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NEUORIENTIERUNG IM TEXT I LEN HANDARBEITEN 

Susanne B1 aser 

Vorbemerkungen 

Obwohl Werken t e x t i l  und n i c h t t e x t i l ,  um an dieser S t e l l e  d i e  im Kanton 
Bern e tab l ie r ten  Bezeichnungen anzuwenden, te i lwe ise  gemeinsame unter- 
r i c h t l i c h e  Anliegen vertreten, wi rd i n  den folgenden Darlegungen e inz ig  
von der Neuorientierung i m  t e x t i l e n  Werken d i e  Rede sein. 

Diese Neuorientierung i n  der Schweiz l ä s s t  s i ch  nur im Zusammenhang m i t  
der Entwicklung i n  den deutschen Bundesländern skizzieren. Wesentliche 
Impulse zum Ueberdenken der Fachkonzeption und zum Aufbau eines neuen 
Fachverständnisses gingen und gehen von einem Kre is  von Ausbildungsver- 
antwort l ichen f ü r  Fachlehrkräfte i m  Bereich T e x t i l u n t e r r i c h t  an deutschen 
Universitäten, resp. Pädagogischen oder. Fachhochschulen aus. Viele von 
ihnen sind ständige Mi tarbei ter  an der Fachze i t schr i f t  "Tex t i l a rbe i t  t 
Unterr icht" .  

E in Wort noch zur verwi r r l ichen S i tua t ion  auf dem Gebiet der unterschied- 
l i chen  Fachbezeichnungen: 
Tex t i l un te r r i ch t ,  Text i lgestal tung, t e x t i l e s  Werken, Tex t i l a rbe i t ,  Nadel- 
arbei t ,  t e x t i l e s  Handarbeiten, v i e l e r o r t s  immer noch Mädchenhandarbeiten, 
stehen f ü r  dieselbe Sache. 

VERSUCH EINER SITUATIONSANALYSE 

Ausgangslage: 

Tex t i l es  Werken a l s  Unterr ichtsfach i n  der Volksschule i s t  s e i t  Jahren 
z.T. hef t igen Anfechtungen ausgesetzt. Diese Anfechtungen hatten i n  e i -  
nigen deutschen Bundesländern d i e  Verschmelzung des t e x t i l e n  Handarbeitens 
m i t  einem andern Fach, beispielsweise Kunsterziehung oder Werken zur 
Folge, wenn n i c h t  sogar d i e  El iminierung aus dem Fächerkanon er fo lg te.  
I n  der Schweiz e r tön t  m i t  unterschiedl icher Vehemenz der Ruf nach Reduk- 
t i o n  der entsprechenden Stundenzahlen. 

Diese Tatsache steht  i n  eigenartigem Widerspruch zu e iner  andern, nämlich 
dem Phänomen eines ständig zunehmenden Interesses am handelnden Umgang 
m i t  Text i l ien,  an der Eigenproduktion zweckfreier oder gebrauchstüchtiger 
t e x t i l e r  Objekte. Pub1 ikat ionen mi t  Anleitungen zum Selbermachen, zahl - 
re iche Kursangebote, das Entstehen von Arbeitskreisen beweisen das Vor- 
handensein einer grossen Nachfrage nach dem Erwerb von Grundkenntnissen 
und/oder speziel len Fert igkeiten, d i e  eine entweder mehr nacharbeitende 
oder aber eigenständig gestaltende Bearbeitung t e x t i l e r  Werkstoffe e r -  
möglichen. Die einschlägige Industrie kommt diesem Trend mi t der Bere i t -  
s te l lung eines re ichhal t igen Sortiments verlockender Werkstoffe entgegen. 

Wie läss t  s ich diese Unstimmigkeit erklären? 
Welches sind d i e  Ursachen der In f rageste l  lung des t r a d i t i o n e l l e n  Schul- 
fachs t e x t i l e s  Handarbeiten? 
Lässt s i e  s ich auf d ie  Verkennung der Lerninhalte des Fachs zurückführen? 
Sind d i e  Gründe i m  Fehlen einer überzeugenden Le i t i dee  zu suchen? 

http://www.bzl-online.ch



Reagierten jene Kre ise ,d ie  i n  der e i n s e i t i g e n  Ausr ichtung des Mädchen- 
handarbeitens auf d i e  t r a d i t i o n e l l e  F rauen ro l l e  e ine  B a r r i e r e  gegen d i e  
Verwi rk l i chung der  Gleichberecht igung sahen? 

Diese Fragen lassen s i c h  nur beantworten, wenn w i r  Kenntnis haben von der 
h i s to r i schen  Entwicklung des t r a d i t i o n e l l e n  Schulfachs Mädchenhandarbeiten. 
E i n  knapper gesch i ch t l i che r  Exkurs l ä s s t  s i c h  deshalb n i c h t  vermeiden. 

