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I. 

Am 14. Dezember 1853 wi rd die 39 l ahre ahe MaJ1ha Eli sabelh lacob von 
Niederbeisheim des Verwandtenmordes fUr schuldig erkannt und zu einer 15-
jiihrigen Zuchlhausslrafe verurleill. In der Urlei lsbegrtindung he iBI es. daB sie 
.,absichllich, mil iiberleglem Wollen gewahsam ihr zweijahriges Kind gelOdlel 
(habe), sowie auch ihren e lfjahrigen Sohn Ko nrad abs ichllich Illil iiberleglem 
Wo llen, zu IOdlen versuchl habe" ' . 

Am 12. Augusl 1852 halle der Btirgermeisle r Moller folgenden Sachverhah 
beim Kurftirstlichen lusti zamt zur Anzeige gebracht: HeUle Vormillag gegell 
halb elf Uhr hat die Ehefrau des Ortsbiirgers Hermalll1 Jacob ihr kleillsles 
Kind in ihrem Wol1llhause (Ill! dem obersren Bode" ou/gehangt, Hle /clles dabei 
Il(lch aI/em VerslIch UIII Reltul1g ZWl1 Wiederbelebell Todt geblieben iSI. so donl1 
hat dieselbe ilirell grojJerell So/m mi! de,. AXI Tacit schlagel1 H'ollen, welcher 
obe ,. el1tf1ohel1 iSI, dabei hat sich dieselbe ehen/alls selbst erhiingr \\'0 obe ,. ihr 
MOIlI1 daZlI kommell is! w ullosgesc/miffen hal, (weshalb) nun diese/be bisjelZl 
lIoch lebl. 

Z um Talhergang hall das VerhorprolOkoll vom 26. Augusl 1853 fesl: 
Erziihl Sie einmal, \Vie Sie das k/eillsle Kind ulIlgebraehl har ? 

Icll ging mit de", Kind all! dem Arm ill die abersle Kammel: Hier lag ein 
Well/wiz und alle Niigel auf delll FIIJ3bodell. IIlId eill C ebilld bvirn hillg allf 
eillem Henke/-Korbellell. llielehes an der Wand ill del' Kammer all eil1em Nagel 
hing. leh nahm nun lIlil der/inken Hand einell Nage / VO Il der Erde. ill die reehle 
das Wellholz lInd seh/ug mil dell/se/bell den Nage/ ill die Wand. Hili daran das 
Killd aujzuhiillgell. (. .. J Sowie iell dell Nage/ eillgeseh/agen hal1e, lIahlll ieh VO Il 

dem alii dem Korbehel1 hiil/gendell Zwim eill halb Cebind. klliipfle dense/bell. 
da er sehol1 dureltgesc/lllil1ell W(II; 11Iil den beiden Enden mirre/s eines Kilo/ellS 
ZlIsalllmen, maehle eine Sch/inge, /egle diefJe dem Kind UIn dell Hals lIIU/ hillg 
es d(1I111 all dem allderen Ende des Zwirlls an dell Nage/. Smvie dos Kind all 
de", Nage/ hing. jillg es all Zll llieinen; es dalierte mieh, llnd defllwlb lIahm ielt 
es wieder "om Nage/ ab ltlld selZle es allj dell Fuflboden. Hierauf hing iell es 
aber Zllm ZlVeilell Ma/ all den Nagel , esfillg indessell wie(/eran zu weillell und 
da nalim ieh es lliieder ab. Nidll lange hierau! Iting iell aber das Kind :::1II11 

drillell Ma/ all dell Nage/, drehte mieh sdlllell lilll /llId ging zur Tlliir Ilinaus. 
Wie ieh in del' Tlliir wm; 101 das Kind eir/en /aulen " Gil/er ", doch lIorte ieh 
darauf nichl, sondern ging die Treppe hinunler ill die Wollllstube. Wie ieh dos 
Kind ZlIIlI ers/en lIIul zweilell Ma/ vom Nagel abgenolllmell halle, wartele ieh 
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jedesmal so drei bis vier Minuten, bis das Kind ruhig geworden \Var und hing 
es danll wieder aul; alteh maehte ieh jedesmal, wenn ich das Kind \lam Nagel 
genommell halle, ihlll die Zwirll-Seh/inge wieder vom Halse (. .. ). Mein Kind 
wiirde ZU Michaelis d. l . zwei lahre alt geworden seyn; es hiej3 Christinehen 
lInd war ein gUles Kind. 

