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Thekla Weissengruber
mustergültig betrachtet
Die Mustertrachtensammlung des Oberösterreichischen Heimatwerks

am 18. Juni 2018 übernahm das Oö. landesmuseum von der direktion kultur, 
institut für volkskultur, die mustertrachtensammlung des Oö. heimatwerks1. 
im Jahre 2006 war diese sammlung an das land Oberösterreich gegangen und 
2010 in das Gebäude der kulturdirektion übersiedelt, wo 2018 umbauarbeiten 
anstanden. die mustertrachtensammlung des Oö. heimatwerks ergänzt sehr 
sinnvoll die sammlung an mustertrachten der Oö. landwirtschaftskammer, 
die am 26. Juli bzw. 30. august 1999 als schenkung in die volkskundeabteilung 
des Oö. landesmuseums gelangten. schon damals fanden 55 weibliche alltags-   
und festtagstrachten mit accessoires, in summe 223 einzelobjekte den Weg in 
die volkskundeabteilung. die privaten trachten der ehemaligen filialleiterin 
und trachtenberaterin des Oö. heimatwerks frau konsulentin helga Jungwirth 
(1922–2009) gelangten in mehreren tranchen ebenfalls in die sammlung. 
am 5. Juni 2019 übernahm die volkskundeabteilung weitere 47  Objekte  der 
mustertrachtensammlung, vorwiegend kopfbedeckungen, beutel und accessoires. 
in summe handelt es sich bei der mustertrachtensammlung des Oö. heimatwerks 
im Oö. landesmuseum um 1258 einzelobjekte2 plus 74 zweidimensionale 
arbeiten (vorwiegend Graphiken), d. h. 170 komplette weibliche und 76 männ-
liche trachtenausstattungen, 8  bubentrachten, 34  bundesländertrachten, 71 
hüte, 47  hauben, 30 paar schuhe, 7 lederhosen, 8 schwarze kopftücher, 
102 paar stutzen, 1 paar Wadlstutzen und 2 strumpfhosen. Weiters wurde 
die sammlung um hemden, dirndlblusen, bindl, tücher, schmuck, die 
mustertrachten-mappen, fotoalben, urkunden und sogar ein porträtbild er-
gänzt. die bereits einige Jahre früher ins haus gelangten vorskizzen sowie die 
Originalentwürfe der trachtenmappen der Jahre 1951 bis 1960 ergänzen die  
fertigen beispieltrachten Oberösterreichs. interessanterweise gelangten sechs 
Objekte des Oö. landesmuseums, die 1950/1951 für eine amerika-tournee her-
gestellt und ohne nachweis entlehnt worden waren, wieder ins haus zurück. 

1 lt. verwaltungsvereinbarung vom 15. 3./22. 3. 2018 zwischen Oö. direktion kultur und Oö. landes-
museum abteilung für volkskunde und alltagskultur.

2 inv. nr. f 35.800–f 36.423, f 36.490–f 36.537, ba 16.011–ba 16.085 (inkl. vorentwürfe).
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Abb. 1a (v. l. n. r.): Innviertler Sommer tracht (Inv. Nr. F 35831), Perger Festtracht (Inv. Nr. F 35890), 

Innviertler leinen tracht Taufkirchen (Inv. Nr. F 35832), Altoberösterreicher leiblkittel (Inv. Nr. 

F 35808), mühlviertler leinenkleid (Inv. Nr. F 35874), Oberösterreichische Brauttracht (Inv. Nr. 

F 35824), mühlviertler leinenkleid (Inv. Nr. F 35875), Kremstaler Sensenschmiedfesttracht mit 

Spenser (Inv. Nr. F 35958), Kremstaler Sensenschmiedfesttracht mit Spenser (Inv. Nr. F 35958), 

Innviertler Brautkleid (Inv. Nr. F 36017). 
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Abb. 1b (v. l. n. r.): männerfesttracht raum enns – St. Florian (Inv. Nr. F 36070), männerfesttracht 

unteres landl / Welser rock (Inv. Nr. F 36074), Schaikatracht Innviertel (Inv. Nr. F 36044), 

lodenmantel grün (Inv. Nr. F 36086), Wetterfleck Heimatwerk (Inv. Nr. F 36126), Wetterfleck (Inv. 

Nr. F 36078), Ischler lodenjoppe (Inv. Nr. F 36083), Winterüberrock für männer (Inv. Nr. F 36031), 

Oberösterreichisches Bauerngwand / Anzug (Inv. Nr. F 36033).
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mustergültig

die arbeit der inventarisierung der mustertrachtensammlung3 und damit 
der direkte umgang mit dem Objekt hat einige fragestellungen aufgeworfen, 
die hier doch auch angesprochen werden sollen. dazu wurde zu ehemaligen 
mitarbeiterinnen des heimatwerkes kontakt aufgenommen, die annahmen 
bestätigen bzw. fragen beantworten konnten. schon 2002 konnte bezüglich der 
trachtenerneuerung ein längeres Gespräch mit frau konsulentin helga Jungwirth 
geführt werden4. Gewährsleute waren weiters frau anna freuinger5, die fast 40 
Jahre für das Oö. heimatwerk arbeitete, frau hannelore kratochwill6, die von 
1969 bis zu ihrer pensionierung 2009 tätig war, und frau charlotte zauner7, die 
von 1. 10. 1976 bis 1. 10. 2006, zuletzt als filialleiterin, im heimatwerk beschäftigt 
war. Weitere auskünfte gaben frau anna kohler8 und – bereits vor langer zeit – 
dr. franz c. lipp9.

