliche Esser vom Hals halten zu konnen, die Anspruch an die Armenkasse 
gehabt hlitten.) 

Wie sie die Tat ausgeiibt? 
Nachdem ich das Kind geherzt und gekujJt halte, habe ich den Rock dem Kinde 

abgemacht ( ... ), nahm es dann auf die beiden Hiinde, ging hinunter an die Stelle 
des Ufers ( ... ) welche ich dem Gericht angezeigt ha be und waif es so schnell mit 
beiden Hiinden in die Schwalm, so dajJ es etwa drei Schritte von der Stelle, wo ich 
am Ufer stand, in das Wasser fiel. 

Warum sie dies getan? 
Weil ich nicht wujJte wohin? Und wohinaus? Und glaubte, dajJ ich mein Kind 

nichl erniihren konnte. 
Zu der Gerichtsverhandlung ware es vielleicht nie gekommen, wenn Anna 

Maria Steinbrecher an einen fremden Ort gegangen ware und die Tat nicht aus 
freien Stiicken gestanden hatte. Ein Leichnam des Kindes wurde nie gefun
den. 

Die Richter bestanden jetzt auf dem Tatbestand des vorsatzlichen Ver
wandtenmordes und lieBen die Interpretation des Verteidigers als Verzweif
lungstat nicht gel ten. 

Am 17. August 1853 wird Anna Maria Steinbrecher zu lebenslanger Zucht
hausstrafe verurteilt. Weder die Berufungsverhandlung vor dem Oberappella
tionsgericht in Kassel noch die Aussicht aufBegnadigung konnen dieses harte 
Urteil mildern: Vom landesherrlichen Begnadigungsrecht (soli) bei ihr nicht Ge
brauch gemacht werden. Mit dieser Feststellung endet die Akte. 
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Auf diese Weise wurden allein in Deutschland tausende von hilfsbediirfti
ger Frauen aus der Gesellschaft ausgestoGen. Frau se in und dazu noch Ange
hOrige der unteren sozialen Schichten bedeutete, doppelt unter der Harte des 
obrigkeitsstaaUichen Systems leiden zu miissen. Trafdie bitterste Armut noch 
beide Geschlechter, so trugen die Frauen die Folgen sexueller Betatigung al
lein. Auch wenn sie ihr Kind nicht umbrachten, hatte es nur wenig Aussichten 
auf ein langes Leben. Es in Pflege zu geben, urn wieder in den Dienst gehen 
oder sich als Amme vermieten zu konnen, war nur eine verstecktere Form des 
"BeiseiteschafTens", wenngleich eine gesellschaftlich tolerierte'. 

Zur sozialen Lage lediger Schwangerer im Raum Marburg 
Das nicht zu iibersehende Delikt des Kindsmords hatte die VerantworUi

chen wachgeriittelt und im ausgehenden 18. Jahrhundert eine Debatte in Gang 
gesetzt, deren H6hepunkt in der 1780 gestellten Mannheimer Preisfrage Wel
ches sind die besten ausjiihrbarslen Mitte/, dem Kindermord abzuhe/fen 3, gipfel
te. Namhafte Professoren und Aufk.Jarer bezogen nun Stellung, unter ihnen 
der bekannte G6ttinger Theologe und Orientalist Johann David Michaelis, 
der Schweizer Padagoge Johann Heinrich Pestalozzi und der AJtphilologe 
Christian GotUob Heyne. Langst schon war das Delikt auch zu einem salon fa
higen literarischen Thema avanciert, wie aus der Gretchen-Trag6die bekannt 
ist. Goethe verarbeitete im "Faust" bekannUich den authentischen Fall der Su
sanna Margareta Brandt, deren Hinrichtung er in Frankfurt selber beigewohnt 
hatte. Uberhaupt geh6rte dieses Motiv zu den haufigsten der Sturm- und 
Drang-Periode, "kein Stufmer und Dranger" - so Ramackers - "der sich nicht 
daran versucht hatte"4. 

Die Debatte wurde nun aufbreiter Ebene gefUhrt, nicht zuletzt auch in be
v61kerungspolitischer Absicht. Eine zeitgen6ssische Studie pladiert auf die
sem Hintergrund flir eine verbesserte Vorsorge flir die veT/iihrte geschwiingerte 
Weibsperson. ( ... ) Denn die meisten Kindermorde geschehen nicht so sehr aus 
Furcht derSchande, als vielmehraus Furcht des Mangels und Darbens. ( ... ) Daher 
das Kind, wenn es auch nicht aufgrobe Art beyseite geschafft wird, doch mehren
theils aus Mangel der Wartung umkommen mu'p5. 

