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B L I C K P U N K T 
NOVEMBER.  Im aus-
gehenden 18. Jahr-
hundert boten reich 
bestickte und ver-
zierte Westen einen 
besonderen Blickfang 
der gehobenen Her-
renmode. Bemerkens-
wert ist, dass diese 
häufig als Halbfabri-
kate hergestellt wur-
den, das heißt: Teile 
der Westen wurden 
bis zu einem gewis-
sen Grad vorprodu-
ziert und nur im letz-
ten Schritt individuell 
an den Träger ange-
passt. Für die Herstel-
lung solcher Halbfa-
brikate wurden die Stickereimotive auf eine meist seidene 
Gewebebahn in Form der Westenvorderteile vorgestickt und 
gelangten so in den Handel. Erst danach erfolgte die weite-
re Verarbeitung durch den Schneider, der die Vorderteile 
zuschnitt und mit Rückenteil und Futter versah.
Diese bis dahin unübliche, rationelle, vom späteren Kunden 
unabhängige Produktionsweise stellt einen interessanten 
Zwischenschritt in der Geschichte der Konfektionskleidung 
dar, die sich auf breiter Ebene erst ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts durchsetzte. Aus dem älteren Sammlungsbestand 
des Germanischen Nationalmuseums wurden zwei charak-
teristische Halbfabrikate für Herrenwesten des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts nun erstmalig wissenschaftlich und 
restauratorisch bearbeitet (Abb. 1–4).

Der dreiteilige Herrenanzug im 18. Jahrhundert

Für die steigende Bedeutung der Weste innerhalb der Her-
rengarderobe und ihre teils prächtige Ausstattung mit 
Stickereien spielte nicht zuletzt eine Veränderung in der 
Schnittgestaltung des Herrenanzuges eine entscheidende 
Rolle. Bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
entstand der dreiteilige Anzug mit Rock (Überjacke), Knie-
hose (Culotte) und Weste als Herrenkleidung der gehobe-
nen Stände. Gegenüber der vorher üblichen Kombination 
von Wams mit Pluderhose, verlängerte man jetzt den Rock 
bis zu den Knien und schnitt die Hosenbeine weniger volu-
minös. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden die Rock- 

schöße immer weiter 
nach hinten verlegt, 
die weiten Ärmel-
aufschläge kleiner 
und der gesamte 
Rock körpernaher 
geschnitten, worauf 
sich auch dessen 
Bezeichnung juste 
au corps (eng am 
Körper) bezieht. Er 
wurde nur teilweise 
in der vorderen Mit-
te geschlossen, die 
Knöpfe verloren weit-
gehend ihre Funk-
tion und wurden zu 
Zierelementen. Das 
gab den Blick auf 
die darunter getra-
gene Weste frei, die 

man nun häufig farblich und in Musterung von Justaucorps 
und Culotte abgesetzt arbeitete und mit immer reicherer 
Stickerei versah. 
Bezüglich Schnitt und Silhouette folgte die grundlegende 
Gestaltung des Herrenanzuges in allen Gesellschaftsschich-
ten dieser Entwicklung. Schlichte Justaucorps und Westen 
aus Wolle oder Leinen haben sich allerdings nur selten 
erhalten. Häufiger in Sammlungen zu finden sind an der 
Mode des französischen Hofes orientierte Anzüge der obe-
ren Schichten mit besonders aufwendiger Dekoration. Vor 
allem was die höfische Mode angeht, gilt es sich immer wie-
der in Erinnerung zu rufen, dass sich die Herrenkleidung 
bis etwa zur Französischen Revolution keinesfalls schlichter 
als die Damenkleidung zeigte, weder was den Gebrauch von 
Farben und Stoffqualitäten noch den Einsatz von verzieren-
dem Aufputz und Beiwerk betrifft. 

