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Vorwort

Mindestens 30.000 Menschen verloren ihr Geld, als im Novem-
ber 1872 die »Spitzeder’sche Privatbank« zusammenbrach. Der 
Kollaps dieser Bank war für die sogenannten »kleinen Leute« 
besonders tragisch. Arbeiter, Dienstboten und kleine Land-
wirte hatten ihr Geld bei Adele Spitzeder angelegt. Manche 
 verloren nur wenig, aber eben alles, was sie hatten. Hinzu kam 
die Scham. Sie waren einer Betrügerin auf den Leim gegangen. 
Beim Zusammenbruch war klar: Die Spitzeder’sche Privatbank 
in der edlen Münchner Schönfeldstraße unweit des Englischen 
Gartens war nichts als ein groß angelegter Schwindel, mit dem 
den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen worden war. 
Ein Betrug, der München, Bayern und das gesamte deutsche 
Kaiserreich erschütterte. 

Adele Spitzeder betrieb nicht nur einfach betrügerische Bankge-
schäfte ohne Ausbildung und Eigenkapital. Sie stand mit beein-
druckender Selbstsicherheit und Überzeugung zu ihrer eigenen 
Inkompetenz, gleichzeitig bemühte sie sich mit großem Ein-
fallsreichtum, ihr kriminelles Gewerbe durch Manipulation der 
Medien sowie durch Spenden an die Kirche, an Kriegsversehrte, 
Studenten und Bedürftige und durch Mauscheleien mit der Po-
lizei abzusichern. Alles in allem war Adele Spitzeder ein Vorbild, 
eine Blaupause und ein Musterbeispiel für heutige Betrüger.

München, im Oktober 2017
Julian Nebel
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Skandal im Königreich

Bayern und das Deutsche Kaiserreich

Für den Diebstahl braucht der Dieb nur ein wenig Geschick, 
will er nicht erwischt werden. Der Betrüger jedoch schleicht 
sich in das Vertrauen der Betrogenen. Das Opfer gibt von sich 
aus, im besten Glauben, überzeugt von der Geschichte, die 
ihm aufgetischt wird, und überwältigt von der Darstellung des 
Täters. Adele Spitzeder, ehemalige Schauspielerin, gut erzo-
gen, volksnah, sprachgewandt, konnte das meisterhaft. Sie ge-
noss das Vertrauen von Kleinhäuslern, Droschkenkutschern, 
Ledergerbern und Stubenmädchen, die in ihr die Chance sa-
hen, doch etwas mehr aus dem Wenigen zu machen, was sie 
hatten. Betrug benötigt Charisma, Glaube und Hoffnung. Und 
die richtigen Umstände.

Zu diesen Umständen: Bayern war Königreich. Auf dem Thron 
saß seit 1864 Ludwig II., Märchenkönig, Wagner-Fan, bau-
süchtig, menschenscheu, einsam. Als Ludwig II. König wurde, 
war er gerade 18 Jahre alt, sein Vater Max II. war nach kurzer 
schwerer Krankheit gestorben. »Ludwig, von Gottes Gnaden 
König von Bayern, Pfalzgraf bey Rhein, Herzog von Bayern, 
Franken und in Schwaben« lautete sein Titel, womit auch die 
Herrschaftsgebiete abgesteckt waren. Ludwig hatte keine rech-
te Freude an der Regierungsarbeit, Freude hatte er aber daran, 
Richard Wagner zu fördern, dem er schon bald nach seinem 
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Regierungsantritt größere Summen Geldes zukommen ließ. Er 
finanzierte damit den Ring des Nibelungen, und das Münchner 
Nationaltheater feierte Ende der 1860er-Jahre mehrere Urauf-
führungen von Wagneropern. Von Wagners Kunst hielt Ludwig 
viel, von dessen Antisemitismus nichts. Im Jahr 1868 erhielten 
die Juden in Bayern die volle rechtliche Gleichstellung. Richard 
Wagner hatte München zuvor schon auf öffentlichen Druck 
verlassen müssen, an dem die Presse maßgeblich beteiligt war, 
und bekam später in Bayreuth ein Festspielhaus. Die politische 
Lage in Bayern war komplex, aber doch überschaubar. Der Kö-
nig versuchte, seine Souveränität dem Parlament gegenüber 
auszubauen und besetzte die Regierungen mit Ministern, die 
möglichst nicht der Mehrheitslinie im Parlament entsprachen. 
Eine Verlobung mit Herzogin Sophie Charlotte in Bayern ende-
te mit Trennung statt Trauung, und er reiste nach Frankreich, 
dessen antipreußische Haltung und absolutistische Vergan-
genheit ihm sympathisch waren.