fassen wir aber zunächst die fakten zur mustertrachtensammlung zusammen. 
die mustertrachtensammlung bietet eine stoffliche umsetzung der trachten-
erneuerungsentwürfe von franz c. lipp aus den Jahren von 1951 bis 196010. da 
die beiden neuauflagen der entwürfe aus den Jahren 1982 und 1986 mit 
farbfotografien ausgestattet sind, konnten einige Originalstücke hier zugeordnet 
werden11. die sammlung besteht also zum Großteil aus den mustertrachten der 
1980er Jahre. markierungen der ursprünglichen mustertrachtensammlung ver-
weisen auf eine frühere datierung in die 1950er und 1960er Jahre, was aber haupt-
sächlich auf die accessoires zutrifft. laut auskunft der Gewährsdamen wurde die 
mustertrachtensammlung ständig erneuert, durch mottenbefall beschädigte 
stücke aussortiert und auch an die landwirtschaftskammer bzw. an verdiente 
mitarbeiterinnen weitergegeben. es bestand auch nie der anspruch, eine kom-
plette version aller erneuerten trachten von den insgesamt 157 vorschlägen der 
trachtenmappen herzustellen. richtmaß für die anfertigung war vielmehr die 
präsentation in den schaufenstern, die kundennachfrage und die modelle für die 

3 bei den inventarisierungsarbeiten half die praktikantin ines Oberngruber und mit fotoarbeiten di 
katrin ecker mas. beiden sei für das engagement herzlich gedankt.

4 am 17. Januar 2001 und am 23. Januar 2002 fanden Gespräche bei frau Jungwirth – linz statt.  dabei 
wurde das archiv gesichtet und zur Weiterbearbeitung an die autorin verliehen. dies geschah in vor-
bereitung des 50jährigen Jubiläums des Oö. heimatwerks im Jahr 2002. vgl.: Weissen gruber 
2002, 3–28. bes. 13–17. 

5 Gespräch 24. april 2019, linz.
6 hannelore kratochwill im Gespräch mit thekla Weissengruber am 5. Juni 2019 in linz.
7 charlotte zauner im Gespräch mit thekla Weissengruber am 20. mai 2019 in linz.
8 Gespräch 21. september 2018, kremsmünster.
9 franz c. lipp im Gespräch mit thekla Weissengruber 6. märz 1994, linz; 12. april 1994, linz; 

6. dezember 1994, linz; 6. Juni 1996, seewalchen und 1. februar 2000, bad ischl.
10 lipp 1951. lipp 1952. lipp 1955. lipp 1960a. lipp 1960b.
11 lipp – Jungwirth – kelp 1982. – lipp – Jungwirth – kelp 1986.
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trachtenschauen. leider fehlen dadurch auch interessante stücke, so die Jacke aus 
„digitei“, das strickjöppel, das bäuerliche festkleid und das rote festkleid zur 
Goldhaube, das traunviertler trägerleibchen, die festtracht aus dem oberen 
ennstal, dem mittleren trauntal und dem Gebiet zwischen enns und steyr, der 
buntdruck-leiblkittel und mancher spenser. bei den männertrachten fehlt leider 
die allgemeine festtracht für besondere anlässe und die erzherzog-Johann tracht. 
dafür gibt es von einzelnen vorschlägen mehrere varianten. so vom alt-
oberösterreichischen leiblkittel, zahlreichen festtrachten (u. a. Gmunden, enns, 
kremsmünster, Grieskirchen, Wels, freistadt, Oberinnviertel) und manchen 
überbekleidungen. dabei zeigen sich in den varianten oft bodenlange versionen. 
auch vom Oberösterreichischen männeranzug und von der Oö. landestracht, 
dem Oö. bauerngewand und der sog. „schaikatracht“ wurden mehrere varianten 
hergestellt und wohl auch präsentiert. Oft wurden hier verschiedene stoffqualitäten 
verglichen bzw. ausziermöglichkeiten vorgestellt (z. b. mühlviertler anzug, 
freistädter männerfesttracht, donauländische bürgertracht, kremstaler sen-
senschmiedtracht und hammerherrentracht). an kindertrachtenstücken fanden 
sich lediglich burschentrachten. mädchenkleider sind nicht überliefert. interessant 
ist in diesem zusammenhang, dass in der mustertrachtensammlung stücke über-
liefert sind, die wohl für einzelne regionen neu entwickelt wurden, aber keine 
aufnahme in die mappe fanden. so eine Jünglingstracht um 1830, ein hallstätter 
anzug, ein hochgeschlossenes leinenröckl, ein reichersberger rock sowie ver-
schiedene möglichkeiten für den steyrer, Welser und ennser rock. bei den damen 
finden sich varianten für fest- und alltagstrachten in verschiedenen ausführungen, 
oft mit regionalbezeichnungen vermerkt (kronstorf, laakirchen, hofkirchen, 
reichersberg, schärding, Weyrer festtracht mit spenser u. v. m.). hier finden sich 
auch für alle regionen Oberösterreichs die pendants zu den männeranzügen im 
mühlviertler-, innviertler-, Windischgarstner- und salzkammergut-kostüm. er-
staunlicherweise befindet sich unter den mustertrachten auch eine lambacher 
tracht nach einem entwurf von emilie netrval (zeichnung nora scholly, bad 
ischl), die im Jahre 1943 herausgegeben worden waren. diese modelle basierten 
auf den vorarbeiten des Oberösterreichischen heimatvereins aus der zwi schen-
kriegszeit.12 