Metall- und Seidenstickerei auf Herrenwesten

War es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem 
üblich, großgemusterte Seidengewebe für die Anfertigung 
von Westen zum dreiteiligen Herrenanzug zu nutzen, so 
entwickelte sich ab ca. 1740 von Frankreich ausgehend ein 
neues, bald europaweit übernommenes Modell. Nun nutzte 
man überwiegend einfarbige, oft glänzende Seidengewebe, 
die mit Stickereien versehen wurden. Das Farbspek trum 
der Grundgewebe ging von anfänglich kräftigen Blau-, 
Grün- und Rottönen über zu helleren Nuancen in Beige und 

Rationeller Luxus? 
Halbfabrikate bestickter Herrenwesten des späten 18. Jahrhunderts

Abb. 1: Halbfabrikat für eine Herrenweste (Detail), 1790er Jahre, Seidengewebe in Gros-de-
Tours-Bindung, Seiden- und Metallstickerei, Inv. Gew2553b (Foto: Annette Kradisch).
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Weiß, bis schließlich in den beiden letzten Dekaden des 
18. Jahrhunderts zunehmend dunklere, teilweise gestreifte 
Seidengewebe in Mode kamen.
Gestickt wurden für die Westenvorderteile zumeist die vor-
deren und unteren Kanten, die Taschenklappen (Patten), 
die Bereiche unterhalb der Taschen sowie der Halsaus-
schnitt oder Kragen. Üblicherweise wurden auch die texti-
len Knopfbezüge mit farblich abgestimmten Motiven vor-
gestickt. Wenn ein über die gesamten Vorderteile verteiltes 
Grundmuster angelegt wurde, so wurden diese Flächen auf 
die unter dem Justaucorps sichtbaren Teile beschränkt. 
Das beige Seidengewebe (Gew2538b, Abb. 2), ein Sei-
denlamé in Gros-de-Tours-Bindung, ist mit einer in die 
1780er Jahre zu datierenden Metallstickerei aus glänzen-
den und irisierenden Pailletten in Rosa-, Grün- und Sil-
bertönen, mit flachen Glassteinen, Metallgespinstfäden 
und Bouillonfäden an verschiedenen Stellen der späteren 
Westenvorderteile bedeckt. Die körpernahe Schnittform 
zeigt eine geschweifte Mittellinie und ausgestellte Schö-
ße im Taschenbereich. Das eher schlichte Stickdessin 
besteht aus einer doppelten Linie entlang des kragenlo-
sen Halsausschnitts, an den vorderen Kanten, am unte-
ren Rand der Schöße sowie an den Taschenpatten. Die 
doppelte Kontur unterscheidet sich durch die benutzten 
Materialien und Sticharten: während die äußere aus anei-

nandergereihten Pailletten, fixiert in Anlegetechnik, mit 
begrenzendem Metallgespinstfaden besteht, ist die inne-
re Kontur aus gereihten, grünlich schimmernden Halb-
schalen und einer darüber versetzt angeordneten rosa-
farben irisierenden Paillette gebildet. Solche runde Pail-
letten, auch Flitter genannt, sind entweder gestanzt oder 
wurden mittels Stempeln aus Draht ringen geschlagen, 
so dass mittig ein Loch entstand; seitlich ist ein schma-
ler Schlitz zu sehen (Bergemann 2006, S. 70). Eines der 
deutschsprachigen Herstellungszentren für Pailletten 
lag in Nürnberg und Umgebung, von wo aus der europa- 
weite Handel florierte.
Die Taschen sind zusätzlich zu den Konturlinien mit mehr-
teiligen Girlanden, bestehend aus Blattranken und stilisier-
ten Blütenständen, akzentuiert (Abb. 3). Wie häufig der 
Fall, wurden auch hier die Taschenklappen mit Heftfäden 
bereits an ihrer später vorgesehenen Stelle angebracht. 
Allerdings diente dies nur einem optischen Gesamtein-
druck beim Verkauf des Halbfabrikats, die endgültige Aus-
arbeitung der Taschen war damit noch nicht geleistet. Über 
das gesamte Gewebe verteilt ist ein Streublumendekor aus 
jeweils vierzig aufstickten Motiven, denen die rechts unten 
aufgestickten 13 Blüten – die späteren Knöpfe – gleichen. 
Wie bei anderen erhaltenen Beispielen sind die Westenteile 
ohne markierte Knopflöcher, vermutlich sollte damit dem 
Schneider, der die Teile zur Weiterverarbeitung erhielt, die 
Möglichkeit gegeben werden, diese nach seinen Vorstellun-
gen und den Kundenwünschen zu verteilen.
Die für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts auffallend 
zurückhaltende Farbkombination lässt vermuten, dass die-
se Weste für einen besonders festlichen Anlass vorgesehen 
war, etwa eine Hochzeit oder einen anderen zeremoniellen 
Auftritt. Die Wirkung der teilweise irisierenden Metallsti-
ckerei entfaltete insbesondere bei Kerzenlicht gewiss eine 
auffällige Wirkung. Ob es einen Besteller als ursprünglich 
intendierten Träger dieser Weste gegeben hat, muss Speku-
lation bleiben. Das bestickte Halbfabrikat ist jedoch nie wei-