So hätte es für das kleine Königreich Bayern eine ruhige Zeit 
sein können, wenn die Weltlage nicht eine andere gewesen 
wäre. Denn in Preußen regierten König Wilhelm I. von Preu-
ßen und noch viel mehr dessen Ministerpräsident Otto von Bis-
marck. Bismarck sah die Möglichkeit, die in zahlreiche Klein-
staaten zersplitterten deutschen Lande zu einem Deutschen 
Reich zu vereinen. Und damit dies unter preußischer Führung 
geschehen konnte, musste Österreich hinausgedrängt werden 
und die sogenannte kleindeutsche Lösung her.1 Der Konflikt 
zwischen Preußen und Österreich schwelte, und Bayern, das 
so ein bisschen dazwischenlag, aber eher mit Österreich sym-
pathisierte, sollte nach König Ludwigs Willen aus einem po-
tenziellen Krieg möglichst herausgehalten werden. Jedoch war 
Bayern gegenüber Österreich bündnisverpflichtet, und Öster-
reich hatte nicht die Absicht, Bayern aus den Verpflichtungen 
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zu entlassen. Und so zog Bayern im Jahre 1866 auf der Seite 
Österreichs gegen Preußen in den Krieg.2

Der Krieg war schnell entschieden. Preußen siegte. Die Ursa-
chen waren vielfältig, entscheidend war aber bestimmt, dass 
die preußische Armee besser ausgestattet und in einer bes-
seren Verfassung war als die Truppen Österreichs. Österreich 
hatte noch Vorderlader-Gewehre. Nach jedem Schuss erhoben 
sich also die am Boden liegenden Schützen, um nachzuladen, 
und konnten so von den preußischen Soldaten wie Schießbu-
denfiguren abgeschossen werden. Das Nachladen preußischer 
Gewehre war bequem im Liegen möglich. Preußen hatte näm-
lich bereits Hinterlader entwickelt. Die Schlacht bei Königgrätz 
im österreichischen Böhmen am 3. Juli 1866 brachte die Ent-
scheidung. Das Königreich Bayern selbst hatte wenige Kriegs-
handlungen zu erdulden, und wenn, dann schwerpunktmäßig 
in Franken. Dem Zugehörigkeitsgefühl der Franken zu Bayern 
hat das übrigens nicht genützt.

Preußen verhielt sich Bayern gegenüber nach dem Krieg sehr 
milde. Bismarck wusste, dass gedemütigte Gegner nicht zu 
loyalen Verbündeten werden. Die Gebietsabtretungen waren 
überschaubar. Das Bezirksamt Gersfeld wurde an Preußen ab-
getreten und gehört heute zum Landkreis Fulda. Der Landge-
richtsbezirk Orb wurde ebenfalls Preußen zugeschlagen und 
befindet sich heute im hessischen Main-Kinzig-Kreis. Bayern 
musste 30 Millionen Gulden an Preußen zahlen3 und wurde 
vertraglich von der österreichischen auf die preußische Seite 
gezogen. 1866 wurde zwischen den Kriegsparteien ein Schutz- 
und Trutzbündnis geschlossen. 1870 marschierte dann Bay-
ern im Deutsch-Französischen Krieg an der Seite Preußens in 
Frankreich ein, wo im Jahr 1871 das Deutsche Kaiserreich ausge-
rufen wurde. Der preußische König Wilhelm wurde zu Kaiser 
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Wilhelm I., Otto von Bismarck zum Reichskanzler, und Bayern 
verlor seine Unabhängigkeit. Und Ludwig II. verlor seine Lust 
aufs Regieren. An der Kaiserproklamation im Schloss von Ver-
sailles beteiligte er sich nicht. Dieser gesamte Deutsch-Fran-
zösische Krieg ging ihm gegen den Strich, Bayern und Frank-
reich hatten traditionell ein gutes Verhältnis, immerhin hatte 
Napoleon Bayern überhaupt erst zum Königreich gemacht. Ab 
Mitte der 1870er-Jahre zog sich Ludwig zunehmend aus der 
Öffentlichkeit zurück, 1886 fand er entmündigt und geheim-
nisumwittert sein Ende im Starnberger See. Die Mordgerüchte 
verstummen bis heute nicht.

