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Spiel mit Puppen. Nach einer Zeichnung von Chodowiecki (1726-1801).

PUPPEN AUS ALLER WELT.
Naturvölker und Kinder haben von jeher Phantasie genug

besessen, in allen möglichen zufälligen

Formen von Horn, Knochen,
Holz und Stein menschliche Gestalten

zu erkennen. Von dieser durch
starke Vorstellungskraft unterstützten

Form-Ausdeutung bis zur be-
wussten handwerklichen Nachahmung

menschlicher Körper scheint
kein grosser Schritt nötig gewesen
zu sein; und doch bedurfte die
Entwicklung vom phantasievollen
Schauen bis zum schöpferischen
Nachgestalten vieler Jahrtausende.
Denn die bescheidenen prähistorischen

Figürchen, welche vor mehr
als 20 000 Jahren geschaffen wurden,

wollen uns noch kaum als
Abbilder des Menschen anmuten:

f'%

Römische Stoffpuppe aus
dem 3. Jahrh. v. Chr.
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Puppe aus der
Innerschweiz (18.—19. Jahrhundert).
(Schweiz. Landesmuseum, Zürich.)

es sind arm- und beinlose
Puppen, deren klotziger
Rumpf mit Kopf und Gliedern

ein einziges Stück
darstellt und höchstens
durch Einritzungen eine
gewisse Körpereinteilung
aufweist. Aus dem
Steinzeitalter fand man im
Kurischen Haff an der Ostsee
eingebaggerte Bemsteinfi-
gürchen, welche noch völlig

flach sind; erst viel später

entstanden durch
Modellieren in Ton die runden
Körper mit immer noch
geschlossenen Beinen und
leisen Andeutungen der
Arme. Fast durchwegs stellen
sie, wie auch die heutigen
Puppen, weibliche Figuren
dar, während die seltenen
männlichen Gestalten erst
aus dem Ägypten der Jahre
2000 bis 1000 v. Chr. stammen,

an Gewandung, Panzer

und Helm erkennbar
sind und ihre

„Stockpuppen"
zur Einzäunung

Nachkom-
Ostafrikas
des Tanz-

men unter den sogenannten
besitzen, welche den Wilden
platzes dienen.
Was stellen nun aber jene ältesten menschlichen Figuren im
besonderen dar? Waren sie schon Spielpuppen im heutigen
Sinn? Man nimmt an, dass die von Menschenhand hergestellten

Puppen aus Bronze, Elfenbein, Terrakotta usw. erst zu
einer Zeit zum Spielzeug „erhoben" wurden, als man sie nicht
mehr zu heiligen und frommen Handlungen heidnischer Art,
wie Geisterbeschwörung, Götzenanbetung, Ahnenverehrung,
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Totenbestattung, verwendete.

Ursprünglich galten
sie nämlich als Sinnbilder
für gefürchtete oder gepriesene

Gottheiten, wurden
später - so besonders in
Ostasien - zu geheiligten
Ahnenbildern und erhielten
schliesslich die aufgeprägten

Charakterzüge von
Verstorbenen oder wurden diesen

als dienstbare Begleitung

ins Grab gelegt. Dem
vornehmen Ägypter wurde
beispielsweise ein ganzer
Hofstaat aus Tonfiguren in
den Sarkophag mitgegeben
und sollte dem Verstorbenen

auf der Reise ins
Jenseits zu Diensten stehen.
Die urtümliche Meinung,
dass die bildliche Darstellung

eines Gottes oder die
Nachgestaltung eines Men-

Puppe aus Polen, die lan So- -, -,
bek, einen Volkshelden, darstellt. schenkorpers wirksame Zau-

berkräfte in sich vereinige,
führte bei den primitiven Völkern zum Bildzauber, bei
welchem Puppen als Geisterbeschwörer Verwendung fanden.
Aber selbst im christlichen Mittelalter bestand noch vielerorts

die abergläubische Scheu vor Puppen, denen entscheidende

Gewalt über Zwistigkeiten, Wetterschäden u. a.
zugesprochen wurde. Wer denkt nicht an den vom Menschen
geschaffenen herzlosen Golem, an das heute noch in
Alphütten leichtfertig geknetete und dann als Kobold gefürchtete

„Torggeli" oder „Toggeli", an den ,,Bögg" beim Zürcher
Sechseläuten, welcher als Sinnbild des Winters verbrannt
wird?
Erst als die Puppe die ihr beigelegte Beziehung zu übersinn-
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Ein chinesisches
bewegliches
Puppenspielzeug.

liehen Wesenheiten verloren hatte, konnte sie also zum
Kinder-Spielzeug werden. Das altrömische Wort für ein Neugeborenes,

„pupa", wurde zum allgemein verwendeten Namen
Puppe. Später setzte sich daneben das mittelalterliche Wort
„tocke" durch, welches wir in der Mundartbezeichnung Toggel

wiedererkennen. Die ersten Spielpuppen wurden in
Kindergräbern der Griechen und Römer, ganz vereinzelt auch in
solchen der späten Ägypter gefunden. Im Mittelalter nahm
ihre Hochschätzung zu, und der grosse Dichter Wolfram von
Eschenbach pries sie zu verschiedenen Malen als Spielzeug
seiner kleinen Tochter. Wie alte Bilder ersehen lassen, spielen
alle Mädchen gern mit Puppen, besonders aber, wenn sie diese
selbst kleiden können. Der deutsche Kaiser Karl V. Hess 1530
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Eine japanische
Kriegerpuppe.

trotz seiner Feindschaft gegenüber Frankreich aus Paris, das
auf dem Puppenmarkt eine bevorzugte Stellung einnahm, für
sein Töchterchen eine Puppe kommen und bezahlte einen
hohen Preis.

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde an allen europäischen
Höfen nach fremden Puppen Ausschau gehalten; denn sie
vermittelten die Kenntnis fremdländischer Moden und waren
keineswegs bloss für kleine Prinzessinnen ein beliebtes und
äusserst kostbares Geschenk, sondern dienten sogar der
galanten erwachsenen Gesellschaft des Rokoko zum Spielen.
Trugen sie doch, wie auch in früheren Zeiten, die Kleidung
Erwachsener und wurden in allen möglichen Kostümierungen

noch im 19. Jahrhundert als eigentliche Modepuppen
verschickt!

Erst in unserer Zeit entstand aus dem Wunsch, dem Kind
das Kindliche zu geben, neben vielen missratenen Versuchen
die uns allen vertraute Spielpuppe: das Kind in der
inniglebendigen Wiedergabe von Käthe Kruse und vielen anderen
Puppenkünstlern verschiedener Länder. H.Sg.
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