Abb. 2: Halbfabrikat für eine Herrenweste, 1780er Jahre, Seidenlamé in 
Gros-de-Tours-Bindung, Metallstickerei, Inv. Nr. Gew2538b (Foto: Annette 
Kradisch).

Abb. 3: Halbfabrikat für eine Herrenweste (Detail), 1780er Jahre, Seiden-
lamé in Gros-de-Tours-Bindung, Metallstickerei, Inv. Nr. Gew2538b (Foto: 
Annette Kradisch).
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terverarbeitet worden; der Grund dafür könnte ein erst auf 
den zweiten Blick erkennbarer Fehler des Stickers oder der 
Stickerin sein: die gestickte Doppelkontur an der Kante des 
linken Vorderteils ist deutlich weniger gebogen als die rech-
te Kante – somit wäre es für den Schneider nahezu unmög-
lich gewesen, die beiden Vorderteile symmetrisch aussehen 
zu lassen.

Das Objekt verblieb offenbar bei der Stickwerkstatt, bei 
einem Zwischenhändler oder bei einem Schneider im 
Bestand und wurde schlussendlich vor 1895 vom Germani-
schen Nationalmuseum erworben. Seine Herkunft oder geo-
grafische Zuordnung sind nicht belegt. 

Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein kürzerer Wes-
tenschnitt mit einer geraden, oberhalb der Hüfte endenden 
Saumkante modern. Die Taschen saßen dementsprechend 
höher, statt geschweifter Pattentaschen verwendete man 
Eingrifftaschen mit geraden Leisten. Der zuvor meist kra-
genlose Halsausschnitt bekam häufig einen Stehkragen, 
später auch einen Reverskragen. Auch diese Schnittteile 
wurden auf den Halbfabrikaten vorgesehen und entspre-
chend vorgestickt.

Das zweite Halbfabrikat (Gew2553b, Abb. 1 und 4), das in 
die 1790er Jahre zu datieren ist, zeigt diese Schnittverän-
derung zu gerade abschließenden, kürzeren Westen. Das 
55,5 cm breite, grüne Seidengewebe in Gros-de-Tours-Bin-
dung zeigt beide Vorderteile symmetrisch in Seiden- und 

Metallstickerei; oben sind schmale Stickereien für einen 
kleinen Stehkragen zu sehen. Alle Kanten sind mit zwei 
durchgängigen Linien konturiert: am Rand wurden in 
schrägem Verlauf mehrere Metallfäden aufgestickt, innen 
wechseln je drei kleine, mit drei Stichen angenähte Pail-
letten mit einer grünlichen Seiden- und Metallstickerei, 
die an Grasbüschel denken lässt. Nur im oberen Bereich 
ist die vordere Mitte leicht gebogen angelegt; in der frei 
gebliebenen Mitte sind 20 kleine Kreise eingestickt, die als 
Knopfbezüge vorgesehen waren. An beiden Vorderkanten 
sind insgesamt 22 Knopflöcher markiert. Die achsensym-
metrische Seidenstickerei an den Vorderkanten umspielt 
mit zwei abwechselnden Blütenzweigen die oberen acht 
Knopflöcher, wobei ein diagonal angeordneter Zweig den 
reizvollen Eindruck bietet, optisch durch das Knopfloch 
gesteckt zu sein. Der Trompe-l’oeil-Effekt verstärkt sich 
durch einen in Taillenhöhe aufgesetzten hellen Seidenstrei-
fen mit Bunt- und Metallstickerei, der an einen Gürtel mit 
Schnalle und zwei Schmuckanhänger denken lässt. 