Hat Sie dos Kind liebgehabt ? 
Das kihmell Sie sieh vorstellen/ 
Wie kam es (. .. ), daj1 Sie das Kind nieht wieder vom Nogel abgenommen har, 

sOlldem so sehnel/ verlassen hat? 
Dm IIII if3te m ,-ey" ; die AlIgs-r und Noth war so grojJ, dos Kind sollte sterbell 

und ieh ouch; ich dachte, als ich das Kind ZWIl driffen Mal aujhing, daj1 es mir 
Leid flllln wiirde, welln iell bei ihm bliebe, und ich dasselbe wieder abnehmen 
wiirde; dej1halb ging ieh lIaeh dem drillen Aujhiingell gleich jort, damit ieh es 
nicht wieder abnehme; tlas Kind l11uj3te slerbell. Hiiffe ieh es jelztlloch einmal 
zuthun, dalln wiirde es Iliehl geschehen. 

Im Fo rtgang des Verhbrs berichtet sie noch von der Tbtungsabsicht an ihrem 
alteren Sohn . Zunachst hatte sie versucht , ihn mit bloSen Handen zu erdros
seln . dann ein Seil zuhilfe genommen. Dem Kind gelang es jedoch, sich 
freizumachen und ins Dorf zu rennen, urn Beistand zu holen . Wahrend dessen 
bereitete Martha Elisabe th Jacob ihren Se lbstmord vor: leh trat dalln {/It[ dell 
Swill, /egte die Sehlinge des Strickes lm/ meinen Hals und kniipjte das andere 
Ende des Srricks all das Bre ff all dem Ba/ken. !ch sprang mm \lam StLlhl herab, 
um midi za erhiingen, doch brach beim Abspringen van dem SlUM das Breff 
Ulld so gillg das Erhtillgell in der SlIIbe lIieht. leh gillg dejJhalb mt[ den Bodell. 
Hier kniipfte sie das Sei l eroeut an einen Balken, legte sich die Schlinge urn 
den Hals und sprang: lelt verlor alsbald die BesinJlllllg Imd kam ersl wieder zu 
l11il; als l11ich meill M{fIlII l11it Sclmaps wllsch, wo ieh auf dem Bodell lag. 

Zum Motiv ihrer Tat auBert sie: Am MOI'lfag Morgell ZliVOl; ehe ieh es 
veriibte, \liar ich mill1leillell Kindern al/eill zu Hause. feh saj3 lmtell ill ulIserer 
Wolmswbe mit dem kleillstell Kind auj dem Arm, wiihrel1d mein lunge auf dem 
Schiefersteill ill del' SWbe schrieb. Ich dllchte darem. daj3 iehjetzt hochsfwahr
seheinlich wieder sehwanger sey, sowie daj1 ieh meine groj1e Lilst hdtle. 
Gleicli zeitig dachte ich a llch darcm , daj3 im Jawwr dieses lallres zwei meiner 
Killdet; ein Kt/abe Namens Friedrich = 6 lahr a/I lWc! ein Miidclten Namens 
Ann ' Lies', 3 lahr alt, gestorben wiiren und daj1 diese Kinder jetzt versorgt 
wiiren. feh hatfe meille sehwere Lilsl; mein Manll und ieh waren die J 2 rh 
jiihrlich Zillsell VOII de", auf ul1serem House stehelldell Kapiral 110eh \lam 
vorigen lall,. sehuldig, hallen kaum das tiigliche Btv t, Ungelder Zit bezahlen, 
( ... ) Scltuldell bei MUlier Puffing in der Hellnemiih/e mul Ackermann Rode ill 
Niederbeisheim, Iwd auj3erdem war ich im Lauje dieses lahres schon jiinjmal 
lVegen Forstjrevel angezeigt und ha lie die lIIir zuerkanllten Arbeilsstrajelllloch 
lIieht verbiij1t: neben dem AI/em wolllell meine Killde ,. gepjlegt werden. feh 
war es miitle auf de ,. Welt Imd dej1halb naltm ich mir zlterst vat; mieh. lInd dalln 
auch meille Kinder umzubringen. ZUlliichsl kam ieh auf dell Gedallken mich 
wnzubrit/gen; da ich l1Iir aber dachte. daj3 es meinell Killdem IIaeh lII einem 
Tode sehlillll1l gehen warde. so wollte ich allch .'lie van de ,. Welt seha/fen. feh 
dachre. all/ diese Weise wiirde am bej1ten f lir sie gesorgt. Wellll ich meine 
Kinder am Lebenliej3e. dalll1 daehte ich, wiirden dieselben Hunger leidellund 
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noch vor den Thiirell betreln miissell , wellll ich niehl mehr da wiire. leh slellle 
mir aueh VOl; dajJ mein Malll! nach meinem Tode wieder heirathen wiirde und 
dann meine Kinder, wenl1 ieh sie am Leben liejJe, eine Sliefiml1ler bekamell, 
von der sie viel ZlI erdulden haben wiirden. leh dachte hierbei namenrlich aueh 
an das Kind des Dienstknecht Fern zu Niederbeisheim, welches eine StiefmuI
ter hat, und VOll derselben immer herumgezogen wird: auch muj3 dies Kind OJI 
Hunger leiden, wie ich oft bemerkt habe, da die Fern s Nachbarsleure V0111l11S 
sind. Um nun meil1e Kil1(ler vor einem iilllllichell Schicksal Zll bewahren, so 
nahm ich mir vor, auch sie Zit todten. DajJ ich wieder sclnvallger war odeI' doch 
Zll seyn glallbte, war mir dejJhalb unangellehm, weil meil1e Last durch ein 
weiteres Kind wieder bedelltend vermehrt wiirde. Da]i meine beiden Killder 
Friedrich und Alln ' Lies' gestorben sind, thllt mi,. jetzt z ~var 1I0ch Leid, doch 
dallke ich auch Gatt, dajJ er lIli,. die Last, welche er Illir durch diese Killder 
aufgelegt hotre, ouch wieder abgenommell hat . 

