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Puppen-Déjeuner in Bleu, um 1850/60
Ein Service für traute Puppentreffen

das déjeuner, welches das museum jüngst als geschenk 
erhielt, dürfte etwa 1850/60 entstanden sein. es ist 
aus fein geschlämmtem ton gefertigt und mit Kalt- 
farbe im farbklang von hellem Kobaltblau („himmelsblau“) 
gefasst. Puppenservices gerieten mit der im 19. Jahrhun-
dert anwachsenden spielzeugproduktion zu verbreiteten 
geschenken für mädchen. das museum besitzt eine um 
1840 in Wien entstandene darstellung eines weihnacht-
lichen gabentisches, in der neben einer Puppe eine Pup-
penküche und dazu  Puppengeschirr mit Kaffeekanne und 
tasse aufgebaut ist. in den christbaumzweigen hängt eine 
zweite schmucke Kanne, auf der man duftiges Blumende-
kor erkennen kann. das tafelgeschirr auf dem gabentisch 
ist in form und staffage vom rokoko inspiriert (abb. s. 14). 
spielzeugservices ahmten gängige geschirrmoden nach. 
das déjeuner spiegelt die vor der Jahrhundertmitte mit 
dem historismus aufkommende mischung verschiedener 
stilrichtungen. erinnert das Bleu der farbfassung an klas-
sizistisches Wedgwood-feinsteinzeug, so klingt im lebhaft 
gewellten rand des tabletts die sinnliche eleganz des 18. 

Jahrhunderts nach, an der man nach Klassizismus und 
empire mit seinen geradlinigen und klaren formen schon 
im Verlauf der Biedermeierzeit wieder geschmack gefun-
den hatte. am Blumendekor zeigt sich die über das Bieder-
meier hinaus fortlebende Vorliebe für klassizistische Über-
schaubarkeit und schlichtheit. an die stelle der asymme-
trisch freien Verteilung von Blumen im servicedekor des 
18. Jahrhunderts sind bei tassen, Kaffee- und milchkanne 
kleine Wiesenblumensträuße getreten. die Zuckerdosen-
wandung zieren vier stilisierte Blüten, zwei kleine und 
zwei etwas größere, die in klassischer ordnung sich jeweils 
gegenüberliegend angebracht sind. 

Neuzeitliche Genusskultur: Kaffee, Tee und Schokolade

déjeuners, services fürs frühstück, kamen mit der 
gewohnheit auf, den tag mit einer schale tee, Kaffee oder 
schokolade zu beginnen. Kaiserin maria theresia (1717 – 
1780) besaß ein déjeuner mit schokoladenbechern und 
teeschalen für mehrere Personen aus feinstem Porzellan 
sowie goldenen tee- und schokoladekannen; es wurde um 

Puppen-Déjeuner (Tête-à-Tête) in Bleu mit Tablett, um 1850/60. Unbekannter Hersteller. Am Boden eingeprägt N H (Tassen), VII (Zuckerdose und Kanne), VH  
(Tablett). Gelber Scherben, fein geschlämmter Ton, gedreht, aufgesetztes plastisches Blumendekor, in Kaltfarbe bleu gefasst, Tablett B. 20,7 cm, T. 15,8 cm, 
H. 2,3 cm, Kaffeekanne H. 9,5 cm (mit Deckel), T. 7 cm (mit Henkel,) Milchkanne H. 6 cm, T. 6 cm (mit Henkel), Zuckerdose H. 5 cm (mit Deckel), Dm. 5 cm,  
2 Tassen H. 3 cm, T. 6 cm (mit Henkel), 2 Untertassen Dm. 6,5 cm. Inv. Nr. Ke 5633/1-6, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Geschenk von Dr. Maria-
Luise v. Graberg
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Peter Jacob Horemans (Antwerpen 1700 – 1776 München), Johanna de Lasence 
im Garten beim Kaffee, 1767 (Ausschnitt). Öl auf Leinwand, Inv. Nr. Gm 381, 
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Abb. aus Klaus Pechstein: Deut-
sche Goldschmiedekunst vom 15. bis zum 20. Jahrhundert aus dem Germa-
nischen Nationalmuseum. Berlin/Nürnberg 1987, S. 78.