Die Form dieser Pseudo-Anhänger wird üblicherweise als 
Chatelaine bezeichnet, sie dienten der dekorativen Befes-
tigung von Taschenuhren. Die Elemente der gestickten 
Schnalle und der Chatelaines bestehen jeweils aus schma-
len Silberdrahtfassungen, farblosen Glassteinen mit farbi-
ger Folienhinterlegung und aufgenähten Bouillondrähten, 
wodurch die Elemente fest auf dem Gewebe fixiert sind. Bei 
diesem Trompe-l’oeil-Effekt handelt es sich um eine recht 
ungewöhnliche Gestaltung, da in der Regel kein Gürtel über 
der Weste getragen wurde. Der weiße Zierstreifen ist an der 
oberen Kante in einer Breite von 15 cm nicht festgenäht; 
es ist daher denkbar, dass hier der spätere Tascheneingriff 
gedacht war. An der oberen Kante des Streifens ist spiegel-
symmetrisch eine figürliche Szene gestickt (siehe Abb. 1), 
die auf einem kleinen Wiesenstück Cupido zeigt, mit Pfeil 
und Bogen auf einen weißen Vogel zielend. Die Symbo-
lik dieser Darstellung verbindet folglich die aktive Liebe 
(Cupido als Bogenschütze) mit beständiger Liebe und Treue 
(Taube). Direkt unter dem hellen Streifen setzen buntge-
stickte Blütengirlanden an. Auch der untere Westenrand ist 
jeweils mit zwei größeren Stickereien verziert: zum einen 
einem Blumengebinde, das die beiden unteren Knöpflöcher 
umspielt, zum anderen einer Blumenstickerei, deren Blüten 
an ein „Tränendes Herz“ erinnern – eine Anspielung auf 
die verlorene Liebe.

Irritierend ist an der Metallstickerei des Zierstreifens, dass 
sie die Achsensymmetrie der Seidenstickerei nicht auf-
nimmt und es somit unklar bleibt, ob das rechteckige Gür-
telschnallen-Element eigentlich die vordere Mitte markie-
ren sollte. Eine weitere Irritation entsteht beim virtuellen 
Versuch, die beiden Vorderteile so übereinander zu legen, 
dass die Gürtelschnalle die vordere Mitte markiert: Denn 
nun wird einer der beiden Cupidoknaben fast gänzlich 
von der darübergeschlagenen Seite verdeckt. Es muss folg-
lich ungeklärt bleiben, welche Trageweise für diese Weste 

Abb. 4: Halbfabrikat für eine Herrenweste, 1790er Jahre, Seidengewebe 
in Gros-de-Tours-Bindung, Seiden- und Metallstickerei, Inv. Nr. Gew2553b 
(Foto: Annette Kradisch).
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gedacht war. Vielleicht blieb auch dieses bestickte Halb- 
fabrikat als Lagerbestand erhalten, weil es in den beschrie-
benen Details nicht gut funktionierte.
Für dieses Objekt sind einige Erwerbsdaten bekannt: es 
wurde im September 1897 beim Augsburger Antiquitä-
tenhändler Joseph Oberdorfer für den damals recht erkleck-
lichen Betrag von 30 Mark erworben. Nicht bekannt sind 
jedoch weiterführende Provenienz oder geografische Her-
kunft. Folglich bleibt offen, ob die nach französischem Vor-
bild gefertigte Stickerei tatsächlich in den dortigen Zentren 
Lyon oder Paris entstanden ist oder ein deutscher Herstel-
lungsort in Frage kommt. Die in Details etwas unsichere 
Ausführung der figürlichen Stickerei sowie der Metall- 
elemente könnte vermuten lassen, dass es sich um eine 
Lehrlingsarbeit handelt. 
Beide Halbfabrikate sind in ihrem Zustand von Alters-
spuren geprägt: die Gewebe sind verblichen und partiell 
fleckig, die Stickerei des grünen Halbfabrikats teilweise 
stark in ihrer Farbigkeit verblasst. 

Zu Herstellung und Vertrieb

Wie bereits dargestellt, war das Sticken der beiden Vorder-
teile einer Weste, für das die volle Webbreite eines Seiden-
gewebes genutzt wurde, der erste Arbeitsschritt zur Her-
stellung. Wenig Konkretes ist heute darüber bekannt, wie 
die Entscheidung für ein bestimmtes Dessin ausfiel, wo die 
entsprechenden Entwürfe entstanden und wie die Umset-
zung ablief.
Ab den 1740er Jahren etablierten sich in Frankreich (Lyon 
und Paris) zahlreiche Stickwerkstätten, die sich auf die 
serielle Herstellung von seidenbestickten Stoffbahnen für 
verschiedene Kleidungsstücke spezialisierten. Der Vertrieb 
dieser als Halbfabrikate „à la disposition“ oder Halbfertig-
ware bezeichneten Stücke erfolgte an überregional agieren-
de Handelshäuser, die die Waren auf Messen und an nieder-
gelassene Geschäfte oder Schneider weiterverkauften. Dort 
konnte der Endverbraucher – also der spätere Träger oder 