Am 11. Juni 1847 wird Friedrich Theune zu Mollenfelde ,wegen Todtung 
zweier seiner Kinder und versuchter Selbstentleibung zum Todt mineJst Hin
richtung durch das Schwerdt ' verurteilt . 

Im Bericht an das Kurflirstliche Justi zamt vom 11 . Marz 1844 wird die ihm 
wr Last gelegte Tat erlautert: 

" Friedrich Theune ZII Mollellfe/d, seholl friiher wegell Diebstahls lIlit 
Zuchthous bestraflund hiesigel1 Lal/des ven viesell, ist beschuldigl ul/d bereits 
gestalldig, am venvichenen Freitag, dell 8ten Miirz, wiihrend seine in Blickers
hausen wollllende ZlIhiillerill, LlIise Rotrmeiel; l11il welcher er vier 1I0ch /e
bende Kinder hal, im Ho/ze abwesel1(/ \1Ial; deren beide jiingslell Kindel; 
Kniibchen VOIl 3 /tlld ,.esp . I '/J Jahren, mitrels diinllen Sei/chel1 an de", 6 FujJ 
hohel1 Ba/ken der Rotrmeierschell Wolmswbe erhellkt UlU/ dmlll , lIach ver
geblichem Beslreben, sich ebellfalls am Balken des Dachbodens Zll erhallgell, 
den Versucht gemacht Zli haben, sich mit1e/s eines Rasiermessers dell Ha/s zu 
durchschneidell, an dessell vol/sriindiger Au.~fiihrung er aber verhinderl wor
dell i~il , so dajJ er sich flur eine riefe ( .. . ) WUl/de beigebrachl ha I. Die UlIlersu
clulIlg ist im vollel1 Gange, der Angeschllldigte be[tndet sich fmler sch{l/fer 
Wache illl Rottmeierschen Halise Zli Blickershallsen. wo seine Gel1eslllfg ab
gewartet werden mllj3. ehe er ins hiesige AmtsgejiingnijJ gebracht were/ell 
kalll1. Verzweijhmg iiber seine Lage, da el; ails dem hallllOverschen Untertha
nenverbande elll/assen, dienstlich Iliclu angel10mmen worden ist. mu/ Nah
rungssorgen sciJeinell dos MOliv seiner ThaI Zli seYI1"l . 

Zum Tathergang ist in der Urteil sbegriindung vom 11. Juni 1847 fe stge
halten: 

