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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. 
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A. Das Handwerk als. Berufsstand 
Das Handwerk als Berufsstand umschlieEt die Gesamtheit der 

handwerklich tatigen und aus dem Handwerk hervorgegangenen Per
sonen. Es setzt sich zusammen: 

1. Aus den in Handwerksbetrieben beschaftigten Personen (Selb
standige~ Gesellen, Lehrlinge und Hilfskrafte). Die Gesamtzahl der 
Handwerksbetriebe, der in ihnen arbeitenden Personen und Sachkrafte 
wird im folgenden als "Handwerkswirtschaft" bezeichnet. 

2. Aus den auEerhalb der Handwerkswirtschaft tatigen unselbstan
digen Handwerkern. Diese zerstreuen sich als Fabrikhandwerker und 
Betriebshandwerker . fiber die Industrie, im geringel'en MaEe auch fiber 
die fibrigen Wirtschaftsgruppen. . . 

Beide Hauptgruppen des Handwerks ala Berufsstand sind· ffir die 
Untersuchungsaufgabe der Handwerksgruppe von Wiehtigkeit. Mit der 
Feststellung ihres zahlenmaEigen Umfanges wird der Rahmen abgesteckt, 
innerhalb dessen' sich die festzustellenden Yeranderungen abspielen. 
Soweit brauchbare Vergleichszahlen aus der V orki"iegszeit vorhanden 
waren oder ihre Heranziehung nicht allzu groEen Schw'ierigkeiten 
statistisch-technischer Art begegnete, wurde auch der Yersuch gemacht, 
die Veranderungen festzustellen, die dieser zahlenmaEige Rahmen in 
sich selbst durchgemacht hat. Allerdings sind die Moglichkeiten hier-
ffir sehr begrenzt. . 

Un t e r I age n. Die zahIenmiiBigen Feststellungen iiber das Handwerk 
als Berufsstand griinden sich auf die Ergebnisse der amtlichen Volks-, Berufs
und Betriebsziihlung vom 16. JuDi 1925. Allerdings ist in den amtlichen Sta
tistiken das Handwerk nicht fiir sich gesondert erfaBt worden. Vielmehr er
scheint der Produktionsapparat der Handwerkswirtschaft unter dem Begriff 
"Kleingewerbe", zu dem aIle Betriebe in Industrie und Handwerk, die bis zu 
10 Personen beschiiftigen, gerechnet sind. In Ergiinzung der statistischen An
gaben der Reichszi1hlungen von 1925 liber das .Kleingewerbe" wurden daher dieEr
gebnisse der von der Handwerksgruppe veranstalteten Sondererhebung iiber das 
Handwerk in das Gesamtbild des Berufsstandes im Rahmen der Volkswirtschaft 
mit hineinverarbeitet. Dabei wird im einzelnen nac~gewiesen, welche Ab
weichungen sich zwischen dem Zahlenumfang der Handwerkswirtschaft und dem: 
jenigen des "Kleingewerbes" ergeben1) . 

. Aus der umfangreichen Systematik der Reichsstatistik von 1925 kommen 
fiir die Ermittlungen iiber den Umfang des Handwerks in Frage: 

a) fiir die Zahl der Handwerksbetriebe: . 

G ew erbea b teilun g B: Ind ustrie un d Hand werk. 
m Bergbau, Salinenweeen und Torfgriiberei, 

lllA. mit Bergbau kombinierteWerke, 

1) Die fiir die Unte1'8uchung herangezogenen Zahlen der Reichsziihlung 
von 1925 sind BOwohl dem Tabellenwerk der Berufsziihlung· wie demjenigen 
der gewerblicheri' Betriebsziihlung entnommen. Die Veroffentlichung des 
letzteren Tabellenwerkes in Teilen begrenzte und erschwerte die Verwendbar
keit erheblich. Die Verwertung vorliiufiger und endgiiltiger Ergebnisse neben
einander hat sich nicht vollig vermeiden lassen, sollte der AbschluB der Unter
suehung wegen unbedeutender Korrekturen Dieht noel!, weiter hinansgesehoben werden. 
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.IV. InduStrie der Steine und Erden, 
V. Eisen- und Metallgewinnung, 

