
Kulturgut
GERMANISCHES
NATIONAL
MUSEUM

www.gnm.de

a u s  d e r  f o r s c h u n g  d e s  g e r m a n i s c h e n  n a t i o n a l m u s e u m sIV. Quartal 2012 | Heft 35

Nur zum Spielen?
Ein Kinderspielgeschirr der Wächtersbacher Steingutfabrik

BLICKPUNKT OKTOBER.   ein im Jahr 2011 dem germani-
schen nationalmuseum geschenktes mehrteiliges Kinder-
spielgeschirr (VK 4270/1–10) ergänzt den bereits vorhan-
denen umfangreichen Bestand Wächtersbacher steinguts 
in der sammlung Volkskunde. es besteht aus einer terrine 
mit deckel, einer anbietplatte, einem flachen und sechs 
tiefen tellern (abb. 2). die terrine besitzt einen zylindri-
schen gefäßkörper, der zur standfläche schräg eingezogen 
ist. die gegenständigen, zweifach geknickten henkel sit-
zen waagrecht bündig zum gefäßrand. der flach gewölbte  
deckel ist mit einem konischen, an der oberseite gerunde-
ten Knauf versehen. die anbietplatte weist eine querrecht- 
eckige form mit abgeschrägten ecken auf, ihre leicht 
ansteigende Wandung ist an den ecken entsprechend zwei-
fach gefalzt und setzt sich auf der innenseite durch eine 
Kante vom ebenfalls querrechteckigen spiegel ab. der-
selbe kantige Übergang von spiegel zur fahne findet sich 

bei den tellern. Jeweils die spiegelflächen sowie bei der 
terrine Vorder- und rückseite des gefäßkörpers sind mit 
zwei auf einem Zweig sich gegenübersitzenden Vögeln 
dekoriert, deren offene schnäbel nach futter schnappen. 
auf dem terrinendeckel reihen sich drei einzelne Vögel. 
ent sprechend der kindlichen Bildauffassungsgabe sind 
die motive – Vogel, Zweig, futter – aus einfachen geome-
trischen formen und linearen strichen zusammengesetzt 
und damit auf die wesentlichen elemente reduziert (abb. 
1). ein grünes dreipunktdekor ziert die fahnen von tel-
ler und Platte, während die ränder und Kanten ockerfar-
ben konturiert sind. die auf den gefäßunterseiten ange-
brachten marken, das eingedrückte Wappenschild sowie  
der braune druckstempel der sogenannten Kronenmarke 
mit der umschrift „WaechtersBach  germany“ zeich-
nen das geschirr als markenprodukt dieser firma aus 
(abb. 3). 

Abb. 1:  Kindgerechter Dekor. Auf gelbem Fond farbige Stempel und Pinsel bemalung unter transparenter Glasur
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Hersteller und Datierung

die Wächtersbacher steingutfirma wurde 1832 gegründet 
und produzierte bis 2011 im oberhessischen Brachttal. 
der namensbestandteil „Wächtersbach“ verweist auf die 
juristische Zugehörigkeit der firma zu dem ort Wäch-
tersbach. hier befand sich die residenz der früheren fir-
meninhaber, der fürsten von Ysenburg und Büdingen, bis 
zu deren umzug 1943 in das Büdinger schloss. aufgrund 
großer wirtschaftlicher schwierigkeiten musste die firma 
im oktober 2005 einen insolvenzantrag stellen. im Zuge 
des 2006 eröffneten insolvenzverfahrens kam es zu einer 
Übernahme durch die Könitz Porzellan gmbh in thürin-
gen, welche die marke „Waechtersbach germany“ weiter-
führt.
die „Wächtersbacher steingutfabrik“, wie sie bis 1959 
hieß, bediente einen weltweiten markt mit tischgeschirr 
und Zierartikeln von gehobenem Qualitätsstandard. dane-
ben stellte sie auch Küchen- und Waschgeschirr, zeitweise 
möbeleinlagen sowie Kinder- und spielgeschirr her. der 
umfang des an Kinder gerichteten sortiments, speziell 
jenem für den spielbedarf, bildete nur einen sehr gerin-
gen anteil der gesamtproduktion der firma. einen ersten 
Beleg für die herstellung von artikeln für das „Kinder-
spiel“ findet sich im „Preis-Verzeichnis Wächtersbacher 
steingutfabrik schlierbach bei Wächtersbach Januar 1897“. 
das angebot umfasste lediglich wenige, offenbar beliebig 
zusammengestellte gefäßformen aus der sparte Kaffee-, 
tee-, speise- und Waschgeschirr. erst im Warenverzeichnis 

von 1920 sind zudem mehrteilige trink- und speiseservice 
angeboten, die dem Bezeichnungssystem der allgemei-
nen Wächtersbacher Produktion folgend deutsche städte- 
namen tragen. hierin ist auch die form des ins germa-
nische nationalmusuem gelangten Kinderspielgeschirrs 
fotografisch abgebildet und in der rubrik „Kinder-spiel-