München

München war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Re-
sidenzstadt, Hauptstadt des Königreichs Bayern und schwank-
te dabei zwischen weltstädtisch und provinziell. Die goldene 
Zeit, in der München leuchtete, hatte die Stadt aber erst noch 
vor sich. Sie war über ihre alten Mauern schon lange hinausge-
wachsen und mittlerweile eine Kunst- und Wissenschaftsstadt 
von europäischem Rang, seit Ludwig I. die Pinakotheken und 
die Antikenmuseen am Königsplatz bauen ließ. Die mittel-
alterliche Stadtbefestigung wurde abgetragen und damals vor 
der Stadt liegende Ortschaften wurden eingemeindet. Pracht-
straßen führten aus München hinaus, die Ludwigstraße nach 
Norden, nach Schwabing, die Maximilianstraße nach Osten 
über die Isar. Rechts der Isar, in der Au, die immer wieder 
von Hochwassern überflutet wurde, standen ärmliche Hütten. 
1854 brach die Cholera aus. Es entstanden Gründerzeitquartie-
re, die Maxvorstadt, die Ludwigsvorstadt, wo bereits, nach Plä-
nen Max von Pettenkofers, eine Kanalisation eingebaut wurde. 
München wurde nach und nach von einem stinkenden Moloch 
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in eine Stadt der schönen Fassaden und Bürgersteige verwan-
delt. Die Universität bezog ihre Räume, und 1868 wurde die 
Polytechnische Hochschule, jetzt Technische Universität Mün-
chen, gegründet. Handel und Wissenschaft, Bürgertum, Aka-
demiker, Arbeiter, Angestellte und Beamte lebten in der um 
sich greifenden Stadt. Außerdem der König und das Militär.

Geld und Arbeit

Mit der Reichsgründung kamen die Währungseinigung und die 
Mark4, die ab 1871 nach und nach in allen Teilen des Deutschen 
Kaiserreichs eingeführt wurde und spätestens 1876 den bayeri-
schen Gulden ablösen sollte. Der Gulden kam ursprünglich aus 
Florenz, wurde daher auch als Florentiner Gulden oder schlicht 
als Florentiner5 bezeichnet. Süddeutschland, also insbesonde-
re Österreich, Württemberg, Baden und Bayern waren »Gul-
denländer«. In norddeutschen Ländern wurde eher mit Talern 
gezahlt. Als Abkürzung für Gulden diente, getreu der floren-
tinischen Herkunft, »fl.«, 60 Kreuzer ergaben einen  Gulden. 
Ausgegeben wurden auch halbe Gulden und Doppelgulden.