Eine Tei1l6sung des Problems wurde nun in der Griindung sogenannter Ac
couchirhausergesehen, in denen arme Frauen kostenlos niederkommen konn
ten, sich allerdings gleichzeitig den medizinischen Versuchen angehender Gy
nakologen zu unterziehen hatten. Weitere Hilfsmittel fUr die ledigen MUtter 
zur Aufzucht ihres Kindes standen nicht bereit, so daG weder der Kindsmord 
noch das Delikt der Kindesaussetzung nennenswert hatten eingedammt wer
den k6nnen. Im Gegenteil: In den Accouchirhiiusern hatte ein eigens einge
richteter Wachdienst dafUr zu sorgen, daG die W6chnerin nicht ohne ihr Kind 
heimlich die Anstalt verlieG, urn dieses dann dem Findel- oder Waisenhaus 
zurtickzulassen. 

Soweit den vorliegenden Archivalien fUnfzig durchgesehener Kindsmord
falle zu entnehmen ist, handelte es sich in Marburg vorwiegend urn Dienst
magde und Tagel6hnerinnen, in fast alien Fallen unverheiratet, meistens ob
dachlos und bitterarm. In der Regel selbst bereits unehelich geboren, wurden 
sie nach einer entbehrungsreichen Kindheit sofort nach der Konfirmation in 
Stellung geschickt, weil sie sich endlich selbst durchbringen soli ten. 
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Hiiufig waren sie wegen Bettelns beslraft und hatten mehrfach ihren Diensl 
gewechselt, bis sie dann in die Situation gerieten, geschwangert und sitzenge· 
lassen worden zu sein. Die den unleren Schichten auferleglen Vereheli
chungsbeschriinkungen slanden hiiufig einer beabsichtiglen EheschlieBung 
im Wege, meist war abeT von Heiraten ohnehin nicht die Rede gewesen und 
der Schwiingerer mehr oder weniger unbekannl. Die wirtschaftlicbe und so
ziale Lage der Bevolkerung hatte si ch in der Mitte des 19. labrhunderts in der 
Provinz Oberhessen so massiv verschiirft, dall selbsl Handwerker, .den ge
wohnlichen Tagelohnern gleich(kamen), die aus der Hand in den Mund le
ben" '. Hildebrand schlii~1 die Zahl der vollig Verarmlen aufzwei Drittel der 
ganzen Bevolkerung an" und sieht eine der Folgen eines solch "erbarmlichen 
Lebens" in dem Zusammenbruch der "Moraliliil": .Im lahre 1843 kamen in 
Marburg auf7939 Einwohner 83 concessionirte Brannlweinschenken, also auf 
96 Einwohner eine, und von den 57 Biickern, welche ihr Gewerbe wirkJich be
Irieben, waren 54 zugleich Schenkwirthe. Wiihrend nach officiellen Angaben 
die Zahl der unehelichen Geburten ( . . . ) in PreuBen 7,12 Proc. belriigt, belief 
sich nach den gedruckten Geburtslisten des kurhessischen Obermedicinal
Collegiums die Zahl der unehelichen Geburten im VerhiiltniB zu den ehe
lichen 

in ganz Kurhessen : 
1838 auf 10,65 Proc. 
1839 auf 11,40 Proc. 
1840 auf 12,28 Proc. 
1841 auf 12,01 Proc. 
1842 auf 12,84 Proc. 

im Kreise Marburg: 

auf 12,00 Proc. 
aur 13,40 Proc. 
auf 15,00 Proc. 
auf 17,75 Proc. 
auf 18,54 Proc. 

so daB in dem letzlen lahre, ( ... ) in diesem Kreise beinabe das fUnfte Kind ein 
unehetiches war." 8. 

Ausdrticklich bemerkl Hildebrand, daB dieses Phiinomen nichl der Enlbin
dungsanstal! geschuldet ist, da .dasselbe Verhiiltnis in alien drei Physikalsbe
zirken des Kreises wiederkehrle"'. Dartiberhinaus liegl hier auch keine Mar
burger Besonderheil vor. Wie Carol a Lipp fUr Baden-Wtirttemberg deutlich 
herausgearbeilel hat, .ist IIIegitimiliil (. . . ) (tiberhaupt) ein Problem der iirme
ren Schichlen . . . , Ausdruck eingeschriinkter sozialer und okonomiscber Re
produktion" 10. 