Am Morgen des 8. Marz 1844 auBert Theunes Partnerin, Lui se Rott meier, 
das letzte Brotkrustchen liege nun im Schrank - was es denn jetzt geben sol le? 
Daraufhin sei sie ins Holz gegangen, sein altester Sohn Heinrich in die Schule. 
die drei anderen Kinder aber seien bei ihm. Theune, in der Stube geblieben. Er 
selber habe von dem biBchen Brot nichts gegessen. sondern es den Kindern 
gelassen. Er habe nur sei ne traurige Lage bedacht, daB er seit dem Tode seines 
letztes Dienstherrn, des Forsters Vollmar, ohne Verdienste sei und daB er nichts 
zu leben habe, daB er "hinten und vorne vor sei". Sein zweitaltester Sohn muB 
ihm Schnaps holen, mit dem er seine Sorgen zu vertreiben Irachte!. Bald 
darauJ sei ihm der Gedallke gekommell. die Kinder umzubringel1. Er habe 
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gedacht, er wolle die Killder todtell , er kOl1lle Ilicht flir sie sorgel/ , sie Hliirden 
iiberal! weggejagt werdell , wiirden HUllger III/d Kummer erlebell m iissen; so 
\Folie er dOJlI1 , weil die Last so graJ3 wenle, ~wei IIms Lebell bringell und die 
beidell anderfl sal/e die Luise beha/tell . Do.\· k/eillste Kind ha be allf seil/em 
lillkell Beill gesessell . del' Andere vor illm ges falldell. do Iwbe er :'lIjiillig hinter 
die SflIbellth iir gesehell . wo ein C ebinde Canl gelegen III IlI beschlossen. lIlit 
diesem Carn die Killder ~u erhdngell ; dejJho/b Iw be er das Gebinde durch
sclmillen. jedel1l der Killder eines del' Th eile IWI {Iell Hals gelegllllulllllll das 
Kleille ~lIerSI . dWlIl {Ias GrojJere all je eil/ell del' ill dem Deckellbalken be fi nd
lichell (. .. ) Niigel gehdllgl. A/s del' Kleinste gehangen, sei del' Andere gall Z 
Iuslig geweJell . Noeh nicllf vier Minulell h(illen die Killder geh(11lgell , da seiell 
.'lie schon Todt gewesel1 ; er habe sie dann IVieder abgellollllllen. i!lIlen eine 
Slreu gemacht und sie darauf ge/egl. wobei sie lIicht mehr geathmet hiillen. 
Nach der That ha be er das Lied 508 ge/eseI/ . Ein Versueh, sieh selbst zu 
crh iingen. miBlingl. Daraufllin nimmt Theune sein Rasiermesscr. um sich die 
Kehle durehzusehne iden. wird aber an de l' voll standigen AusfUhrung der Tat 
dureh herbeigeeilte Naehbarn gehindert . 

Sein Anwalt e rHiutert im Protokoll. daB dem Vater seine Kinder durehaus 
ni cht gleichgUllig gewcscn seien. daB er di csen vielmehr e ine Barmherzigkeit 
htitte erweisen wo lien, wenll er, wie er si ch se lber ausdrUckt , sie dem liebell 
GOlf :uriickgebe. ehe er sie verhungel'lllasse. 

In der zweiten In stanz werden Milderungsgrunde fUr Theunes Tal gesucht 
llnd ausdrUekl ieh fes tgehalten, daB in dem Fall in Betraeht zu kommen habe, 
wie del' AlIgescllll ldigre - bevor seine Auf nohme il/ Kurhessell :ugesicherl war 
- a ils dem hal/Iloverschell Ulllertlumell verb(lIIde ellllasselllllul sOli/it olme sein 
Verschllldell heimathlos, auch seil dem im Februar 1844 elfolglen Tode des 
FiJrsters Vollmar - des eil/ zigen Diellslherrll, welcher ihm olme Heimath· 
schein Arbeil und Lol1ll gewdhrr halle - brod/os geworden wtll; wie er sich 
da her : ur Zeit der / i'aglichen That in eiller aujJerordelltlich bedriiJl gtell Lage 
befand, welclle - : umal er be; ElIldeckul/g seines AlIfelllhaltes ill Blickershau· 
sell Zuchth{l/ustrafe : 11 gewdrtigell ha tie, g(II1Z daZII geeigll el W{1I ; il1ll bi~i zur 
Ver:weij7l1l1g rriibsillllig :u stimmell . so daft die w lw1/gdllgliche Riicksicht auf 
diese, ill erster Install: IIllbeachtel gelasselle Gemiithsa/fectioll ill VerbilldulIg 
l11it dem obgedachlell berauschlen ZUSfall de des Allgesclwldigtell eine be
delllellde HerabselzlIlIg del' Strafe begriindel. 

Das Oberappellmionsgerieht in Kassel verurteilt Theune am 21. Januar 
1848 ZlI eiller Eise"slrc~fe zweiter Classe VOII fiillf IlI/d ZWClll zig Jahrell. 