hergestellt wurden die stücke von der eigenen Werkstätte am hessenplatz 
in linz, von der trachtenschneiderei beurle (Wels), von der schneiderei berta 
pitrovsky (linz) und besonders die männertrachten von der Werkstätte stürmer in 
raab, der Werkstätte koller in ried im innviertel und zuletzt von der schneiderei 
hohensinn. auffällig war die materialwahl, wobei den bearbeitern ständig das in 

12 inv. nr. f 36011/ 1,2 leiblkittel aus lambach. netrval 1943, netrval 1946. vgl. hierzu auch: 
Weissengruber 2015, bes. s. 140–141.
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loriots ödipussi im Jahr 1988 publizierte lied Meine Schwester heißt Polyester im 
kopf herumschwirrte. das heißt, dass zwei drittel der mustertrachtensammlung 
aus polyester gearbeitet sind. Wolle, seide, baumwolle finden sich oft nur in 
beimischungen bzw. sind eher die ausnahme. ist das mustergültig? hannelore 
kratochwill konnte berichten, dass dafür wohl der seit den 1970er Jahren be-
stehende enge kontakt zu einem stoffproduzenten und die vorliebe von frau 
konsulentin helga Jungwirth verantwortlich waren. schließlich würden die 
trachten im schaufenster und bei den trachtenschauen ja oft nur aus der ferne 
betrachtet werden, konnte charlotte zauner bekräftigen. 

da sich auch die vorskizzen zu den erneuerungsentwürfen der trachtenmappen 
überliefert haben, soll anhand von drei beispielen die vorgehensweise franz c. lipps 
erläutert werden, interessiert doch auch, wie lipp diese erneuerungen angegangen 
ist. franz c. lipp trat mit Januar 1939 seinen dienst am Oberösterreichischen 
landesmuseum an und hat im laufe der Jahre seiner sammlungsleitertätigkeit 
an der damals neu gegründeten abteilung volkskunde die bestände multipliziert 
und auch aus vorhandenen sammlungen übernommen. bis 1975, dem ende seiner 
tätigkeit als sammlungsleiter, war eines der hauptanliegen lipps die erneuerung 
der volkskultur in einer sogenannten angewandten volkskunde. diese sehr zeit-
gemäße, auf der sogenannten Geramb-schule basierte methode des umgangs 
mit Objekten wurde bereits an anderer stelle von der autorin ausführlich be-
handelt, sodass hier nicht näher darauf einzugehen ist.13 da es in Oberösterreich 
bisher nur wenige dezidierte trachtenforscher gegeben hatte, kompilierte lipp 
das von ihm gesammelte Wissen aus diversen vorgängerstudien und seinen ei-
genen forschungsarbeiten. auf diesem Gebiet konnte sich franz c. lipp inner-
halb weniger Jahre als koryphäe und alleiniger kenner der trachtenüberlieferung 
Oberösterreichs etablieren. das durch die Originalstücke im landesmuseum und 
auch durch schriftliche und bildliche Quellen angehäufte Wissen franz lipps im 
trachtensektor wurde von ihm richtungsweisend eingesetzt und beinahe dikta-
torisch in die erneuernde praxis umgesetzt. Widerspruch wurde nicht geduldet. 
die von ihm aufgestellten regelungen zum trachtenbild Oberösterreichs, die in 
den trachtenmappen eine umsetzung fanden, besaßen eine mustergültige quasi 
Gütesiegel-Qualität. nadja neuner-schatz hat diese vorgehensweise, die für 
die trachtenerneuerung aller regionen angewandt wurde, sehr prägnant mit den 
begriffen Wissen macht tracht zusammengefasst.14 ab herbst 1945 
stand franz lipp helga treml (verheiratete Jungwirth) am Oberösterreichischen 
landesmuseum an der dort installierten trachtenberatungsstelle schwerpunkt-
mäßig für die „trachtensache“ und die betreuung der trachtenbestände des 