die Trägerin – die entsprechende Stoffbahn erwerben und 
in Maßarbeit zum Kleidungsstück – einem Anzug, einer 
Weste, einem Kleid, einem Paar Schuhe (Abb. 5) – anferti-
gen lassen. Mangels detaillierter Grundlagenforschung las-
sen sich bislang nur wenig namentlich bekannte Stickwerk-
stätten festmachen. Es ist jedoch belegt, dass in Lyon im 
Jahr 1782 rund 6000 Stickerinnen und Sticker beschäftigt 
waren, die große Mengen von Halbfabrikaten herstellten. 
Aktenkundig ist außerdem die Berliner Stickwerkstatt eines 
Kaufmanns namens Roitzsch mit 70 bis 80 Arbeiterinnen, 
die sich im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts ebenfalls 
auf die Herstellung bestickter Gewebebahnen für Damen- 
und Herrenkleidung verlegte (Bergemann 2006, S. 51). 
Auch die Kaiserstadt Wien galt in diesen Dekaden als Zent-
rum für Stickereien auf Männerröcken und -westen (Svobo-
da 1993, S. 649).
Die variantenreichen Entwurfszeichnungen für verschie-
dene vorgestickte Westen, von denen sich umfangreiche 
Bestände u.a. im Musée des Tissus in Lyon erhalten haben, 
fertigten freie Musterzeichner an, die ihre Vorlagen an die 
professionellen Stickbetriebe verkauften. Dort verteilten die 
Werkstattleiter die Entwürfe an angestellte Stickerinnen 
oder Heimarbeiterinnen, die teilweise kleine Musterpro-
ben anfertigten. Diese Proben, von denen eine größere Zahl 
etwa in der Sammlung des Museums für Angewandte Kunst 
in Wien verwahrt wird, dienten den potenziellen Bestellern 
als Vorlagen. Da sich jedoch in zahlreichen Museumssamm-
lungen neben getragenen Westen auch ganze bestickte 
Bahnen, insbesondere für Herrenwesten, erhalten haben, 
ist davon auszugehen, dass solche Arbeiten zumeist ohne 
spezifische Kundenbestellung ausgeführt und angeboten 
wurden. Zur Kunst des Stickens erschien 1770 in Paris die 
detaillierte und mit Stichen bebilderte Abhandlung „L’Art 
du Brodeur“ von Charles Germain de Saint-Aubin (1721–
1786). Dieses erfolgreiche Werk, 1790 in deutscher Überset-
zung publiziert, bildete die Grundlage für zahlreiche erfolg-
reiche Gründungen neuer professioneller Stickwerkstätten 

(Saint Aubin 1770, Schauplatz der Künste 
1790).
In zeitgenössischen Texten wird immer wieder 
betont, dass bestickte Westen zu den wichtigs-
ten Teilen der Herrengarderobe zählten und 
mitunter nur wenige Male getragen wurden, 
bevor ein neues Modell ausgewählt und ange-
fertigt wurde. Wohlhabende Herren besaßen 
angeblich mehrere Dutzend Westen und wech-
selten sie wohl sogar mehrmals täglich (Ariz-
zoli-Clémentel, S. 7–8). Der gestickte Dekor 
war ausgesprochen vielseitig: naturalistische 
Blumen- und Blattmotive, antikisierende 
Sujets, ländliche Szenen, aber auch Motive mit 
Bezug auf neue Opern, zur Literatur oder zu 
Neuheiten, wie der 1783 erstmals fliegenden 
Montgolfiere. 1790 schrieb das in Deutsch-
land maßgebliche „Journal des Luxus und der 