geschichte der genussmittel an. mit den aus Übersee ein-
geführten heißgetränken schokolade, tee und Kaffee, 
die nach mitte des 17. Jahrhunderts in der europäischen 
genusskultur zunehmend populär wurden, hat die Palette 
der trinkgeräte eine gravierende erweiterung erfahren. 
die tasse kommt wie tee und Kaffee aus dem orient. chi-
nesische teetasse und arabische Kaffeeschale erhielten in 
europa untertassen und zudem schließlich henkel, um die 
hände vor der abstrahlenden temperatur der sehr heiß 
eingeschenkten getränke zu schützen. Wie im museum in 
Peter Jacob horemans’ (1700 –            1776) darstellung der Johan-
na de lasence beim Kaffeegenuss zu sehen ist, bestand 
lange die sitte, den tasseninhalt zwecks abkühlung in zu 
diesem Zweck wie kleine schalen ausgeformte untertassen 
umzuschütten, aus denen dann auch getrunken wurde.
mit dem henkel adaptierten tassengestalter ein vertrautes 
detail europäischen trinkgeräts, nämlich das des Bierhum-
pens, bei dem er hilfreich war, die im gefüllten Zustand 
recht schweren gefäße zu heben. Zum Biertrinken gehör-
ten mit Zuprosten, trinkspielen, trinken um die Wette 
aufs Kollektive abzielende rituale, die sich etwa beim stu-
dentenkommers erhalten haben. die mit wesentlich kleine-
ren Portionen als humpen gefüllten tassen werden nicht 
mit kräftigem ruck angehoben, auch wird mit ihnen nicht 
angestoßen. Wie den von schivelbusch zitierten, 1674 in 
england veröffentlichten anstandsregeln für Kaffeehausbe-
sucher zu entnehmen ist, sollte es keinem Besucher in den 
sinn kommen, wie mit einem alkoholischen getränk einem 
freund mit Kaffee zuzutrinken. Überhaupt sollte niemand 
auf irgendeinen Vorrang bedacht sein und beim Betreten 
des Kaffeehauses einfach den nächsten freien Platz ein-
nehmen, so die englische regel. die neuen heißgetränke 
begleiteten entwicklungen individualisierter selbstauffas-
sung und vielschichtiger ansätze des austauschs.  

Feine Getränke

die heißgetränke brachen sich über öffentliche Kaffeehäu-
ser, tee- und schokoladegärten eine breite Bahn. Zudem 
wurden sie als zunächst recht teure und mit dem flair des 
Besonderen behaftete importware in die höfisch-aristokra-
tisch geprägte luxuskultur eingebunden. mit einem nob-
len service bot ihr genuss gelegenheit, Preziosität, grazie, 
galante Konduite und weltläufige eleganz zu entfalten. 
„Jedes seiner teile – die Kanne, die tasse, die untertasse, 
der löffel, die Zuckerdose, der milchgießer usw. – erfordert 
einen bestimmten Kanon von handgriffen, oder anders-
herum gesagt, in jedem dieser teile hat sich ein bestimm-
ter Kanon von gesten vergegenständlicht“, konstatiert 
schivelbusch. „die art und Weise, wie man die tasse, die 
untertasse, den löffel hält, zum munde führt, absetzt usw.“ 
– auch, wie man etwa beim „tête-à-tête“ mit der Kanne 
seinem gegenüber einschenkt – „wird zu einem sozialen 
und kulturellen erkennungszeichen (…)“. das historische 
archiv des museums besitzt ein einladungskärtchen goe-
thes,  mit dem er am 2. oktober 1828 den maler alexander 