Die Wirtschaft nahm Fahrt auf und ging neue Wege. Erste In-
dustrialisierungsschübe gab es bereits in den frühen Jahren 
des 19. Jahrhunderts. 1835 fuhr die erste deutsche Eisenbahn 
zwischen Nürnberg und Fürth. Die Strecke von München 
nach Augsburg folgte schnell, maßgeblich vorangetrieben 
von Joseph Anton von Maffei, der in der Münchner Hirschau 
am Englischen Garten ein Eisenwerk errichtete, das bald eine 
Lokomotivenfabrik von Weltrang wurde. 1841 wurde die erste 
Dampflok ausgeliefert, die dann sofort nach Augsburg fuhr. 
Die Entwicklung ging rapide voran. Andernorts dominierte 
die Textilindustrie: Hof, Kulmbach, Augsburg. Im Jahr 1848 
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gründete König Max II., der Vater Ludwigs II., einen Vorläu-
fer des Wirtschaftsministeriums. Die Thronbesteigung Lud-
wigs gab einen neuen Schub, er liberalisierte die Wirtschaft. 
Banken und Börsen ermöglichten eine Kreditwirtschaft und 
damit die Gründung von Unternehmen und Handelsgesell-
schaften. In der zu Bayern gehörenden Pfalz wird 1865 die 
BASF gegründet, allein in Bayern gibt es bis 1870 über 100 
neue Aktiengesellschaften. Fabriken brauchen Arbeiter, und 
dieser neue vierte Stand fand seine Unterkunft in Mietskaser-
nen und Armenhäusern. Sie lebten nicht mehr von der Erde, 
sondern von ihrer Hände Arbeit. Und sie lebten oft erbärm-
lich. Zeitgleich entstanden erste Arbeitervereine, Vorläufer der 
Gewerkschaften. Immer noch aber war der Großteil des Lan-
des landwirtschaftlich geprägt. Doch die Moderne breitete sich 
unaufhaltsam aus. München wurde 1852 Großstadt. 1867 hatte 
es ca. 145.000 Einwohner (ohne Militär) und 10.572 Gebäude. 
Von den Münchnern waren 131.000 Katholiken, 12.000 Protes-
tanten und 2.000 Juden.6 Nur 16 Jahre später (1883) hatte sich 
die Einwohnerzahl auf eine viertel Million fast verdoppelt. Im 
neugegründeten (Klein-)Deutschen Reich waren nur Berlin, 
Hamburg und Breslau größer.

Es war eine Zeit der Umbrüche. Eine neue Währung war in 
Planung, Bayern hatte seine Selbstständigkeit und Ludwig II. 
den Willen zum Regieren verloren, und München schwank-
te zwischen bürgerlicher Lethargie und Aufbruch. In dieser 
Zeit brachten zwei zusammenhängende Ereignisse die Volks-
seele zum Kochen: die Verhaftung der Adele Spitzeder und die 
Schließung ihrer Bank.
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Adele Spitzeder, 1871
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Verhaftung

Am 12. November 1872 um 15:45 Uhr, es nieselte, der Himmel 
war grau und die Kälte kroch durch Kleidung und Schuhe, 
marschierte uniformierte Polizei in die Schönfeldstraße in 
München, gemeinsam mit einer siebenköpfigen Gerichts-
kommission. Im Gepäck hatte sie den Beschluss der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens – so die heutige Bezeichnung. 
Damals war im süddeutschen, österreichischen und schwei-
zerischen Raum der Begriff »Gant« für Konkurs (Insolvenz) 
gebräuchlich. Und einen solchen Gantantrag hatte der Rechts-
anwalt Berghofer beim königlich-bayerischen Bezirksgericht 
gestellt. Die Polizei hatte lange auf diesen Einsatz hingearbei-
tet, endlich war es so weit. Alles war gut vorbereitet, der Vor-
wurf ungeheuerlich. Gigantischer Betrug zulasten mehrerer 
Zehntausend Menschen. Die Polizei stürmte das Gebäude, 
besetzte die Räumlichkeiten der Bank, es folgte das Ober-
geschoss, die Privatzimmer der Adele Spitzeder, wo sie im 
Salon saß. Die  Gerichtskommission eröffnete ihr den Gant-
beschluss, alle Räume waren besetzt. Die Angestellten festge-
nommen. Das sogenannte Zahlungszimmer, in dem in den 
sechs Stunden zuvor hektisch Geld an panische Kunden, die 
das nahende Ende der Bank ahnten oder davon wussten, aus-
gezahlt wurde, war geräumt, um zu verhindern, dass weitere 
Gulden das Haus verließen. Hier haben sich ergreifende Sze-
nen abgespielt. Berichtet wird beispielsweise von einer alten 
Frau, die noch verzweifelt versuchte, ihre gesamte Habe von 
50 Gulden abzuheben, was ihr verwehrt wurde. Das gesamte 