Abb. 5: Halbfabrikat für ein Paar Damenschuhe, um 1750, Seidentaft, Seiden- und Metall- 
stickerei, Inv. Nr. T4032,1-2 (Foto: Monika Runge). 
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Moden“ zur weiten Verbreitung der Herrenwesten in Ham-
burg: „Gillets sind auch hier sehr im Gebrauche. Vor einem 
Jahre trug man noch schwarzseidene, bunt gestickt; jetzt 
sind diese passirt [=unmodisch], denn man bekommt sie 
nur noch selten zu sehen, und man fängt dagegen an, sie 
von einfarbigem, gestreiften oder gewürfelten Manschester, 
von buntem Sammt, oder auch von Atlas, mit reicher Bordü-
re, zu tragen.“ (Dezember 1790, S. 660).
Dass die Prachtentfaltung der Stickerei sich nur auf die 
Vorderteile der Westen bzw. sogar nur die unter dem offe-
nen Justaucorps zu sehenden Stellen beschränkte, macht 
auch etwas über ihre Trageweise deutlich: der Rock wurde 
gemäß der Etikette in der Öffentlichkeit nicht abgelegt, die 
Rückseiten der Westen waren somit höchstens im privaten 
Rahmen sichtbar. Der zeitgenössischen Mentalität entspre-
chend wurde daher auch in gehobenen Schichten kostspie-
liges Material gespart und die Rückenteile meist aus uni-
farbenem Leinen zugeschnitten. Diese wurden auch für die 
Passform der Westen genutzt: Häufig sind sie in der rück-
wärtigen Mitte mit einem Schlitz versehen (Abb. 6 und 7). 
Mittels Schnürung konnten sie dadurch auf Figur gebracht 
werden, waren also in ihrer Weite auch nach der Fertigstel-
lung noch leicht variabel. Der Aspekt der Passform ist bei 

den Westen-Halbfabrikaten generell interessant: durch das 
Vorsticken wurden ohne Kenntnis der individuellen Größe 
und Körpermaße des späteren Trägers Breite und Länge 
der Westenvorderteile festgelegt. Dies machte eine Anpas-
sung und damit Modifikation der bestickten Westenteile 
durch den Schneider notwendig. Auch dabei ging man sche-
matisch vor: waren die Westenteile für den Träger zu lang, 
wurden sie in Höhe der Tascheneingriffe quer eingeschnit-
ten, verkürzt und wieder zusammengefügt. Dabei galt es, 
das Stickmuster an der vorderen Mitte möglichst unauffäl-
lig aneinander anzuschließen. Auch wenn die Länge nicht 
verändert werden musste, weisen fertiggestellte Westen 
häufig auf einem Vorderteil in Höhe der Tasche eine Naht 
auf. Grund hierfür ist ein ökonomisch-technischer Aspekt: 
Die Breite der Stoffbahnen war durch den Webstuhl vorge-
geben, Seidengewebe konnten im 18. Jahrhundert mit einer 
Breite von maximal 60 cm hergestellt werden (Jolly 2018, 
S. 358). Auf diese Stoffbahnen konnten zwei Westenvorder-
teile mit ausgestellten Westenschößen kaum nebeneinan-
der untergebracht werden; übereinander aufgebracht hätte 
man dagegen erheblichen Verschnitt in Kauf nehmen müs-
sen. Die Lösung war eine pragmatische: Während eines der 
Vorderteile durchgängig in Form vorgestickt wurde, unter-

Abb. 6 und 7 Vorder- und Rückseite einer Herrenweste, um 1780, Seidenatlas, Seidenstickerei, Inv. Nr. T1715 (Foto: GNM).
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brach man das Stickmuster in Höhe der Tascheneingriffe 
und stickte den zweiten Westenschoß versetzt auf, um die 
Stoffbahn optimal auszunutzen (siehe Abb. 2). Sehr häufig 
findet sich daher bei aus einem Halbfabrikat hergestellten 
Westen in Höhe der Tascheneingriffe mindestens auf einem 
der Vorderteile eine Naht, die nicht aus schnitttechnischen 
Gründen notwendig war. Aus einer nicht symmetrischen 
Stickerei stellte der Schneider auf diese Weise symmetri-
sche Westenvorderteile her.

