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"orbenner~gen 

Der auf Grund des Reichsgesetzes yom 15. April 1926 eingesetzte 
Ausschufi zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft (RGBl. I- S. 195) hat die 8. Arbeitsgruppe 
(Handwerksgruppe) seines III. Unterausschusses fur Gewerbe (In
dustrie, Handel, Handwerk) beauftragt, die Wirtschaftsveranderungen 
im Handwerk wahrend der Kriegs-und Nachkriegszeit zu erfoTschen. 
Die Handwerksgruppe war damit vor eine Aufgabe gestellt, die 
angesichts der uberaus mannigfaltigen Berufsgliederung einerseits und 
der engen Verbindungen und Wechselbeziehungen zwischen Handwerk, 
-Industrie, Handel und Landwirtschaft andererseits im Rahmen der all
gemeinen Untersuchungen des Enquete-Ausschussesbeinahe unlosbar 
erschien. 

1m Hinblick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hand
werks wurde deshalb innerhalb des Enquete-Ausschusses zunaehst der 
Plan erortetrt, bei der Reichsregierung die V eranstal tung eliner besonderen 
Handwerksenquete zu beantragen, zumal da die Verarmung des deutschen 
Volkes nach allgemeiner Ansicht besonders das Handwerk in mittelbarer 
und unmittelbarer Beziehung besonders getroiIen zu haben schien mid 
au1lerdem tiefere Erkenntnisse uber die wirtschaftliche Lage des Hand
werks aus den vorhandenen MaterialqueHen nicht zu schOpfen 'waren. 
Fur eine Spezialenquete sprach auch der Mangel einer grundlegenden 
und erschopfenden Handwerksstatistik. Dieser Plan drang _ aber nicht 
durch, weil das Handwerk besonders in seiner fortentwickelten Betriebs
form sich von Industrie und Handel heute weniger denn je scharf unter
scheiden la1lt. Nach einem Wechsel in der Leitung der Handwerks
gruppe wurden daher im Herbst 1926 die Handwerksuntersuchtingen in 
die allgemeinen Erhebungen des Enquete-Ausschusses einbezogen. Aus 
dieser Sachlage heraus mufite die Handwerksgruppe versuchen, mit den 
begrenzten Mitteln den erreichbar gro1lten Erfolg zu erzielen. Vor aHem 
kam es dabei auf die Anwendung einer Methode an, die im Ergebnis 
ein abschlie1lendes Urteil uber das ge sam t e Handwerk zulie1l. WobI 
hatte die wirtschaftliche' Entwicklung die Krise erkennen lassen, in 
die das Handwerk durch die grundlegend veranderten Erzeugungs- und 
Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft in der zweiten Halfte des 
19. Jahrhundertsgestiirzt worden war. Auch viele wertvolle Spezial
untersuchungen"), die auf Grund der fortschreitenden Industrialisierung, 

1) Vergleiche besonders "Untersuchungen iiberdie Lage des Handwerks in 
Deutschland·. Schriften des Vereins fUr Sozialpolitik, 9 Bltnde, Leipzig 1895 bis 1897, 
ferner "Hausindustrie und Heimarbeit in Deutschland und Osterreich'" Schriften des 
Vereins fUr Sozialpolitik, 4 Bltnde, Leipzig 1899. 
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der Ausbildung neuer Betriebsformen im Handel in Gestalt der Filial
untemehm.en, Warenhiiuser, Konsumvereine. und Spezialgeschiifte und 
der Kredithorigkeit der Handwerker von den Lieferanten, die "Leben&
fiihigkeit" des Handwerks in Zweifel zogen, haben tiefere Einblicke in 
die Produktions- und Konkurrenzverhiiltnisse einzelner Handwerkszweige 
ermoglicht. Aber gerade die umfangreichen Erhebungen des Vereins fUr 
Sozialpolitik zeigten, dall ein Gesamtiiberblick iiber das Handwerk auf 
Grund monographischer Darstellungen nicht zu gewinnen war. Einer 
s tat i s tis c hen Edassung des Handwerks dagegen standen· sowohl 
die Differeriziertheit der Handwerkswirtschaft, als auch ihre enge Ver
fiechtung mit Industrie und Handel entgegen. Immerhin konnten nur 
statistische Erhebungen auf die Dauer eine festere Grundlage zur Er-. 
forschung der beruflichen und betrieblichen Zusammensetzung des 
Handwerks abgebeJf). Zur Erkenntnis der tieferen Ursachen des Um
bildungsprozesses im Handwerk und der ihm zur Vediigung stehenden 
Hilfsmittel im Wettbewerb mit der Industrie reichten sie allerdings 
'nicht aus. Infolgedessen entschloll sich die Handwerksgruppe trotz 
technischer und wissenschaftlicher Bedenken, ihre Untersuchungen so
wohl auf statistische Erhebungen als auch auf enquetemiillige Untersuchun
gen einzelner typischer Handwerkszweige abzustellen. Auf Grund eines 
Beschlusses der Handwerksgruppe vom 15. November 1926 wurde in den 
Jahren 1927 und 1928 daher eine allgemeine Bestandsaufnahme des 
Handwerks vorgenommen, deren Einzelergebnisse in Band 2 der Hand
werksgruppe enthalten sind2