13 Weissengruber 2015.
14 neuner-schatz 2018. – auf diesem Gebiet gibt es für die erneuerungen Oberösterreichs noch 

forschungsbedarf.
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museums zur seite. die vorskizzen von lipp weisen oft ergänzungen in ihrer 
handschrift auf. in weiterer folge wurde sie ab 1952 als von ihm aufgebaute 
expertin im Oö. heimatwerk, bei vorträgen und trachtenschauen eingesetzt.15 

das genaue hinsehen bei so manchen vorbildern für die trachtener-
neuerungsentwürfe widerlegt jedoch die postulierten trachten-regeln zu 
einem teil, da neuere forschungen zeigen, dass die von franz c. lipp genutzten 
Quellen kritisch hinterfragt werden müssen.16 dies betrifft sowohl die sogenannte 
trachtengraphik, die oftmals kopiert und oft überhaupt nicht „nach der natur“17 
gemalt wurde, als auch die originalen trachtenstücke in der sammlung, gibt doch 
der verweis auf eine bestimmte herkunftsregion keinerlei hinweis auf die tatsäch-
liche regionale handwerkstradition. hier sind viel mehr überregionale einflüsse 
zu berücksichtigen als dies vielleicht vom entwerfer gewünscht war.18 

sehen wir uns nun die beispiele an (vgl. abb. 2–7). auf einer schwarz-
Weiß-fotografie aus dem nachlass von adalbert depiny, die sich seit 1954 im 
landesmuseum befindet, fand sich die abbildung eines historischen mieders, 
das in wesentlichen zügen in lipps entwurfsskizze für die erneuerte kronstorfer 
festtracht mit einer besonders breiten Goldborte aufwändig verziert umgesetzt 
wurde. diese form der verzierung mit Goldborte oder Goldspitze dürfte wohl auf 
mehrere vorbilder aus dem Oberösterreichischen landesmuseum zurückgehen. es 
ist nicht klar, ob die hinweise von adalbert depiny auf der rückseite der fotografie 
„kronstorf, bezirk linz“ auf den aufnahmeort eingehen oder auf die herkunft des 
mieders. Wahrscheinlicher ist aufgrund ähnlicher bildbeschreibungen des depiny-
fotonachlasses, dass hier der aufnahmeort bezeichnet wurde. ein ähnliches 
mieder im landesmuseum lässt sich in die region vöcklabruck verorten. das im 
Oö. landesmuseum vorhandene mieder mit dem herkunftsnachweis kronstorf 
weist keinerlei Goldspitzenverzierung auf, hat einen anderen schnitt, aber eine 
ähnliche farbigkeit. die verwendung einer besonders breiten Goldborte auf dem 
erneuerungsentwurf könnte aber auch auf einen zufallsfund aus kronstorf zu-
rückgehen, auf die sogenannte „kronstorfer haube“ aus der zeit um etwa 1800. 
diese besonders reich in reliefstickerei mit eingearbeiteten roten steinen ver-
zierte bodenhaube aus Goldbrokat stellte für lipp einen besonderen höhepunkt 
oberösterreichischer Goldhaubenstickerei dar. lipp nahm demnach verschie-
dene elemente der historischen trachtensammlung des Oö. landesmuseums als 
basis für die erneuerung seiner trachten. in der mappe selbst nannte er lediglich 
eine Originalvorlage aus kronstorf im Oö. landesmuseum.19 das foto, das nur 

15 Weissengruber 2009. – ihre rolle genauer zu untersuchen steht noch aus.
16 keller-drescher 2015. neuner-schatz 2018.
17 keller-drescher 2003, 144–146.
18 Weissengruber 2019.
19 lipp 1960a, 17.
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Abb. 2: lichtbild Kronstorf, 

Bezirk linz 1930er Jahre, depiny 

Nachlass (lB Nr. 5452, lB 5460)

Abb. 3: Skizze Kronstorfer 

Festtracht BA 16081/ 1

Abb. 4: entwurf von Gretl Karasek Folge IV landl. Tafel V Figur 21, 1960 (Inv. Nr. BA 5426)
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Abb. 7: Kronstorfer Haube um 1800 (Inv. Nr. F 18938)

Abb. 5a/5b: mustertracht Kronstorfer Festtracht (Inv. Nr. F 35922/1,2,3) 

Abb. 6a/6b: Historisches mieder Kronstorf ca. 1800 (Inv. Nr. F 875)
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wenige Jahre vor veröffentlichung dieses entwurfes in die sammlung kam, war 
demnach die leitlinie für die neuentwicklung, nur weil es zufällig in kronstorf 
aufgenommen wurde. 

Ähnlich verhält es sich mit der landl-festtracht (vgl. abb. 8–11), die u. a. in 
einem brustfleck aus schwarzer atlasseide aus der Gegend von Wels (um 1800) 
und in dem im stadtmuseum linz nOrdicO befindlichen porträt von Josef 
büche „mädchen mit sturzhaube“ aus der gleichen zeit eine deutliche referenz 
findet. lipp nennt in der trachtenmappe als vorlage die zahlreichen Latztrachten 
(Originale im oö. Landesmuseum), die vereinzelt bis in die 70er Jahre des 19. Jh. 
besonders im oberösterreichischen Zentralraum „Landl“ getragen wurden20. bei 
den skizzen von franz c. lipp, die auch als ergänzungen auf einem vordruck 
überliefert sind, wurden diese lätze oder brustflecke, die eigentlich unter dem 
mieder getragen wurden, sehr eindeutig in den entwurf eingearbeitet. 