Im Wettstreit zwischen Maß und Masse

Bis sich Konfektionskleidung schließlich mit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts auf breiterer Ebene durchsetzte, war 
die einzige Form an bereits fertig hergestellter Kleidung 
Gebraucht-Kleidung. Nur Accessoires wie beispielsweise 
Mützen, Handschuhe, Strümpfe oder Halstücher wurden 
vorproduziert und fertig verkauft. Grund dafür sind nicht 
nur erst im 19. Jahrhundert gegebene technische Voraus-
setzungen, wie die Erfindung der Nähmaschine und die 
Entwicklung von Maßsystemen, sondern auch Gesetze, die 
die Gewerbefreiheit regelten und den Verkauf von vorgefer-
tigter Kleidung noch bis ins 19. Jahrhundert einschränkten 
(Deneke 1987, S. 68).
Schon immer (so auch heute noch) stand die effiziente, 
sprich günstige und schnelle Herstellung von Kleidung 
einer auf individuelle Körper abgestimmten Maßkleidung 
diametral entgegen. Die hohe Nachfrage an bestickten Wes-
ten als modischem Bestandteil der Herrengarderobe legte 
eine rationalisierte Produktionsweise nahe, die zu die-
sem Hybrid aus serieller Fertigung und Maßarbeit führte. 
Die Westen waren einerseits halbkonfektionierte Waren, 
die andererseits noch individuell an den Träger angepasst 
werden mussten. Diese Form der „halbfertigen Waren“ 
hielt sich, wenn auch in begrenztem Umfang, noch bis in 
das 20. Jahrhundert. Mode-Kaufhäuser, wie beispielswei-
se das Berliner Warenhaus Rudolph Hertzog, boten in den 
1910er Jahren „halbfertige“ sowie „dreiviertel oder fast fer-
tige Roben“ an. Hierbei war eine endgültige Anpassung an 
die individuellen Maße der Trägerin teilweise möglich, da 
die hintere Mitte und der Saum noch nicht fertiggestellt 
waren und sogar die Ärmel noch passgenau eingesetzt wer-
den konnten. Dies macht deutlich, dass sich der Prozess zu 
komplett konfektionierter Kleidung über viele Zwischen-
schritte vollzog, bei denen die Produktionsbedingungen für 
Kleidung immer weiter rationalisiert wurden und sich auch 
Konsum- und Trageverhalten änderten. Standardisierte und 
den individuellen Körper letztlich nicht berücksichtigende 
Durchschnittsmaße, wie wir sie heute kennen, wurden nur 
zögernd akzeptiert und noch lange galten der perfekte Sitz 
und die „gute Passform“ als sozialer Marker (Charpy 2015, 
S. 101). 
Mit den Westen-Halbfabrikaten entstanden zwar schon 
vorgefertigte, also vom Kundenwunsch unabhängig produ-
zierte und in Serie angefertigte Teile der Kleidung. Nach 
wie vor fand jedoch der gesamte Herstellungsprozess – Sti-

cken und Nähen – per Hand statt. Zu einem entscheiden-
den Schritt in der seriell-maschinellen Herstellung auf dem 
Gebiet von bestickter Kleidung kam es erst in den 1860er 
Jahren, als neben der Nähmaschine schließlich auch in grö-
ßerem Umfang Stickmaschinen zum Einsatz kamen (Berge-
mann 2006, S. 26).
Die Französische Revolution brachte auch die Idee einer 
bürgerlichen Kleidung mit sich, die sich von der Prachtent-
faltung des Ancien Regime durch eine sachlichere, schlich-
tere Gestaltung absetzen wollte. Der als zweckmäßiger 
empfundene englische Kleidungsstil mit Frack und langen 
Hosen in gedeckteren Farben, aus unkomplizierteren Woll-
stoffen und mit einer reduzierteren Silhouette fand Anklang 
und Verbreitung. Wie auf gesellschaftlicher und politischer 
Ebene kam es allerdings auch vestimentär keineswegs zu 
einem klaren und unmittelbaren Bruch. Reich bestickte 
Westen verschwanden erst im ersten Viertel des 19. Jahr-
hunderts fast vollständig. An ihre Stelle traten Westen mit 
in den Stoff eingewebten Mustern, die Stickerei, wenn über-
haupt, imitierten.
Die beiden Halbfabrikate, die vermutlich aufgrund ihrer 
oben dargestellten leichten Fehler nicht zu Westen weiter-
verarbeitet wurden, dokumentieren somit die letzte Periode 
der mit Metall- und Seidenstickerei verzierten Seidenwes-
ten des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

 anna Katharina Behrend und adelheid rasChe
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