11, 

Die beiden hier vorgestellten Falle ahneln sieh in frappanter Weise: 
Beide, Tater und Taterin, stammen aus de l' Untersehieht. Be ide sa hen sieh 

nieht in der Lage, Hinger fUr ihre Kinder So rge zu tragen . Info lge der bedrUk
kcnden materie llen Not und der Angst vor der Zukunft wurde e in Ausweg 
einzig in Se lbstmord gesehen . Im Verantwo rtungsbewuBtsein fUr die Kinder 
aber, 50 11 ten diese ni eht a llein auf der Welt zurUckgelassen werden , wo sie 
hatten betteln oder si eh als ungeliebte Stiefkinder herumsehubsen lassen mUs
sen . Das Phtinomen, geliebte Menschen mit in den Tod nehmen zu wollen, ist 
in der Psyeholog ie bekannt und keine Spezifik des 19. Jahrhunderts. Derartige 
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materie lle Bedrangni s aber . wie sie ftirTater und Taterin vorl ag. gehort in d ie 
40er und 50er l ahre jenes l ahrhunderts: Die zunehmende Pauperi sierung der 
Bevolkerung. die ei nherging mit "der le tzten groBen Hungerkrise in Europa'·] . 
und die insbesondere in Hessen. dem .. Armenhaus Deutschlands".J zu eine m 
exorbitanten AusmaB angewachsen war. brachte lInzahli ge .. Oberlebenskon
struktione(n) zu FaJl"~ . Der Marburger Staatswissenschaftl er Bruno Hilde
brand beschreibt 1845 die Kurhessische Provinz Oberhessen: Im Teuerungs
jahr wie dem Winter 1846/47 erreichte "die Not e ine H6he. die in den Schilde
rungen der iri schen Annut Epoche machen wiirde. In Marburg wurden in 
diesem Winter zwe imal bei 10 Grad Kaite Kinder auf der StmBe geboren. In 
Schmalkalden. SchlUchtern . Fulda und Hlihnfeld (s ic) schlug man die Zahl der 
vo llig verannten auf ein Drittel der gan zen Bevolkerung al1 .' >6 Amerikaaus
wanderungswell en von nie gekanntem AusmaB setzten in den 40er lahren ein7

• 

Derart in Ex istenznote geworfen, konnte es vorkommen. daB Miitter und 
Vater ihre Kinder lieber im Himme l sahen als am Hungertuchx. In d iesem Sinn 
berichtet Ulrich Braker in einer der hochst seltenen Autobiographien aus jener 
sozialen Schicht : lell IWllefiillf Killder IIlId keillell Verdiellsl. (. .. J Die Nor slieg 
/fill (liese Ze it .\'0 hoch. dafJ viele eigellflich b/utarme Lew e kaul11 dell Friihling 
en vartel1 mochtell , wo sie Wurze/n IIIU / Kriiuter [tlldell kOl1lllell. Auch ;c:h 
koehte allerlumd derg/eichen. llIU/ htitte meille j ungen Voge/ lloch lieber l1Iit 
f risehem Ltmb gel/tihrt. als es eillem meiner erbarmllllg.nviirdigell u lI1dsmiin
ner Ilaehgemacht. dem ieh mit eigenen Allgell ::'11.'1(111, wie er ",it seinen Kindem 
lIOII eillem verreektell Pfe rd einel1 gal1 ::.en Sack voll Fleisch ablwckte. u'orall 
sich seholl mehrere Tage HUllde IIlld Voge/ Stilt geji·es.'1ell hallen9

. An anderer 
Stell e mhrt Braker fort : /eh bin mit sieben Killdem gesegnet wordell. Die 
beiden Aftestell. /lir welehe ieh groJ3te Ziirtlichkeit hegle. Il'urdell l11 ir du rch 
dell Tod ell1rissen. Dies set::.te lIlieh anfangs ZlVar ill grosse BetriiiJlli.'I: aber bey 
ruhigem Nacl/{/el1ken lVar :'I lloeh eher eill Trost /fir micll , daft del' giitige \!cuer 
alfer Mellse/ten (liese meine Lieben gerade ill den Tagen ZII sieh geJlom11len. 
lVe/ehe die traurigsteJl waren. die ieh erfebt ha lie. UI/c1 ill del/en ieh niclll die 
gerillgslen AlIssiehtel1 hane. daft ieh diese tellem Friiellte lVoll l erziehen IlfId 
versorgen kOl111fe. Dama/s hiin ' iell sogar auch die ande m 1I0cll gerll heim :::11 
ihrem himmfischell Vater reisell gesehen. so well es mir getal1 lO

• 

Eine zartliche Beziehung zlIm Kind und die Inkaufnahme bzw. HerbeifUh
rung seines Todes schlossen einander nieht unbedingt aus" . Vielmehr dUffte 
del'Tod manehen Siiug lings dem Wunsch der Eltern naeh e iner Begrenzung der 
Kinderzahl enLgegengekommen seill l2 . Dazu kam die re lig iose Vorste llung. 
daB die UbernUssigen Kinder als Engel im Himmel besser aufgehobe n waren 
als auf Erden. wo sie mit dem Hunger zu klimpfen hallen. In der Prax is des 
,Himmelnlasscns·. die in der Volkskundc hallfig beschrieben worden ist. wird 
dieses Phanomen sehr pl asti seh lJ

. 