auch beim dritten beispiel (vgl. abb. 12–16) ist die referenz auf überlieferte 
stücke aus der sammlung des Oö. landesmuseums sehr deutlich. das mieder aus 
freistadt aus blauem seidenbrokat mit schwarzer samtverzierung stammt aus dem 
ersten drittel des 19. Jahrhunderts (inv. nr. f 11.208) und findet sich mit seiner auf-
fälligen schnittführung und farbakzentuierung mit den schwarzen samtbändern 
in der erneuerten freistädter festtracht wieder. interessanterweise wurde wohl 
auf genau dieses mieder bezug genommen, als die mittelstelle deutsche tracht 
ihre entwürfe für die trachten in Oberdonau festlegte. im nachlass von franz c. 
lipp im landesmuseum fanden sich die andrucke dieser ersten, dem Geist des 
nationalsozialismus verpflichteten entwürfe, die nie zur ausführung gelangten 
und wohl 1943 entstanden sein dürften. zeichnerin war hedda nemling, eine 
bekannte trachtengraphikerin in innsbruck.21 der Originalentwurf befindet 
sich nach wie vor im tiroler volkskunstmuseum. für die farbauswahl in der 
entwurfsmappe des Jahres 1955 nutzte franz c. lipp das vorbild des mieders 
aus freistadt aus zeit von ca. 1820 (inv. nr. f 893) aus schwarzem, farbig ge-
blumtem Wollbrokat mit schwarzen samtbändern, wobei er hier den schnitt bei-
behielt und auf eine zeitgemäße länge des mieders veränderte. da sich unter den 
mustertrachten sowohl eine grüne als auch eine blaue variante für freistadt findet, 
dürften beide vorbilder umsetzung gefunden haben. 

die entwürfe von franz c. lipp wurden in der folge normativ für das trachtliche 
erscheinungsbild Oberösterreichs eingesetzt. um das Wissen um diese erneuerten 
trachten weiter zu transferieren wurden ab der Gründung des Oö. heimatwerks 

20 lipp 1960a, 16.
21 ausführlich zur erneuerungspraxis der mittelstelle deutsche tracht: Weissengruber 2005. – 

Wallnöfer 2008. – bodner 2018. – ich verweise hier auch auf das forschungsprojekt am tiro-
ler volkskunstmuseum und der universität innsbruck „tiroler trachtenpraxis im 20.und 21. Jahr-
hundert“, https://www.uibk.ac.at/geschichte-ethnologie/ee/trachten.html. das projekt ist noch 
nicht abgeschlossen.
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mit eröffnung der ersten verkaufsstätte am 10. april 1952 die mitarbeiterinnen in 
täglichen schulungen auf die mappen trainiert. diese schulungen, eher prüfungen, 
die 1 bis ½ stunde vor öffnung der Geschäftsräumlichkeiten meist von helga 
Jungwirth durchgeführt wurden, wurden von allen mitarbeitern als belastung 
empfunden. erst nach der pensionierung von helga Jungwirth 1978 wurden 
diese nur mehr wöchentlich durchgeführt. auch wurden die mitarbeiterinnen 
bei beratungen und verkaufsgesprächen von stoffherstellern und lieferanten 
beigezogen. die mustertrachtensammlung wurde bei verkaufsgesprächen oft-
mals herangezogen und vorgezeigt. erst 1975 wurde für die sammlung eine ei-
gene kammer eingerichtet. in der kammer wurden auch die beratungsgespräche 
für die einkleidung der musikkapellen und trachtenvereine durchgeführt. diese 
wurden von helmuth huemer und charlotte zauner mit bis zu 60 terminen 
im Jahr meist in den abendstunden vorgenommen, war doch die förderung des 
landes Oberösterreich zur anschaffung von trachten für volkskultur-Gruppen 
von diesen beratungen abhängig.22 auch wurden die mitarbeiterinnen des 
Oberösterreichischen heimatwerks angehalten,  in den Geschäftsräumlichkeiten 
während der öffnungszeiten erneuerte oberösterreichische trachten zu tragen. 
dieses persönliche vorbild diente als entscheidungshilfe und zur verkaufsför-
dernden verlebendigung der entwürfe. auf die frage nach den erfolgsmodellen 
der trachtenerneuerung nannten alle Gewährsdamen23 den altoberösterreicher 
leiblkittel, die landl festtracht, die urfahraner, die rohrbacher und perger 
festtracht neben den allgemeinen alltagstrachten bzw. dem bettzeugdirndl. 
angepasst an die allgemeine modewelle wurden anfangs gerne rüschen, später 
gerne Ortstrachten mit viel verzierung, ton-in-ton-dirndl und maxi- und 
miniwellen mitgemacht. brauttrachten waren besonders in den 1970er/1980er 
Jahren beliebt und die edelweiß-Welle der 1990er Jahre wurde vom blaudruck über-
holt. zumindest einige Jahrzehnte galt auch der Oberösterreicher anzug als beson-
ders beliebtes modell in der herrenkollektion. Gemäß den modeerscheinungen 
wurde die mustertrachtensammlung ständig erneuert und ergänzt, um im trend 
zu bleiben. helga Jungwirth pflegte zu den einzelnen trachten entwürfe mit 
stoffproben auszustatten, die sich bedauerlicherweise nur selten überliefert haben. 
diese kollektionskärtchen mit stoffmustern dienten als entscheidungshilfe für 
die trachtenschneidernden schulklassen.24 bedauerlicherweise haben sich keine 
Geschäftsdaten überliefert, die aufschluss über die trends geben könnten. die 
frage, ob alle entwürfe von franz lipp auch wirklich in den regionen ange-
nommen wurden und es auch durchfaller gab, konnte leider nicht beantwortet 
werden. auch würde interessieren, welche unternehmen in welchen epochen 