). Leider liell sich dabei aus bereits er
wiihnten Griinden der Begriff des Handwerks nicht mit der Schade 
umgrenzen, wie die Handwerksgruppe anfangs beabsichtigt hatte. Mit 
dem Ausdruck ,,Handwerk" wird im allgemeinen Sprachgebrauch 
dreier lei bezeichnet: 

1. Eine bestimmte Art wirtschaftlicher und zwar in der Regel stoff
wirtschaftlicher Tatigkeit, die entweder so vielseitig oder so 
hochwertig ist, dall sie nur auf Grund einer mehrjahrigen, 
geregelten Ausbildung. ausgeiibt werden kann (B e r u f des 
Handwerks)j . 

2. diejenige Betriebsform, in welcher die wirtschaftliche Tatigkeit 
in der ad 1 gekennzeichneten Art in selbstii.ndiger Stellung g e -
w er b Ii c h ausgeiibt wird (B e t r i e b sf 0 rm des Handwerks); 

3. der Berufsstand, dessen AngehOrige ohne Riicksicht auf die 
Betriebsform eine wirtschaftliche Tatigkeit in der ad. 1 gekenn
zeichneten Art ausiiben (B e r u f s s ta n d des Handwerks). 

Unter dem "s e I b s tan dig e n Handwerk" ist die Gesamtheit der 
Inhaber gewerblicher Handwerksbetriebe (der selbstandigen Handwer
ker), unter dem Handwerk als Berufsstand die Gesamtheit' 
der erwerbstatigen BerufsangehOrigen schlechthin zu begreifen. Sie 

1) Statistische Erhebungen sind zwar wiederholt vorgenommen worden, ihre 
Ergebnisse unterrichteten alier nur liickenhaft iiber den Umfang und die gewerb
liche Schichtung des Handwerks. Vgl. die Ausfiihrungen von Min.-Direktor 
Dr. Schmidt in Nr. S des Deutschen Handwerksblattes vom 1. 2. '1929. 

11) Beziiglichder technischen Durchfiihrung der Bestandsaufnallme vgl. die 
Einleitung zu Band 2 dcr Handwerksgruppe. 
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werden in Betriebsinhaber (Meister), GeseHen, Lehrlinge und Helfer 
gegliedert und sind teils in der Betriebsform des Handwerks, teils atiller-
halb beschaftigt. . 

Nicht jeder Handswerksbetrieb beschaftigt aHe Arten der Berufs
angehorigen, hnmer jedoch mindestens e i n e .. handwerksmaBig" 
(Ziffer 1) ausgebildete Person. 

Un e r h e b 1 i c h' fiirdie Begriffsbestimmung des Handwerks ist 
es, ob neben den von der Hand gefiihrten Werkzeugen auch motorisch 
angetriebene Werkzeugmaschinen verwandt werden, en t sc he i: den d 
istaber, da.ll die unter 1 ·bezeichnete vielseitige oder hochwertige Tatig
keit· den V organg der Giitererzeugung, Giiterbearbeitung oder Dienst:. 
leistung ausschlaggebend beherrscht,. ·und trotz vorhandener Klein
maschinen ein gewisBes Ma.Il der Arbeitszerlegung nicht iiberschritten ist. 