Martha Elisabeth Jacob halle von ihren vier Kindern zwei durch Scharl ach
fieber verloren. An dem Ung lUckstag. als sie ihr kleinstes Kind in Not und 
Verzweiflung totcte und dem anderen nach dcm Leben trachtetc. hatte sie 
daran denken mlissen, .,daB diese (toten) Kinder jetzt versorgt waren": Daft 
Friedrich IIl1d Ann ' Lie.\·' gestorben sind, thut lIIir jet:,! ::.war 1/och Leid. doch 
dan ke ich aueh GOIt. daft er lIli,. die UlSt. welche er mir dure/t diese Killder 
aafge /egt hane, allch lVieder abgenommell hat. 
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Poli zeiliche Befragungen der Nachbarn bestatigen, daB sie ihre Kinder sehr 
geliebt und bei deren Tod getrauert und gelitten habe " . 

Auch Friedrich Theune gab zu Protokoll. daB er seine beiden get6teten 
S6hne demlieben COll zuriickgegeben habe. 

Ill, 

Die Rechtsprechung erkennt - zumindest in der zweiten In stanz - die 
Existenznot derTheuneschen Familie als strafmildernden Umstand an: Theune 
wird eine GemiithsaffeClion infolge der aufJerordentlich bedraJ/glen Lage be
scheinigt. Er sei arbeits- und brad/os gewesen, habe sich ohne Heimathschein 
der Gefahr e iner Zuchthausstrafe aussetzen mlissen - UmsUinde, die ihn his Zitr 

Verzweiflung triiiJsiflllig geslimmr hatten. 
Bei Martha Elisabeth Jacob, die sich ebenfalls in einer solchen Lage befand, 

auch einer Gefangnisstrafe harrte und ihre Familie darben sah, folgt das 
Gericht einer anderen Argumentation. Obwohl die TatumsUinde der beiden 
skizzierten T6tungsfalle quasi identisch si nd, wird die Frau nicht wm Tode 
und auch nicht ZUT Eisenstrafe verurteilt. Nun heiBt es: Die nach dem Gerichts
gebrauchfiir dieses Delikt [ibliche Todesstrafe kOI1lf11t !lichl Zli Anwelldung. da 
zur Tatzeit ein Zustalld geistiger Unfreiheit, ill hohem Grad be~ichriinkte geisti
ge Freiheit l5 vorgelegen hat. Sie wird zu 15 lahren Zuchthaus, in der zweiten 
Instan z auf 10 lahre abgeandert, verurteilt. Hier erkennt der Kriminal-Senat 
des Oberappellationsgerichts in Kassel gar eine 5tol'lll1g del' WillensJreiheit del' 
Appellantin bei Veriibung del' That in einem so iwhen Grade (",), daJ3 deJ3halb 
eine Herabsetzung del' StraJdauer (. .. ) auJzehn lahre sid1 rechtfertigt '6 . 

Die drUckende Not der Martha Elisabeth lacob, ihre hohe, fUr sie und ihren 
Mann nicht abzahlbare Hypothekenbelastung auf dem Hauschen, ihre anderen, 
vorwiegend bei Lebensmittelhandlern gemachten Schulden , die wegen Wald
frevel noch zu verbUBende Strafe, all dies schlagt diesmal nicht strafmildernd 
zu Buche. Fur sie wird vielmehr ein medizinisches Gutachten in Auftrag 
gegeben mit der Frage, ob ein Hang wr Melancholie oder ei ne andere Seelen
st6rung - auch im Hinblick auf die epilepti schen Anfalle, die sie in der Haft 
bekommt - vorliegen k6nne. 

Der Physikus findet nun eine ullgew6/1I1liche AIIsclnvellung des Ullterleibs 
der Angeklagtell vorl7. Diese verbesserte sich spdter durch eine heftige MuUer
blutung 11l1d ist ohne ZweiJel ill einer Blutiibelfiillung des Unter/eibs im 
Zusammenhange l11it der lIie za einem gerege/ren Eintr;ue gekommenen 1110-

nathlichen Periode begriinder l8
. 