Gesch ich t l i che Entwicklung des Unter r ich ts fachs T e x t i l a r b e i t  

So r e i z v o l l  es wäre, b i s  i n  graue Vorzei ten zurück der Frage nachzugehen, 
welche Gruppen der  Bevölkerung b e i  verschiedenen Völkern . i n  verschiede- 
nen gesch i ch t l i chen  Epochen j ewe i l s  im  T e x t i l b e r e i c h  t ä t i g  waren a l s  Her- 
s t e l l e r  von t e x t i l e n  Werkstoffen, Gebrauchsgegenständen oder Luxusgütern, 
und auf  welche Weise durch wen d i e  bekannten t e x t i l e n  Verfahren t r a d i e r t  
wurden, drängt s i c h  i n  diesem Rahmen d i e  Beschränkung auf  d i e  sk izzenhaf te  
Da rs te l l ung  der  Entwicklung des T e x t i l u n t e r r i c h t s  nach dem e rs ten  D r i t t e l  
des 19. Jahrhunderts auf. Es b l e i b t  dem Leser überlassen, s i c h  Rechen- 
scha f t  abzulegen über den S te l l enwer t  des t e x t i l e n  Werkstof fs,  z.B. i n  
Kleidung und Mode s e i t  der  Er f indung des Webens,und s i c h  der  k u l t u r e l l e n  
Bedeutung der T e x t i l i e n  bewusst zu werden. 

E i n f l u s s  der I ndus t r i eschu len  

A l s  Vor läu fer  des nachmaligen Handarbe i tsunter r ich ts  können d i e  I n d u s t r i e -  
schulen des 18. Jahrhunderts verstanden werden, deren e r k l ä r t e s  Z i e l  es 
war, m i t t e l l o s e n  Kindern i n d u s t r i e l l e  F e r t i g k e i t e n  beizubr ingen, wobei 
Mädchen vorwiegend i n  t e x t i l e n  Verfahren wie Spinnen, St icken, Weben und 
Nähen u n t e r r i c h t e t  wurden. D ie  I n t e n t i o n  war, Not-wendige F e r t i g k e i t e n  zu 
ve rm i t t e l n ,  d i e  dem Schüler e i n  späteres Auskommen a l s  A rbe i t e r  s i che rn  
s o l l t e n .  Dek la r i e r t es  pädagogisches Anl iegen war dabei d i e  Erziehung zu 
Arbei tstugenden wie F le i ss ,  Ausdauer, Sauberkei t  und Ordnung. A l s  e r f o r -  
d e r l i c h e  Q u a l i f i k a t i o n  f ü r  d i e  Leh rk rä f t e  stand d i e  Beherrschung der  zu 
vermi t te lnden F e r t i g k e i t e n  und d i e  Fäh igke i t ,  A u t o r i t ä t  auszuüben, im  
Vordergrund. 

I n t e n t i o n  der Einführung 

D ie  Einführung des Schulfachs "Handarbeit" f ü r  Mädchen um d i e  M i t t e  des 
19. Jahrhunderts e r f o l g t e  meis tenor ts  aufgrund der  Fests te l lung,  dass i n  
s o z i a l  sch lecht  g e s t e l l t e n  Schichten o f t  i m  Gefolge der F a b r i k a r b e i t  der 
Müt ter  d i e  Kenntnis t e x t i l e r  Verfahren ve r l o ren  ging, oder diese Verfah- 
r e n  i n f o l g e  Zeitmangels der  überbeanspruchten Hausfrauen n i c h t  mehr zur 
H e r s t e l l  ung oder I n s t a n d s t e l l  ung der  Garderobe e ingesetz t  wurden, was i n  
Verwahrlosungserscheinungen im  Bere ich  der Kleidung auch der Schulk inder 
o f fenkund ig  wurde. 

Z i e l e  - 
Damit war auch d i e  Z ie lse tzung f ü r  den U n t e r r i c h t  gegeben: 
Vermi t t lung t e x t i l e r  Techniken f ü r  den Hausgebrauch. D ie  Auswahl der 
Techniken e r f  01 g te  nach dem P r i n z i p  der Nütz1 i c h k e i  t. Demzufolge wurde 
a l l e n  Verfahren, d i e  der He rs te l l ung  und Ins tands te l l ung  von einfachen 

Kleidungsstücken und H e i m t e x t i l i e n  dienten, g r ö s s t e i  Gewicht beigemessen. 
Auf das Dekorat ive s o l l t e  v ö l l i g  v e r z i c h t e t  werden. A l s  Argument wurden 
dabei u.a. auch moral ische Bedenken gegen d i e  Beschäft igung m i t  Luxusar- 
be i t en  wie Bun ts t i cke re i  etc.vorgebracht.  Der strenge Massstab der Nütz- 
l i c h k e i t  bestimmte durchwegs d i e  Lehrpläne i m  19. Jahrhundert. Z i e l e  und 
I n h a l t e  des Faches o r i e n t i e r t e n  s i c h  aussch l i ess l i ch  an den Bedürfnissen 
e ine r  kün f t i gen  Hausfrau und Mutter.  