22 auskunft charlotte zauner 20.5.2019.
23 vgl. anmerkung 5–8.
24 auskunft hannelore kratochwill 5. 6. 2019.
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Abb. 8: Brustfleck, Umgebung 

Wels um 1800 (Inv. Nr. F 894)
Abb. 9: Skizze landl Festtracht (Inv. Nr. BA 16066/ 2)

Abb. 10: entwurf von Gretl Karasek Folge IV landl. Tafel I Figur 5 mit landl Festtracht, 1960 (BA 5422)



MUSTERgültig beTRACHTet  405

Abb. 11a/11b: mustertracht landl Festtracht (Inv. Nr. F 35902/ 1,2,3)
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Abb. 12: rückenansicht mieder aus Freistadt aus 

Seidenbrokat 1. drittel 19. Jh. (Inv. Nr. F 11.208)

Abb. 13: Andruck der mittelstelle deutsche Tracht 

zur Freistädter Festtracht. entwurf Hedda Nemling 

(wohl 1943) (Inv. Nr. BA 1048)

Abb. 14: mustertracht Freistädter 

Festtracht (Inv. Nr. F 35.894)
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Abb. 17: mustertracht Freistädter 

Festtracht rückenansicht (Inv. Nr. F 

35.893)

Abb. 15a/15b: mieder aus Wollbrokat, 

Freistadt um 1820 (Inv. Nr. F 893)

Abb. 16: entwurf von erna moser-Piffl Folge III mühlviertel Tafel V Figur 21 Freistädter 

Festtracht, 1955 (Inv. Nr. BA 5426)
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zulieferer waren. bestätigt wurde aber von allen Gewährsleuten, dass die über die 
Genossenschaft am Oö. heimatwerk beteiligten firmen ein gewisses marktwirt-
schaftliches interesse am Gelingen der „trachtensache“ hatten.

betrachtet

eine erst kürzlich im nachlass lipps25 aufgefundene auflistung verrät einen der 
beweggründe zur herstellung der mustertrachtensammlung. franz c. lipp hatte 
im Jahre 1950 und 1951 mehrere trachten herstellen lassen, um eine präsentation 
in amerika (usa) vorzubereiten. leider ist über diese amerikatournee, für die 
vorwiegend innviertler trachten (schärdinger, Grieskirchner, Oberinnviertler 
frauen- und männertrachten), Goldhaubenkleider und die Oberösterreichische 
braut- und bräutigamstracht von der Werkstätte beurle, Wels hergestellt worden 
waren, nichts weiter bekannt. vermutlich fand diese tournee keine umsetzung, 
hätten sich doch ansonsten zumindest lichtbilder erhalten. da das heimatwerk 
erst im Jahre 1952 gegründet wurde, gelangten diese ersten mustertrachten in den 
bestand der volkskunde-sammlung des Oberösterreichischen landesmuseums.26 
so dienten diese erneuerten trachten auch zur präsentation Oberösterreichs im 
ausland. 

eines dieser beispiele war der 8. deutsche volkskunde-kongress in passau von 
29. bis 31. august 1952, dem ein „kongress für trachtenerneuerung in deutschland, 
österreich und der schweiz“ beigegliedert war und der in einer präsentation von 
400 erneuerten trachten der einzelnen länder endete, die von franz c. lipp 
moderiert wurde. im gleichen Jahr gestaltete lipp die ausstellung „erneuerte 
tracht – Werden, Wandel und Wiedergeburt der volkstrachten Oberösterreichs“ 
von Juni bis august im Oberösterreichischen landesmuseum.27 dieses mittel der 
trachtenpräsentationen fand in den trachtenschauen seit anfang der 1950er Jahre 
ein wirksames mittel zur Werbung und auch verlebendigung der entwürfe des 
heimatwerks. 

in der folge wurden zumindest im frühjahr und im herbst trachtenschauen 
durchgeführt. helga Jungwirth war für die zusammenstellung der modelle zu-
ständig. franz c. lipp, später auch helmuth huemer moderierten. Oft fanden um 
16.00 uhr modeschauen für die schulen und um 19.30 groß in den medien ange-
kündigte schauen statt. die häufigkeit dieser meist ausverkauften veranstaltungen 

25 archiv lipp, Oberösterreichisches landesmuseum. sammlung volkskunde und alltagskultur.
26 inv. nr. f 3327, f 3802, f 3803, f 4022/a, b, f 4045, f 4046, f 4047, f 4048, f 4049, f 4050, f 4051, 

f 4052, f 4053, f 4054, f 4055, f 4056/a, b, f 4057, f 458, f 4059, f 4060, f 4061, f 4062, f 4063, 
f 4064/a–e, f 4065/a–g, f 4066, f 4067/a, b, f 4068/a, b, f 4069/a–d, f 4070/a–d, f 4630.