Ihre seeli sche und korperliche Verfassung wird mit Circu/ationsstOrungen, 
die w einem 'B lutstau ' und damit wr ,Melancholie' gefUhrt halten, erlautert. 
Die weiblichen Geschlechtsorgane und deren Dysfunktionalitat bedingten im 
lacobschen Falle ihre in hohem Grad beschriinkte geistige Freiheit 19

, die das 
Gericht von der Todesstrafe absehen lieB. Er war der arztlichen Auffassung des 
19. lahrhunderts gefolgt, "die den Uterus als Hauptsteuerorgan (der Frau) 
betrachtete"2(' . Im Ausbleiben der monatlichen Regel - so die zeitgen6ssische 
Lehrmeinung - liege die Ursache von Melancholie und anderen Nervenkrank
heiten, die man auch mit menstruationsf6rdernden Mitteln w behandeln such
te" . Noch in unserem Jahrhundert halt eine juristi sche Studie fest, daB "die 
geistige Integritat des menstruierenden Weibes ( ... ) forensisch fraglich" sei"-
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Die Bio logie der Frau wurde somit zum Ausgangspunkt fUr die Strafzu mes
sung herangezogen, wahrend im Fall Theune dessen gesell schaftlicher und 
sozialer Status im Vordergrund der Oberlegungen stand. Die Erklarung der 
Delinquenz konnte also im weiblichen Korper und dessen ,Zustanden' loka
Iisiert werden. ,,Je nach dem herrschenden Stand der Wissenschaften'·. so 
Heide Wunder, wurden die weiblichen generati ven Hihigkeiten .,als Folgen der 
minderwertigen weiblichen Disposition interpretiert , d ie sie z. B. fUr Melan
cholie oder Krankheiten besonders anfa llig mache"". 

Es ist ke in unbedeutendes Faktum , daB d ie Kategorie Gesc hlecht auch im 
Strafrecht Einzug gehalten hat , wo die Frau als Kranke, ihre Delinquenz als 
Symptom indi vidueller Unmtindigkeit begriffen wird. " Im Strafrecht ze ichnet 
sich somit eine Ordnung der Geschlechter ab, der ordnende Funkti onen fUr 
gese ll schaftliche Zustandigkeiten von Frauen und Mannern zugeschrieben 
werden"". Die gedachte Asymmetrie der Geschlechter - ,weibliche Schwache' 
und ,mannliche Starke ' - wird von der Justi z, wie in den beiden hier erbrterten 
fast ident ischen Verwandtenmord-De likten deutlich wird, fortgeschri eben: die 
weibliche Delinquenz als Folge des Unverstandes sui generis, die mannl iche in 
Bezug auf d ie bedriillgte Lage zur Zeit derJraglichell That" gesehen. 

Theune erhielt daher fUr das gleiche Vergehen eine wei t schwerere Strafe als 
Martha Elisabeth Jacob. lhre Tat war interpretiert worden als Tat e iner Un
mtind igen: sie war Sklavin ihres Uterus und hane in den Augen der Richter nur 
aus .weiblicher Schwache' und nicht aus sozialem Druck und materieller Not 
heraus gehandelt . 

Anmerkungen: 

[ SIAM . Besland 268 Frit zlar. Nr. 56. 
2 SIAM . Bestand 266 Kasse l. Nr. 20. 
3 Wo lfram Fi schcr: Armut in der Gcschichle. Gon ingen 1982. S. 57. 
4 Chrislof Dipper: Die B'lUcrnbcfrei ung in Deutschland 1790- 1850. Stuttgart. Berl in. Koln . Mainz. 

1980 . S. 79 . 
5 Barbam Grcve: .. Den NOlhsland im Ku rstaale betreffend". Ein Beitrag ZUlU Annutsproblem der 

unterbiiucrlichcn Sch ichten in der HllIfte des 19. lahrhundens. - In : Hessisc he Heimat. 38. 
l ahrgang. 1988. S. 99- 105. hi er: S. 100. 

6 Zi l. n. Fi sc her: (wie An m. 3). S. 58: vgl. auch lUrgen Bohmbac h: Die Hungerjahre 1846/47 in 
Obcrhesse n. Einc Durslcllun g au s den Akten der Regierung Marburg. - In: Hessisches l uhrbuch 
fUr Landesgeschichte. 23. Bd. Marburg 1973. S. 333-365. 