VA. mit Eisen- und Metallgewinnung kombinierte Werke, 
VI. Herstellung von Eisen-; Stahl- und Metallwaren, 

VII. iMaschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau, 
VIII. Elektrotechnische Industrie, Feinmechanili: und Optik, 

IX. Chemische Industrie, 
X. Textilindustrie, 

XI. Papierindustrie und Vervielfiiltigungsgewerbe, 
XII. Lederindustrie und Linoleumindustrie, 

XIII. Kautschukindustrie und Asbestindustrie, 
XIV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe, 
XV. Musikinstrumenten- und! 'Spielwarenindustrie, 

XVI. Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe, 
XVII. Bekleidungsgewerbe, 

XVIII. Baugewerbe (einechlieJ3lich der Baunebengewerbe), 
, XIX. Wasser-, Gas- und Elektrizitiitegewinnung und -versorgung. 

:pie Gruppe III Bergbau, Salinenwesen und Torfgriiberei konnte ausge
schaltet werden, weil in ihr keine Handwerksbetriebe vorkommen. Dagegen war 
von der Gewerbeabteilung E: Geeundheitswesen und hygie
n is c he G ewe r b ,e' noch ergiinzend: heranzuziehen Abteilung XXVI. Gesund
hei1lswesen und hygienische Gewerbe. Hier finden sich' die Zahlen iiber das 
.Frieeurhandwerk. . . 

b) Fur die Zahl, der handwerklich Tiitigen waren siimtliche Wirtschaft&-
abteilungen der Berufsziihlung zu beriicksichtigen. . 

A. Landwirtschaftj Giirtnerei und Tierzucht,Forstwirtschaft und 
Fischerei, 

B. Industrie und Handwerk, 
G.' Handel und Verkehr, . 
D. Verwaltung, Reerwesen, Kirche, freie Berufe, 
E. Gesundheitswesen und hygienische Gewerbe, Wohlfahrtspfiege, 
F. hiiusliche Dienste. 

In der Gewerbesystematik sind 1925 gegenuber 1901 einschneidende Ver
iinderungen eingetreten, die die Vergleichbarkeit der jeweiligen Ergebnisse 
erschweren. 1m einzelnen werden die Grenzen dar Vergleichbarkeit der Ergeb
nisse von 1901 und 1925 in ,Wirtschaft und Statistik" 1921, Heft 4, erortert. Es 
ist daher in der folgenden Darstellung nur ein summarischer Vergleich zwischen 
1925 und 1901 aufgenommen, imubrigen aber' auf die jeweilige Gegeniiber-
steIlung der alten und neuen Zahlen verzichtet. '.' . 

Die in die Untersuchung einbezogenen Ergebnisse der Reichsetatistik von 
1925 sind: den folgenden Veroffentlichungen entnommen: 

Statistisches J ahrbuch fur das Deutsche Reich, Band 1928, 
Wtrtechaft und Statistiki herausgegeben vom Statistischen Reichsamt, 

J ahrgang 1928, Hefte ~ und 20, . 
Desgleichen; J ahrgang 1929, Hefte 2 und ~ 
Statietik des Deutechen Reiche, Band 402.1 und II, 
Statistik des Deutschen Reichs, Band 418 I, n und m. 

I. Abschnitt: Das Handwerk als Berufsstand innerhalb der 
Handwerkswirtschaft 

l'dU~~~ Diegewerbliche Giitererzeugung (Abteilung B "Industrie und Hand-
~ung dee • werk" der Reichsstatistik) hat sich seit 1907 wie folgtverAndert1) : 
.. Oewerbea" . 

.Ta:::e~·~7 1) Die Zahlen verstehen sich unter Einschlu8 des Hausgewerbes. Die Angaben 
UDd 19211 in j,Wirtschaft und Statisti~" 1928, Heft 2 weichen unbedeutend von denen im 

Statistischen Jahrbuch 1928 abj diese sind endgUltige Ergebnisse. . 
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(Statistisches Jahrbuch 1928) 

Betriebe 
Personen 
EI. PS . 