27 ausführlich hierzu Weissengruber 2015, 157–158.
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bestätigten den erfolg und die herangehensweise zur verbreitung der modelle 
der trachtenmappen. die trachtenschauen tourten durch die einzelnen regionen 
Oberösterreichs besonders gerne ins innviertel und salzkammergut. meist mode-
rierte helga Jungwirth die schauen in den regionen. später übernahm anneliese 
ratzenböck die moderation der trachtenschauen in den bezirken mit ihrer seit 
1978 gegründeten Organisation der „Goldhauben-, kopftuch- und hutgruppen“. 
als models fungierten seither die Goldhaubenfrauen.28 vereinzelt kam es auch 
zu modeschauen in den einzelnen landwirtschaftschulen und damit bei einer 
wichtigen zielgruppe und kundschaft des Oö. heimatwerks. 

als ein weiteres beispiel der vorbildwirkung von mustertrachten soll nun ein 
Gründungsmitglied der Genossenschaft Oö. heimatwerk, die landwirtschafts-
kammer herausgenommen werden. im zuge der übernahme der mustertrach-
tensammlung der landwirtschaftskammer für Oberösterreich wurde schon 
1999 ein Grundsatzpapier übergeben, das aufschluss über die beweggründe und 
motivationen gibt. die landwirtschaftskammer sah es als eine ihrer hauptaufgaben 
an, die gestalterische tradition des bauerntums in einem maßnahmenpaket mit 
beratungstätigkeiten wiederzubeleben. neben der tradierung der prächtigen 
ländlichen baukultur war die förderung der damals „erneuerten tracht“ vor 
allem im bereich der festtagskleidung, der alltags- und arbeitsgewänder zu be-
treiben. dies geschah als reaktion auf die zunehmenden Verunsicherungen in 
den Wertvorstellungen und den Anpassungstendenzen zum städtischen Raum29. 
als „vorbildliche“ kollektion hatte die hauswirtschaftsreferentin reg. rat 
luise hamminger und der leiter der abteilung schule und beratung di ignaz 
hauschild im Jahre 1949 mit dem aufbau einer musterkollektion von erneu-
erten trachten begonnen. in einem einwöchigen kurs in der haushaltungsschule 
ritzlhof wurden von den landwirtschaftlichen haushaltsberaterinnen die ersten 
14 mustertrachten angefertigt und sukzessive ergänzt und erneuert. die fach-
liche betreuung und Organisation übernahm die trachtenberaterin konsulent 
helga Jungwirth vom Oö. heimatwerk.30 ab dem Jahr 1950 wurden von der 
landwirtschaftskammer für Oberösterreich für die weibliche bäuerliche Jugend 
haushaltungskurse angeboten, bei denen jede teilnehmerin eine tracht genäht 
hat. schon 1951 waren in 36 haushaltungskursen der landwirtschaftskammer 
243 alltagstrachten, 217 „bessere“ trachten und 12 festtrachten entstanden. 
Die erfreuliche Zahl von 472 mustergültigen Trachten31 verbreiteten in den 
bezirken lipps idee der tracht. trachtenschauen des Oö. heimatwerks 

28 auskunft hannelore kratochwill 5. 6. 2019.
29 informationsblatt „die trachten der landwirtschaftskammer für Oö“ übergeben von Walpurga 

zopf, landwirtschaftskammer Oö. Juli 1999. maschinschriftliches manuskript. 
30 dazu äußert sich helga treml (verheiratete Jungwirth): treml 1951.
31 treml 1951, 12.
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Abb. 18: Trachtenschau 

im Steinernen Saal 1955. 

Foto Fotohaus Westmüller, 

linz (Archiv Volkskunde 

lB 15511)

Abb. 19: Trachtenschau in 

linz am 23. und 24. märz 

1961. Foto O. Prokosch, 

linz Urfahr (Archiv 

Volkskunde lB 10104)

Abb. 20: landestrachten-

schau linz märz 1961. 

Foto O. Prokosch, linz 

Urfahr (Archiv Volkskunde 

lB 10136)
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Abb. 22: Festtracht für enns-Steyr (Kronstorfer 

Festtracht). Trachtenschau Gmunden 1968. Foto 

Heinrich löri jun., Wien (Archiv Volkskunde lB 15533)

Abb. 21: Trachtenschau Freistadt 1974. 