7 Vg l. Inge Auerbach. Auswanderung aus Hessell . Ausstellu ng der hessischen Staalsarchi ve zum 
Hessentag 1984. StAM 1984. S. 9- 11 . Auch auBerhalb Hessens kon l1len groBe Te ile der BevOlke
ru ng ein Lied \'on Hunger und Annul singen: es sei hier nur an den Schlcs ischen Webcraufstand 
vom Sommer 1844 erinnen oder an d ie Lage der Bewohner in den ArmenkoloniCIl der GroB
sllidle. wie sie sei nerzeit treffend von Bett ina ,'on Arnim beschrieben wurden (vg l. Bcuina von 
Arnim: Dies Buch gehon dem Konig. Berlin 1843: Armenbuch: FrankfunlM . 198 1). 

8 Vg!. auch dic Marche n und My then. in denen sich kollektive Erfahrungen dieser An nie
dersc hlugcn. Das bekannteste Beispiel durfte das Miirchen von Hiinsel und Grele l sein. (Enzy
kloplid ie des Miirchens. Bd 1. S. 1047- 1065 ). Vgl. :luch Hinrich Siuts: Die Ballade von der 
Rabenmutter. - In : Ze itschrift fUr Volksku nde. 58. 19. 1962. S. 238-254. 

9 Zi l. n. Wilhelm Abel : Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Dcu tsc hland . Gottin
gen 1972. S. 49/50 . 

10 Ulrich Briiker: Lebensgeschichte und Abenteuer des annen Manncs i m Toc kenburg. Dlisse ldorf 
o. L S. 202. 

11 Vgl. lngeborg Weber-Kell cnnann: Die Kindhcit. Frankfurt 1979, insbes. S, 69 u. S. 86-88. 
12 Vgl. Richard van Dlilmen: Ku ltur und AI lIag in der Frlihcn Neuzeit. Das HalLS und seine 

Menschen . Bd I. Mlinchen 1990. S. 96. Vg\. zu der Probl ematik auch UIZ leggle: Kiebingen -

161 



eine Heirnalgesch ich le. Zum ProzeB der Zivi lisalion in ei neOl schwiibische n Dorf (Untersuc hun
ge n des Ludwig-U hland-Inslilulcs der Univcrsitat TUbingen. Bd. 44). Tiibingcn 1977. S. 167. 

13 VgL Regina Schu lle: Das Dorf im VcrhOr. Brandstift er. Kindsrn6rderinnen und Wildercr vor den 
Schranken des biirgerlichen Gerichts Obcrbayern 1848-1910. Reinbe k 1989. S. 164. 

14 VgL SIAM. Besland 268 Fril zlar. Nr. 56. S. 206. 
15 Vg!. ebend:l. S. 7941795. 
16 Vg!. ebenda. S. 838-843. 
17 Ebenda . S. 538. 
18 Ebenda. DaB es sich evi l. bei der hefligen Blulung urn eine Feh lgeburt gehandeh haben kOnnle. 

wird nirgends er6rtert - schlicGlich halle sich Martha Eli sabeth Jacob fUr crneut schwanger 
gehalten. 

19 Di c Mcdizin hane im 19. Jahrhundert den .Geschlechtscharaktcr' posluliert. wobei dem Mann 
d ie Kmft des Intel1ekts, der Frau die Miinerlich ke it zukaOl . Dam it war die Frau vielen .Zufiil1i g
keiten' unterworfen und mindestens einrnal im Monat krank . Vgl. Esther Fi sc her- Hornberger: 
Kran kheit Frau. Zur Geschichte der Einbildungen . DarmstadtlNeuwied 1984, und Londa Sch ie
binger: Sch6ne Geister. Frauen in den Anfangen dcr modernen Wi ssenschaft. Slungart 1993. S. 
268-297, und Claudia Honegger: Die Ordnung der Gesc hlechter. Die Wissenschaft vom Men
schcn und das Wcib, Fran kfurt/M .. New York 1991. S. \68-2 12. 

20 Edward Shorter: Moderne Leiden. Zur Geschichte der psychosomati schen Krankhei tcn. Reinbek 
1994. S. 42. 

2 1 Vg!. ebenda. S. 43. 
22 R. v. Krafft-Ebing: Psychos is menstrualis, Stungan 1902, S. 93 u. S. 1081109. 
23 Hcide Wu nder: "Weibliche Krim inalitat" in der Friihcn Neuzeit. - In : 0110 Ulbricht (Hrsg.): Von 

Huren und Rabenmiil1ern. Wcibli chc Kriminalitat in der FrUhen Neuzei t. KOln. Wei mar. Wien 
1995. S. 39-6 1. hier S. 39. 

24 Ebenda . S. 43. 
25 SIAM. Besland 266 Kasscl. Nr. 20, zwe iti nstanzliches Urteil vorn 2 1.1.1 848. 

162 


	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162