Abb. 2: Teile des Kinderspielservices „Düsseldorf“, Dekor „3599“, Wächtersbacher Steingutfabrik, zwischen 1932 und 1939, Steingut. GNM, VK 4270/1–10

Abb. 3: Pressmarke, sogenannte Kronenmarke, und Dekornummer auf der 
Unterseite der rechteckigen Platte. GNM, VK 4270/3
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artikel“ unter der Bezeichnung „tafelservice düsseldorf“ 
aufgeführt. obwohl die firma auch im Bereich der allge-
meinen Produktion seit 1905 ein tafelservice „düsseldorf“ 
nach einem entwurf des damaligen leiters der Wächters-
bacher dekorabteilung, eduard schweitzer (1870--1939), 
herstellte (abb. 4), war die form der spielzeugausführung 
zwar ähnlich, aber nicht identisch. so weist zum Beispiel 
die spiel-terrine statt geknickter, senkrecht angebrachter 
henkel die eingangs beschriebenen waagrechten, zweifach 
geknickten handhaben auf. dass es sich bei den spielzeug-
gefäßen nicht zwingend um kleinteiligere ausführungen 
bereits im sortiment vertretener gefäßformen handelt, 
belegen schließlich auch die eigenen formnummern der 
kleinen geschirrausführungen.
die kindgerechte darstellung eines Vogels mit geöffnetem 
schnabel wird im dekornummernsystem der Wächters- 
bacher steingutfabrik unter der nummer „3599“ geführt, 
was zudem der braune farbstempel auf dem Plattenboden 
(VK 4270/3) beweist (abb. 3). aufgrund der dekornummer, 
die in aufeinanderfolgender Zählung vergeben wurden, 
kann der herstellungszeitpunkt des geschirrs frühestens 
im Jahr 1932 liegen. Wahrscheinlich lief die Produktions-
phase bis ende der 1930er-Jahre. da die fertigung kriegs-
unwichtiger artikel im laufe des Zweiten Weltkriegs kom-
plett gedrosselt worden war, ist davon auszugehen, dass 
in dieser Zeit auch kein spielgeschirr hergestellt wurde. 
Ähnliches gilt für die nachkriegszeit, in welcher die Käu-

fer zunächst alltagsnotwendigen hausrat anschafften und 
der erwerb von spielartikeln wohl kaum eine rolle gespielt 
haben dürfte.

Zeitvertreib versus Erziehungsmittel?

das kindliche Bedürfnis nach nachahmung ist notwendige 
Voraussetzung für das erlernen komplexer Kulturtechni-
ken. empirische forschungen der letzten 20 Jahre haben 
ergeben, dass mädchen verstärkt dazu neigen, häusli-
che tätigkeiten und soziale situationen, wie zum Beispiel 
Kochen und essen am familientisch, im spiel umzusetzen. 
damit ahmen sie das Verhalten ihnen vertrauter Personen, 
traditionellerweise das der mutter nach. auch kulturge-
schichtlich lässt sich dieses Phänomen beobachten, wobei 
in der Vergangenheit, vor allem in den bürgerlichen fami-
lien des 19. Jahrhunderts, weniger das naturgegebene Ver-
gnügen im spiel im Vordergrund stand als vielmehr ein 
von den erziehenden Personen gewünschtes erlernen und 
Vorbereiten auf die zukünftigen aufgaben eines erwach-
senen. spielzeug war bis mitte des 20. Jahrhunderts dem-
nach ebenfalls erziehungsmittel für die hinführung zu 
standesgemäßem Verhalten.
in diesem Kontext ist auch das Kindergeschirr im germani-
schen nationalmuseum zu sehen. Wie den Warenverzeich-
nissen der Wächtersbacher steingutfabrik der 1930er-Jahre 
zu entnehmen ist, gehörten noch eine gemüse-, salat- und 
Kompottschüssel, eine sauciere mit und ohne unterplatte 
sowie eine runde Platte zum Kinderspielservice „düssel-