Reformimpul se 

Zwar wurde b i s  zur Jahrhundertwende ge legen t l i ch  d i e  Frage nach dem e igent -  
1 ichen B i  ldungswert des Faches j e n s e i t s  se iner  vordergründigen Aufgabe 
der  Vermi t t lung t e x t i l e r  .Verfahren zur Bewält igung a n f a l l  ender häus l icher  
Arbe i ten  aufgeworfen, aber e ine  t i e f g r e i f e n d e  Erneuerung des Fachverständ- 
n i  sses un te rb l i eb .  Der aargauische Seminardirektor J. K e t t i g e r  und se in  
Churer Ko l lege A. Ph. Larg iadkr  ze ig ten s i c h  besorg t  angesichts der 
miss l ichen Zustände i m  Arbeitsschulwesen, d i e  durch d i e  pädagogische und 
methodische Inkompetenz der meisten Lehrkrä f te ,  ü b e r f ü l l t e  Klassen, unge- 
e ignete  Schulräume und d i e  Absenz e i n e r  pädagogisch begründeten Lehrsyste- 
mat ik  hervorgerufen wurden. Aber weder i h r e  Mahnungen noch d i e  Bemühungen 
um methodische Verbesserungen e r s t e r  e i n s i c h t i g e r  T e x t i l d i d a k t i k e r i n n e n  
wie Rosa l ie  Scha l l en fe ld  und E m i l i e  Bach i n  Deutschland, E l i sabe th  Weissen- 
bach und Anna K ü f f e r  i n  der Schweiz, e r r e i c h t e n  e i n  Umdenken. Die dem Fach 
innewohnende Beharrungstendenz obsiegte.  Auch d i e  Impulse, d i e  von der  
Reformpädagogik ausgingen a l s  Forderung, es s e i  vermehrt e igener Schöpfer- 
freude Raum zu gewähren endeten i nso fe rn  i n  e i n e r  Sackgasse, a l s  d i e  Be- 
wegungsfreihei t  durch einengende Vorlagen, Vorgabe des Ma te r i a l s  und der 
Farben we i te rh in  eingeschränkt wurde. 

Arbeitslehrerinnenausbildung 

Die Ursache f ü r  dieses Stagnieren i s t  im  Umstand zu suchen, dass d i e  dama- 
l i g e n  Leh rk rä f t e  f ü r  den T e x t i l u n t e r r i c h t  i n f o l g e  mangelhafter oder feh-  
lender Ausbildung i n  der  Regel unfäh ig  waren, anspruchsvol le Fachbegrün- 
dungen wie  z.B. d i e j e n i g e  des Herbar t ianers  T. Z i l l e r :  "Die Hand ve rd ien t  
e ine  solche Pf lege, w e i l  auf  i h r  d i e  I n t e l l i g e n z  ebenso sehr r u h t  wie auf 
den Sinnen", aufzunehmen, zu h in te r f ragen  und b e i  Bedarf a l s  Argument i n s  
F e l d  zu führen a l s  Fachbegründung. 

I n  den Anfängen wurde der Handarbe i tsunter r ich t  meis t  handwerkl ich tüch-  
t i g e n  La ien anver t raut  i n  der  i r r i g e n  Annahme, fach l iches Können ga ran t i e re  
den Un te r r i ch t se r fo lg .  

Diese Fehlannahme bestimmte weitgehend auch d i e  Programme der  Ausbildungs- 
kurse f ü r  Arbe i ts lehrer innen,  d i e  i n  Anbetracht der t e i l w e i s e  unhal tbaren 
Zustände im  T e x t i l u n t e r r i c h t  zunehmend o r g a n i s i e r t  wurden. Dauerten d iese 
Kurse um 1850 zwei b i s  sechs Wochen, wurden s i e  im  Laufe von hundert Jah- 
ren  sch r i t twe i se  ver länger t .  Neben einem gewicht igen A n t e i l  an Fachunter- 
r i c h t  b l i e b  das Angebot an berufsbi ldenden und al lgemeinbi ldenden Fächern 
b i s  t i e f  i n s  zwanzigste Jahrhundert h i n e i n  i n  v i e l e n  Ausbi ldungsmodel l e n  
ger ing.  Die A r b e i t s l e h r e r i n  a l s  Fach leh rk ra f t  wurde und w i r d  ausbildungs- 
mässig gegenüber andern Lehrerkategor ien i n  der Schweiz v i e l e r o r t s  zurück- 
gesetz t .  Auf den Problemkreis Fachlehrer,  Fachgruppenlehrer, A l l rounder  
an der Volksschule kann i n  diesem Rahmen l e i d e r  n i c h t  eingegangen werden. 