Weihnachtlicher Gabentisch für ein Mädchen, Wien, um 1840 (Ausschnitt). 
Unbekannter Maler, Öl auf Leinwand, Inv. Nr. Gm 1645, Germanisches Natio-
nalmuseum, Nürnberg

1750 von anton matthias Joseph domanek (1713 – 1779) 
gestaltet und befindet sich heute im Kunsthistorischen 
museum in Wien. in vornehmen Kreisen wurden die heiß-
getränke, besonders gern die schokolade, am morgen bis-
weilen im Bett zu sich genommen. dies zeigt Pietro lon-
ghis (1702 – 1785) bekanntes gemälde „la cioccolata del 
mattino“ im Palazzo ca’ rezzonico in Venedig. die dame 
des hauses ruht im morgengewand noch wohlig in den 
Kissen und genießt gemeinsam mit dem schon für den 
tag gekleideten gatten und einem vorlesenden abbé zu 
gebäckkringeln die trinkschokolade, die ein diener in 
zierlichen tassen serviert. Bezogen auf die behagliche inti-
mität solch kleiner frühstücksrunden wurde ein déjeuner 
für zwei Personen auch als tête-à-tête („Zwiegespräch“) 
bezeichnet.  
„der genuß ist nicht nur eine folge des getränks, son-
dern ebenso der geräte, die dazu entwickelt worden sind“, 
merkte Wolfgang schivelbusch in seiner Betrachtung zur 
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macco (1767-1849) zu einer abendlichen teegesellschaft 
eingeladen hatte. die das schriftfeld rahmenden filigra-
nen Blattranken lassen die mit tee, Kaffee, schokolade und 
schönem geschirr kultivierte feinsinnigkeit und feinheit 
in Bewirtung, genuss und geselliger Kommunikation er- 
ahnen. 
dass sie geübt sein wollte, geht aus einer Kindheitserin-
nerung des im hessischen haina aufgewachsenen malers 
heinrich Wilhelm tischbein (1751 – 1829) hervor, von 
dem das germanische nationalmuseum ein Porträt sei-
ner tocher ernestine besitzt; er ist durch das gemälde im 
frankfurter städel „goethe in der campagna“ (1787) sehr 
bekannt, mit dem er den dichter als Weltbürger verewig-
te. tischbein erwähnt in seinen memoiren ein Verlobungs-
fest, an dem er um 1760 teilgenommen hatte und bei dem 
es zur feier des tages auch für die Kinder eine Kaffeetafel 
gab. die schon etwas größeren mädchen hatten sie „in der 
schönsten ordnung“ aufgebaut und auf ihr „eingeschenk-

Teile eines Déjeuners (Tête-à-Tête) mit klassizistischer Formgebung und 
Trompe-l’œil-Malerei, Wien, Kaiserliche Manufaktur, 1796/1800. Porzellan, 
Unterglasurmalerei, Muffelfarben, Vergoldung. Inv. Nr. Ke 4980/a-f, Germa-
nisches Nationalmuseum, Nürnberg

Einladungskärtchen Johann Wolfgang v. Goethes an Alexander Macco, 1828. 
Handschriftlich „Herr Hofmaler Macco/ wird auf heute Abend 7. Uhr/ zum 
Thee freundlichst eingeladen/ Weimar/ d. 2. Octbr./ 1828./ Goethe“. His- 
torisches Archiv, Autographen K 19, Germanisches Nationalmuseum, Nürn-
berg