Der Beruf eines Handwerkers wird nicht nur in den gemeinhin als 
handwerksmaBig bezeichneten Betrieben ausgeiibt, vielmehr auch in 
Unternehmungen anderer Art, insbesondere in industriellen, sei es, da.ll 
die Berufsausiibung des Handwerks als Bestandteil des industri~llen 
ArbeitsvOlrganges erscheint - man spricht dann von F a b r i khan d -
w e r k ern '- oder· aa.ll sie in .Hilfsbetrieben 'ausgeiibt wird, die an sich 
handwerksmaBig geblieben, indes dem Hauptbetrieb angegliedert sind. 
Fiir solcherart beschaftigte unselbstandige Handwerker dient die Be
zeichnung Bet r i e b s ha n d w e r k e r. Fabrik- und Betriebshimd
werker, die erstenmit einigen Einschrankungen, sind mit in den Berufs
stand des gesamten Handwerks aufzunehmen. Sie gehOren aber nicbt 
ZUl' Handwerkswirtscliaft lind werden in diesem Bericht nur insoweit 
erwii.hnt, als sie aus jener hervorgegangen sind und damit deren Wir
kungsbereich fiir die V olkswirtschaft deutlich machen. 1m iibrigen 
beschrankt sich der vorliegende Generalbericht auf die handwerks
maBige Betriebsform 'sowie auf die in ihr tatigen Personen. 

Die statistischen ErhebUngen, die zwar bis· zu einem gewissen Grade 
die . gesamten . Untersuchungen der Handwerksgruppe beherrschten, in 

. ihren Ergebnissen aber nur den Rahmen bildeten, wurden' zwecks 
Gewinnung eines tiefergehenden Einblicks in die Dynamik der Hand
werkswirtschaft auf Beschltill der Handwerksgruppe vom 28. Januar 
1927 durch Spezialerhebungen bei 12· Handwerkszweigen erganzt, deren 
Aufbau und Entwicklung fiir das gesamte Handwerk typisch und auf
schltillreich erschienen. Dabei W1lJl'de folgende Arbeitsmethode einge
halten: Auf Grund vorbereitender Berichte der handwerklichen Reichs
fachverbande und des wissenschaftlichen Sekre1ars wurden im Juni 
und . Juli 1928 miindliche Vernehmungen von Handwerksmeistern, 
Arbeitnehmern und zum kleineren Teile auch von KonkUJrrentendes 
Handwerks durchgefiihrt. Na.ch Moglichkeit wurden Vertreter samtlicher 
Betriebsgro.llenklassen. gehOrt. Insgesamt haben der Handwerksgruppe 
185 Sachverstandige in Einzelvernehmungen Auskunft sowohl . iiber 
ihre . eigenen Betriebsverhaltnisseals auch iiber allgemeine Halidwel,'ks
fragen erteilt. Die Ergebnisse dieser Vernehmungen sind in systema
tischer Fassung zusammen mit den Gesamtberichten fiber die einzelnen 
Handwerkszweige in deli Banden 3 und 4 veroffentlicht. In Verbindung 
mit den statistischen Ergebnissen und einigen Teilerhebungen bilden 
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die Vernehmungsergebnisse die wesentlichen Unterlagen fUr den lnhalt 
des vorliegenden Generalberichtes. . . 

Das Erkenntnisziel aHer friiheren handwerkswissenschaftlichen 
Arbeiten war vorwiegend auf die Frage nach der Lebensfahigkeit des 

. traditionellen Handwerks gegeniiber der Industrie gerichtet; Diese 
Zielsetzung hat anfangs auch innerhalb des Enquete-Ausschusses be
standen. Sie wurde spater aufgegeben, weil sie die eindeutige Er
fassung der auf Erhaltung und Starkung des Handwerks hinwirkenden 
Krafte nicht gewahrleistete. 1m Laufe der neueren Entwicklung hat es 
sich aber gezeigt, da.fl viele Handwerkszweige sowohl in kaufmannischer 
als auch technischer Hinsicht wandlungsfahig genug waren, urn in ge
wissem Umfang den Wettbewerb mit der Industrie aufnehmen zu konnen. 
Wirkten und wirken dabei im Zusammenhang mit einer iiberschnellen 
Industrieentwicklung gewi.fl auch. bestimmte Veranderungen in der 
Bedarfsgestaltung mit, so erschien der Handwerksgruppe vor allem die 
Erfassung der aus dem Handwerk selbst hervorwachsenden Wandlungen 
wichtig. Sie hat daher die kaufmannischen und technischen Verande
rungen in der Handwerkswirtschaft einer Sonderuntersuchung unter
zogen, fiir die die Herren Pil'of. Dr. Roessle und Oberregierungsrat 
Bucerius als Sachbearbeiter gewonnen wurden. Die Ergebnisse dieser 
Spezialuntersuchungen lassen erkennen, da.fl von einer konstitutioneHen 
Erkrankung des Handwerks, wie urn die Jahrhundertwende, nicht 
mehr gesprochen werden kann, dieses vielmehr nur· in die allgemeine 
deutsche Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit hineingerissen ist, im 
iibrigen aber stark genug erscheint, seine SteHung in der Gesamtwirt
schaft infolge technischer und kaufmannischer Rationalisierung, Spe-. 
zialisierung und Kombinierung mit geeigneten Handelsfunktionen zu 
behaupten und zu starken. Neben den daraus sich ergebenden Schwierig
keiten der betrieblichen Abgrenzung bestand von jeher zwischen Indu
strie und Handwerk die Streitfrage um den· gewerblichen Nachwuchs. 