Auch a l s  Fach leh rk ra f t  ha t  d i e  A r b e i t s l e h r e r i n  Anspruch auf e ine  im  Ver- 
g l e i c h  zu den übr igen Lehrerkategor ien g le i chwer t i ge  Ausbildung. 



Erneuerung des Fachverständnisses 

Der Mangel an Bereitschaft ,  den s tet igen gesel l  scha f t l  ichen Wandel zum 
Beisp ie l  im Bereich des Rol lenverständnisses, des Konsumverhal tens, der 
Produktionsformen, a ls  Herausforderung f ü r  d i e  Ueberprüfung des Bildungs- 
auftrags im t e x t i l e n  Werken aufzufassen und entsprechend zu reagieren, hat 
das Fach i n  den sechziger Jahren i n  schwere Bedrängnis gebracht. 

Im Zuge der Bildungsreform i n  Deutschland wurde m i t  a l l e r  Schärfe der 
Vorwurf des mangelnden Wissenschaftsbezugs und fehlender Lehrsystematik 
erhoben. Es wurde d i e  Forderung nach Abschaffung des Faches lau t .  Ange- 
s i ch ts  dieser Bedrohung reagierten Deutsche Fachlehrkräfte f ü r  Tex t i l a r -  
b e i t  sehr akt iv .  Eine längst f ä l l i g e  Neubesinnung kam i n  Gang. Es wurde 
i n  einem ersten S c h r i t t  der Wissenschaftsbezug des gesamten T e x t i l  bereichs 
überzeugend nachgewiesen. 

Asoekte der T e x t i l a r b e i t  

Durch a l l e  Epochen b i s  auf den heutigen Tag kam und kommt dem Tex t i l en  
a l s  einem Kulturphänomen hohe soz ia le  und w i r t s c h a f t l i c h e  Bedeutung zu. 

Ruth Bleckwenn hat  diese Zusamenhänge i n  e iner  Graphik dargeste l l t .  
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Wenn der herkömmliche Handarbeitsunterricht s i ch  nahezu ausschl i e s s l  i c h  am 
technisch-technologischen, a l l e n f a l l s  peripher noch am aesthetischen Aspekt 
o r ien t ie r te ,  wobei dem perfekten Produkt der Vorrang vor dem Bildungser- 
t r a g  des Unterr ichts  zuerkannt wurde, so kann eine. Neukonzeption des Un- 
t e r r i c h t s  i n  T e x t i l a r b e i t  nur auf der E ins icht  i n  d i e  V i e l f a l t  der Aspekte 
gründen. 

Es s ind Unterrichtskonzepte denkbar, i n  denen j e  nach Standort der verant- 
wor t l ichen Planer angesichts des ständigen gesel lschaf t l ichen Wandels unter- 

-schiedl iche Akzente gesetzt werden bei der Kombination der Z i e l e  und Inhal te .  

Wo immer aber um Lei t ideen gerungen, Z ie le  festgelegt werden, hat dies 
i m  Bewusstsein zu geschehen, dass das T e x t i l e  e i n  wesentlicher T e i l  unserer 
Sachkultur i s t  und durch d i e  Auseinandersetzung mi t  a l l e n  seinen Aspekten 
das Verständnis f ü r  Grundprobleme unserer Gesell schaft und Ku1 t u r  im Heran- 
wachsenden gefördert wird, indem er  s i ch  e i n  bestimmtes Mass an Wissen und 
Können aneignet, das i h n  befähigt,  a l s  Herste l ler  und/oder Konsument, Ver- 
braucher von t e x t i l e n  Objekten, kompetent zu handeln. 

Ausblick 

Die Diskussion um den Bildungsauftrag des Tex t i l un te r r i ch ts  w i rd  n i e  abge- 
schlossen sein, sowenig wie d i e  gesel lschaf t l ichen Veränderungen. Auf 
solche s tets  wach zu reagieren, i s t  Aufgabe der Lehrkräfte. 

Künft ige Ausbildungsmodel l e  f ü r  Lehrkräf te  i m  Text i  lbere ich haben d i e  
Tatsache zu berücksichtigen, dass nur e ine umfassend ausgebildete Lehr- 
k r a f t  fäh ig sein wird, den erhöhten Anforderungen des Unterr ichts  im 
t e x t i l e n  Werken zu genügen. 
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