te tassen mit einem stück Kuchen dabei in einem Kreis“ 
verteilt. da alles so bequem bereitstand, „so fielen die 
Knaben darüber her, verschluckten alle tassen nacheinan-
der und verschlangen allen Kuchen“, wobei manche auch 
nicht vor dem haltmachten, was eigentlich andern zuge-
dacht war. die jungen damen, die den tisch so freundlich 
und umsichtig vorbereitet hatten, „erschraken, dass ihre 
Würde nicht geachtet und so wenig sittliches Betragen vor 
ihren augen geübt wurde“, und eines der mädchen äußer-
te seinen unmut mit den Worten, diese Jungen seien „wie 
eckige felssteine, die mit groben hammern erst abgeschla-
gen werden müssen“. tischbein, der sich, offensichtlich 
vom hinsehen auf das krude einverleiben wie gebannt, 
selbst keine tasse genommen hatte, lobten sie als Knaben, 
mit dem gut umzugehen sei. „diese Worte blieben mir im 
herzen, und ich dachte darüber nach, was geschliffen und 
ungeschliffen sei, und bekam eine achtung vor der Wür-
de des sittlichen frauenzimmers, das zu ordnung und 
anständigkeit gebildet ist.“ 

„Die Puppe erhält Besuch“

mädchen eigneten sich mit der im 19. Jahrhundert anwach-
senden fülle von Puppenzubehör quasi spielend geltende 
formen gepflegter häuslicher tischkultur und gastlich-
keit an. die museumsbibliothek besitzt das 1861 in Berlin 
erschienene und von theodor hosemann (1807 – 1875) 
illustrierte lesebuch „martha und ihre Puppe“, in dem 
die titelheldin ihre Puppe röschen unter anderem dazu 
anhält, eine Puppengesellschaft mit Kaffee, Kuchen und 
Vorlesen auszurichten. in der illustration zu dem Kapitel 

„Die Puppe erhält Besuch“. Illustration von Theodor Hosemann (Brandenburg 
an der Havel 1807-1875 Berlin) in J. L. Fischer: Martha und ihre Puppe. Ein  
Lesebuch für kleine artige Töchter. Berlin: Winckelmann und Söhne 1861, 
Abb. zum Kapitel „Die Puppe erhält Besuch“ nach S. 112. Bibliothek, Sig. 8o L 
1787 gga, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
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Tassen und Untertassen des Puppen-Déjeuners in Bleu, um 1850/60 

„die Puppe erhält Besuch“ sitzt die liebenswürdig fetier-
te und durch anregende unterhaltung verbundene klei-
ne gesellschaft um einen mit Puppengeschirr gedeckten 
runden tisch. in der mitte steht ein tablett mit Zuckerdo-
se, Kaffee- und milchkanne und vor jeder Puppe eine tas-
se. Was sich gegenüber dem anspruch auf Zivilität nicht 
gehört, demonstriert drastisch das in der stube aufkreu-
zende hündchen. es tritt zum Überfall an, indem es sich 
eine Puppe vom stuhl schnappt, sie wie in einem etwas 
sehr deftigen tanz hin und her schwenkt und das perplexe 
geschöpf mit fataler lust am groben hemmungslos zaust 
und derangiert. Beschämender distanzlosigkeit wird in 
zivilisierter, von gegenseitiger achtung und Wohlwollen 
getragener gesellschaft freilich gleich einhalt geboten, wie 
in dem lesebuch röschens und marthas beherztes ein-
schreiten zeigt (abb. s. 15).
da mit Puppengeschirr servierte getränke und speisen 
zumeist imaginiert wurden – mit nahrungsmitteln spiel-
te man nicht so ohne Weiteres – ist es nicht unbedingt im 
hinblick auf spülfestigkeit geschaffen. das Bleu des déjeu-

ners ist, wie eingangs erwähnt, nicht gebrannt, sondern in 
Kaltfarbe aufgetragen. als seine letzte Benutzerin, die es 
dem museum schenkte, einst beim spielen ausprobierte, 
ob die geschirrteile wasserfest seien, hat sich die farbe auf 
der dazu benutzten untertasse abgelöst. das Puppenser-
vice ist in der sammlung 19. Jahrhundert ausgestellt.

 UrsUla peters
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