In ihrer ersten Entwicklung hat sich die Industrie fast ausschlie.fl
lich auf die Facharbeiter gestiitzt, die das Handwerk ausgebildet hatte. 
Die hieraus sich ergebende Belastung des Handwerks hat den Deutschen 
Handwerks- und Gewerbekammertag im Jahre 1912, gestiitzt auf eine 
Auswertung der Betriebszahlung vom Jahre 1907 iiber die Zahl der im 
Handwerk ausgebildeten Facharbeiter, veranla.flt, die Forderung auf 
Heranziehung der Industrie zu den Kosten der Ausbildung des gewerb
lichen Nachwuchses zu erhebE!Il. Diese Forderung ist zwar spater 
wieder . zuriickgezogen worden. Es bestehen aber auch heute noch 
schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten dariiber, inwieweit sich die 
Industrie bei der Beschaffung von gelernten Arbeitern auf den hand
werklich ausgebildeten Nachwuchs stiitzt. Bait dem Kriege hat zwar die 
industrielle Ausbildung von Facharbeitern zugenommen; sie ist aber zum 
wesentlichen Teile eine volkswirtschaftliche Funktion des Handwerks 
geblieben. Sondererhebungen der Handwerksgruppe zur Klarung dieser 
Streitfrage fiihrten man gels statistisch einwandfreier Materialien zu 
keinem abschlie.flenden Ergebnis. Soweit Teilergebnisse. erzielt werden 
konnten, sind diese in dem vorliegenden Generalbericht gleichfalls aus
gewertet worden. 
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Die Untersuchungen der Handwerksgruppe forderten umfangreiche 
un.d groJltenteils neue Materialien liber Umfang, Schichtung und Wirt-
8chaftsIage des Handwerks zutage. In dem Streben, das Handwerk als 
Ganzes darzustellen und moglichst aHe in ihm wirksamen Triebkriiite 
zu erforschen, mullte jedoch da.s vorliegende Enquetematerial durch Her
anziehung der bisher erschienenen Handwerksliteratur und der in" den 
Forschungsinstituten und offentlich-rechtlicb,en Vertretungskorpern des 
Handwerks" gesammelten Erfahrungen vervoHstandigt werden. In" 
besonders hervorragender Weise haben die Erhebungen der Handwerks
gruppesowohl bei ihrer technischen Durchfiihrung als auch in wissen
schaftlicher Hinsicht der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag 
und das Deutsche Handwerks-Institut unterstiitzt. 

Der vorliegende Generalbericht wurde yon der Handwerksgruppe 
am 15. Februar 1930 verabschiedet. Die Verabschiedung des General
berichtes durch den Unterausschull rur Gewerbe: Industrie, Handel, Hand
werk (III. Unterau8schuJl) erfolgte unter Leitung des Vorsitzenden der 
Handwerksgruppe gleichfaHs am 15. Februar 1930. Auller den Mit
gliedern der Handwerksgruppe gebBren dem III. Unterausschull alsMit
glieder an: Reichsminister a. D. Dr. jur. Dr. d. St. h. c.Bernhard Dern
burg, M. d. R (Vorsitzender des III. Unterausschusses), Dr. Fritz 
Baade; Professor "Georg Bernhard, M. d. R; Wirkl. Legationsrat a. D. 
Dr. Hermann Biicher, M. d. RWR.; Wilhelm Eggert, M. d.RWR.j Pro
fessor Dr. Franz Eulenburgj Geh, Reg.-Rat Professor Dr. sc. pol. Dr. 
h. c. Bernhard Harmsj Reichsminister a. D. Dr. Andreas Hermes, 
M. d. R, M. d. RWR.; Clemens Lammersj Prasident Dr. Oskar Mulert, 
M. d. RWR.j Staatssekretar a. D. Professor Dr. August Miiller, M. d. 
RWR.j Georg Miiller-Oerlinghausen M. d. RWR.; Reichsminister a. D. 
Hans von Raumer, M. d. R; Pratorius Freiherr v. Richthofen, M. d. R, 
M. d. RWR.; Fritz Tarnow, M. d. R, M. d. RWR. 

XI 