Foto OÖ. Heimatwerk (Archiv Volkskunde 

lB 12977)
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dienten als entscheidungshilfe und vorbereitung. die trachtenberaterin des 
heimatwerkes erläuterte anhand der mustertrachten der landwirtschaftskammer 
die zusammenstellungen und die besonderen regionalen merkmale der einzelnen 
kleidungsstücke. in 20 Jahren nähten jährlich rund 800 frauen und mädchen 
oberösterreichische alltags- und festtagstrachten. in den 1980er Jahren wurden 
von den landwirtschaftlichen haushaltsberaterinnen oder trachtenberaterinnen 
des heimatwerkes nähkurse für bäuerinnen und ab der mitte der 1980er Jahre 
im rahmen des „lfi-programmes“32 nähkurse veranstaltet. zentrum der 
trachtenförderung war die zur landwirtschaftskammer gehörige fachschule 
Weyregg33 mit informations- und bildungsveranstaltungen, vorträge, einschulung 
der beraterinnen und lehrerinnen, ausstellungen und trachtenschauen, insbe-
sondere der festver anstaltung am ende des schuljahres. franz lipp persönlich 
hatte die erste trachtenschau in ritzlhof 1950 moderiert und die ausstellung in 
st. Georgen im attergau als landwirtschaftliche lehrschau eröffnet.34 im laufe der 
Jahre wurden von den schülerinnen der fachschule Weyregg über 2000 trachten 
genäht. Jeden bildungswinter wurden allein vier kurse pro bezirk abgehalten 
und das tragen der tracht für die bäuerlichen funktionäre und angestellten der 
land wirtschaftskammer in der öffentlichkeit, bei festen, insbesondere beim 
„ball der landwirtschaft“ als selbstverständlich vorausgesetzt. mit beginn der 
volkstanzbewerbe setzte auch bei der landjugend eine große förderung der 
tracht ein. es bildeten sich volkstanzgruppen im ganzen bundesland, die ge-
meinsam mit dem heimatwerk regionale vorbilder und eigene varianten entwi-
ckelten. die trachtenwettbewerbe der landjugend 1960, 1968 und 1985 bildeten 
einen großen ansporn für die anfertigung von trachten. schon ab 1951 gab es 
bei den fachaufgaben („lerne durch tun!“) den teilbereich „anfertigen einer 
festtracht“. diese aufgabe musste in einem Jahr bewältigt werden und wurde von 
den teilnehmerinnen genau dokumentiert. die angefertigten stücke wurden bei 
den landwirtschaftsmessen ausgestellt. die trachtennähkurse fanden durch die 
Änderungen im „system landwirtschaft“, wie es Walpurga zopf ausdrückt, und 
der umbenennung der abteilung „hauswirtschaft“ in die abteilung „ernährung 
und direktvermarktung“ ein jähes ende.

fassen wir abschließend noch einmal zusammen, dass die mustertrach-
tensammlung des Oö. heimatwerkes bei trachtenschauen und bei den beratungen 
zur einkleidung von musikkapellen und trachtenvereinen besondere anwendung 
fand. die von landeshauptmann dr. heinrich Gleißner seit den frühen 1950er 

32 lfi = landwirtschaftliches fortbildungsinstitut
33 die landwirtschaftliche fachschule Weyregg wurde 1952 erbaut und bis 1972 als privatschule der 

landwirtschaftskammer Oö. geführt. danach war sie eine schule mit öffentlichkeitsrecht und 
landwirtschaftlichem schwerpunkt. der schulbetrieb wurde 2008/2009 eingestellt und mit dem 
ausbildungszentrum salzkammergut in altmünster zusammengeführt.

34 eine Wanderausstellung wurde von 15.–17. 9. 1950 in st. Georgen i. a. gezeigt. 
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Jahren bereitgestellten förderungen des landes Oberösterreich zur anschaffung 
einer tracht für vereine und Gruppen waren von den beratungsterminen 
und von der bestätigung des heimatwerkes abhängig. bis heute bekommt das 
Oö.  heimatwerk für die beratungstätigkeiten in der trachtenberatung eine 
förderung des landes Oberösterreich. Weiters dienten die mustertrachten zur 
dekoration der schaufenster der heimatwerk-Geschäfte in linz, bad ischl, 
st. Wolfgang und als präsentationsstücke bei messen und ausstellungen. 

in weiterer folge mag die mustertrachtensammlung des Oö. heimatwerks 
sowie die der landwirtschaftskammer für Oö. anlass zu weiterer forschung 
geben. insbesondere das Wirken und die Wirkung der landwirtschaftskammer 
bedarf noch einer vertiefenden beschäftigung. ebenso interessieren die vor-
bilder, das Wissenspool, die Gemengelage von gesammelten abbildungen, 
Gemälden, aquarellen, schriftlichen Quellen, Original-trachtenstücken des 
Oö. landesmuseums zur entwicklung von erneuerten trachten.35 Wie eng war die 
verknüpfung des museums über die person franz c. lipp mit der „trachtensache“ 
und mit dem heimatwerk? Wieviel ist an der erneuerung fund und wieviel 
erfindung? Wie konnte eine einzelperson entscheidungen über das vestimen-
täre erscheinungsbild Oberösterreichs treffen, ohne sich mit anderen forschern 
zu besprechen? manche kritiker haben nicht von ungefähr von einem genialen 
modedesigner und einem indoktrinären „trachtenpapst“ gesprochen, wenn von 
lipps trachtenpflege die rede war.36 Wie nachhaltig haben sich die von franz c. 
lipp festgesetzten „bilder“ und „vorbilder“ zur tracht bis in die Gegenwart fort-
gesetzt und eine nachwirkung entfaltet? Welche ökonomischen und politischen 
interessen standen hinter der „trachtensache“ und welche folgen im gesellschaft-
lichen leben Oberösterreichs resultierten daraus? diese fragen zumindest zum 
teil zu beantworten, soll aufgabe künftiger untersuchungen sein

35 vgl. für die ötztaler tracht und die tiroler trachtenerneuerungen: neuner-schatz 2018. 
 bodner 2018. 

36 peter kr aft, die sich selber ehren. in: Oberösterreichische nachrichten 26. Juli 1969, 8. am 12. 
november 1970 spricht er in derselben zeitung im zusammenhang mit lipps „trachtenkindern“von 
„lippizzanern“ und „lippies“. vgl. haiden – pühringer 2014, 59–60 (beitrag „echte tracht“, 
Oberösterreichische nachrichten vom 9. 10. 1978).
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