Die Folgen dieser hohen Unehelichkeilsrale aber hatten die belroffenen 
Frauen alleine zu tragen. Durch Geselz zwar zur Alimenlenzahlung verpftich
tel, war der Schwiingerer jedoch nur in den sellensten Fiillen dazu bereit bzw. 
tiberhaupt nocb dingfest zu machen. Selbsl in den Kindsmordakten spielt er 
nur eine untergeordnele Rolle, meist zieht er sich durcb Ableugnen aus der 
Affa:r~l was urn so leichter mogiich ist, als der Wissenschaft keine medizini
sche Uberprtifbarkeillatsiichlicher Vaterschaft zu Gebole sland. Anders bei 
der Frau, deren Schwangerscbaft sie als liederliche Dime tiberfUhrt und den 
Sanktionen weltlicher und kirchlicher Machl preisgibl. Hatte sich die Frau bis
lang ihren Lebensunterhalt dUTch Dienen verdient, so war sie als Schwangere 
unverztiglich zu entlassen. Eine Regierungsverordnung von 1815 verlangle die 
sofortige Anzeige, wenn eine Weibsperson der Schwangerscha/t sich verdiichlig 
macht. ( . . . ) Es soli niimlich ( .. . ) ihre Brodherrschaft, oder diejenigen, bei welchen 
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sie sich im House Qujhiilt, s%rt, bei zehn Rthlr. Strafe, oder zehntligiger Gelling
nifJ-Stra/e. hiervon dem Beamten und dem PlaTTer des Orts Anzeige thun I. 

Mit diesem Ausschreiben sollten die Vorschrifren zur Verhii/ung des Kinder
mordes erneuet werden 12, ohne aber in irgendeiner Form Hilfsangebote oder 
besondere Fursorgema6nahmen fUr die Schwangere erkennen zu lassen. Das 
Gegenteit war der Fall: .Schwangere oder geschlechtsk.ranke Dienstboten 
werden ( ... ) stets entlassen oder weggeschickt, ohne Widerspruch der Betrof
fenen" ", so die Antwort auf eine Enquete der Regierung in Kassel1851 uber 
das Gesindewesen und seine Mi6sHinde. 

Die betroffenen Frauen bemuhten sich meistens, noch im Tagelohn ihr 
Brot zu verdienen, wobei sie aber ohne feste Bleibe waren oder bei verarmten 
Verwandten Unterschlupf suchen mu6ten. 

Wenn derart in Bedrangnis geratene Schwangere ihre Schwangerschaft ver
heimlichten oder in letzter Konsequenz das Neugeborene tOteten, konnten sie 
erst recht aufkein Verstandnis staatlicherseits hoffen. An der Notlage lediger 
Mutter anderte sich auch in den folgenden Jahrzehnten kaum etwas. Selbst die 
wenigen Rechte, die den Frauen durch die Aufk]arungsbewegung des 18. Jahr
hunderts und auch die Franzosische Revolution zugestanden worden waren, 
"wurden im Laufe des 19. lahrhunderts sogar wieder zurtickgenommen". 14. 

Die eingangs zitierte Mannheimer Preisfrage, wie Kindermord zu verhtiten 
sei, war jedenfalls nur halbherzig gestellt. Das System, das Kindsmord hervor
brachte, stand niemals zur Debatte und wurde auch nicht angetaslet. Die an
geblich so fortschrittliche Institution des Accouchirhauses unlerslutzle dage
gen noch die herrschende Ideologie, indem sie die sozial Schwachen fUr ihre 
Zwecke ausnutzle, ohne ihnen als Gegengabe eine wirk.liche Chance mil ih
rem Kind in Aussichl zu stellen. Das lelzte, das fUr sie getan wurde, war die Be
schatfung einer kostenlosen Heimreise im Slehwagen der Eisenbahn. Dem 
hochformulierten Anspruch der AccouchirinstilUte, eine wirksame Institution 
zur Verhiltung des Zeithero vielfiiltig sich zugelragenen Kindermordes l5 zu sein, 
konnten sie so, wie auch der Fall Anna Maria Sleinbrecher zeigt, nicht gerecht 
werden. 
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