Abb. 4: Tafelservice „Düsseldorf“, Abbildung im Verkaufskatalog der Wächtersbacher Steingutfabrik, 1908/09. Büdingen, Ysenburg und Büdingensches Archiv
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dorf“. damit greift das geschirr auf die in dieser Zeit noch 
stark ausdifferenzierte tischkultur der damaligen bürger-
lichen mittelschicht zurück. es reflektiert somit in teilen 
der Bevölkerung praktizierte tischsitten, wonach man 
nicht nur von zusammengehörenden tellern speiste, son-
dern die verschiedenen Bestandteile einer ausgewogenen 
mahlzeit zudem in spezifischen gefäßen auftischte. das 
spielgeschirr präsentierte dem Kind einen ausschnitt aus 
jener Welt, in die es eingeführt werden sollte – gleichzei-
tig lässt sich auch auf die soziale herkunft des mit diesem 
tafelgeschirr spielenden Kindes schließen. als abbild 
bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse besitzt das 
Kindergeschirr einen repräsentationszweck. Zudem erfüllt 
es die „originäre“ funktion als vergnüglicher Zeitvertreib, 
was eine these des erziehungswissenschaftlers hein 
retter (geb. 1937) untermauert, nämlich, „daß spielzeug 
gesellschaftliche realität abbildet und in diesem abbil-
dungsmoment selbst schon ein phantasieanregender, lust-
betonter anreiz liegt, mit hilfe des spielmittels eine durch 
imagination gesteuerte spielwelt handelnd aufzubauen“.

„Pädagogisierung“ der Spielware

Kinderspielzeug wieder verstärkt auch als erziehungs-
mittel wahrzunehmen, wie vormals schon im 19. Jahr-
hundert, manifestierte sich in der Zwischenkriegszeit im 
öffentlichen austausch zwischen spielzeugherstellern und 
Pädagogen. als Plattform fungierten die beiden Branchen-
Zeitschriften „deutsche spielwaren-Zeitung“ und der „Weg-
weiser – spielwarenmarkt“. Ziel war es, den handel, an 
den sich die fachzeitschriften vornehmlich wandten, anzu-
leiten, spielzeug unter dem aspekt des erziehungsmittels 
zu bewerben. Julius menzel (tätig 1930/40er-Jahre) war 
als syndikus und redakteur der deutschen spielwaren-
Zeitung maßgeblich an der Verbreitung dieses pädagogi-
schen ansatzes beteiligt. unter anderem veröffentlichte er 
ab 1931 regelmäßig einen „lehrbogen für den spielzeug-
Verkauf“, der unter dem gesichtspunkt der neuesten päd-
agogischen und entwicklungspsychologischen erkennt-
nisse, wie zum Beispiel die lehre von den entwicklungs-
phasen, zur schulung des Verkaufspersonals diente. so 
sollte das Warensortiment an den geschlechts- und alters-
spezifischen interessen der Zielgruppen ausgerichtet sein. 
neben ludwig sell (1897–1981), dem leiter des instituts 
für Wirtschaftspsychologie und Pädagogik der nürnberger 
handelshochschule, und max Welsch (tätig 1930er-Jahre), 
dem geschäftsführer des reichsverbandes deutscher 
spielwarenindustrieller, war auch menzel ab 1932 als 
dozent der Veranstaltungsreihe „Warenkunde, Psycholo-
gie, Pädagogik des spielzeugs“ an genannter handelshoch-
schule vom Bayerischen staatsministerium verpflichtet 
worden. teilnehmer waren spielzeughändler und -fabri-
kanten, Psychologen, Pädagogen, Künstler, ingenieure 
und Wirtschaftswissenschaftler, die sich über die Bewer-
tungsrichtlinien von „gutem“ spielzeug austauschten. 
sowohl das nürnberger Kolloquium, dessen Protokolle im 

„Wegweiser – spielwarenmarkt“ publiziert wurden, als 
auch Verkaufsschulungen und fachpresse deuten auf eine 
gewisse Brisanz der thematik hin. es bestand diskussions-
bedarf aus ganz verschiedenen richtungen und interessen-
lagen: aus Wirtschaft, handel und Wissenschaft. idealer-
weise sollten kaufkräftige eltern Produktion und absatz 
ankurbeln und gleichzeitig an die jeweilige entwicklungs-
stufe ihrer Kinder angepasstes, pädagogisch wertvolles 
spielzeug bereithalten. dass schon kurze Zeit später, nach 
der machtübernahme hitlers 1933, andere, von der natio-
nalsozialistischen ideologie geprägte erzieherische richt-
linien propagiert und von institutioneller seite praktiziert 
wurden, veränderte allerdings nicht die art der spielmittel. 

Spielzeug als Kulturträger

eine dingbiografie ist in ermangelung persönlicher anga-
ben zur Verwendung der gefäße nicht festzuschreiben. 
das in den 1930er-Jahren entstandene und vermutlich ver-
wendete Kinderspielgeschirr im germanischen national- 
museum muss im zeitgenössischen Kontext wirtschaft- 
licher und intellektueller strömungen gesehen werden. 
obwohl es in primärer funktion als den kindlichen spiel-
trieb befriedigendes mittel gedient haben wird, ist es doch 
gleichzeitig Kulturträger seiner Zeit und somit Zeugnis 
kultureller Praxis.  

 Christine DippolD
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