1907 

(jetziges 
Reichsgebiet) 

1808165 
9843065 
1522618 

1925 

1852737 
12704135 
11858313 

Zunahme 

+ 2,5 v.H. 
+ 29,1 " " 
+678,8 " " 

Die Ver1i.nderungen in den einzelnen Betriebsgro.llenklassen lassen 
sich infolge verschiedener Z1i.hltechnik.1ind Gewerbesystematik nicht ein
wandfrei aufzeichneIf): 

1907 

(jetziges 
1925 1907/25 

Reichsgebiet) 

Betriebe: 
bis 6 P. 1618781 1614080 4701 - 0,3 v.H. 

89,7 87,1 

6-50 P •. 160091 205911 + 46820 +28,6" " 
8,9 11,1 

61 und mehr P. 24994 32761 + 7767 +31,1 " tt 
1,4 1.8 

Personen: 
bis 6 P. 2804688 2837327 + 32739 + 1,2" ,.. 

28,4 22,4 

6-60 P •• 2305015 2898756 + 593741 +25,8 " •• 
23,4 22,8 

51 und mehr P. 4763177 6958190 +2196013 +46,1 " " 
48,2 54,8 

Die G e sam t z a hid e r Bet r i e b e ist gegeniiber 1907 nur 
unerheblich gestiegen (um 2,5%: zusammen). Innerhalb der Gro.llen
klassen haben die Kleinbetriebe um 0,3 '%, abgenommen, die Mittel
betriebe und die Gro.llbetriebe haben sich um iiber ein Viertel ihres 
friiheren Bestandes (um 28,6 und 31,1 %) vermehrt. 

Der Ant ail der Kleinbetriebe an der Gesamtzahl der Betriebe ist 
um ain geringes gesunken, betr1i.gt aber noch immer fast neun Zehntel 
dar Gesamtzahl (87,1 %). Die Anteile der Mittelbetriebe und Gro.ll
betriebe sind um 11,1 und 1,8%: gestiegen. 

Die Gesamtzahl der besch1i.ftigten Personen hat 
sich etwas ~bweichend hiervon ver1i.ndert. Bei den Kleinbetrieben hat 
sie sich um 1,2%. erhoht, d. h. sie ist beinahe gleich geblieben. Bei den 
Mittelbetrieben betr1i.gt die Steigerung dagegen 25,8.ro·, also rund ein 

I) Wirtschaft und Statistik 1928, Heft 2. 



Viertel;bei den GroJlbetrieben sogar 46,1'%~ also beinahe die Hiilfte 
gegenfiber 1907. 

Der Ant e i I der in Kleinbetrieben Beschaftigten an der Gesamt
zahl der Beschaftigten hat sich von 28,4 %: auf 22,4.%1 verringert, 
ebenso der in Mittelbetrieben Beschaftigten von 23,4 %i auf 22,8 %, 
Gestiegen ist dagegen der Anteil der in den GroJlbetrieben Beschaftig~ 
ten von 48,2%: auf 54,8.%. 

Unter den Betrieben bis zu 5 Personen befinden sich 751119 = 
46,5.%1 Alleinbetriebe. Allgemein gesehen entfallt also weitaus der 
groJlte Teil der Gewerbebetriebe auf Kleinbetriebe. Fast die Halfte der 
Kleinbetriebe sind Alleinbetriebe, die Zahl der Alleinbetriebe ist drei
mal so hoch wie jene der Mittel- und GroJlbetriebe zusammen. 

Die eingehende Aufteilung "der Gewerbebetriebe nach Betriebs
groJlenklassen gewahrt die folgenden Aufschlfisslf): 

Alleinbetriebe . . . . . . . . . . . . • 751102 
gewerbl. Niederlassungen mit 0 Personen 2) 84 132 

" " ,,1- 3" 600 953 
" " ,,4- 5 " -177 882 
" " ,. 6-10" 110945 
" " "11-50,, 94 964 
" " " fiber 50" 32759 

gewerbl. Niederlassungen insgesamt 1 852 737 

Aus dieser Zusammenstellung geht die fiberaus mannigfaltige 
Schichtung des gewerblichen Produktionskorpers hervor. Die Hand
werksbetriebe sind vermutlich an den vier ersten Gruppen ausschlag
gebend, an der ffinften Gruppe in einem erheblichen AusmaJl beteiligt. 
Die Nachweise fiber die BetriebsgroJlenklassen vermitteln zwar einen 
zergliedernden Einblick in die Zusammensetzung der Gewerbebetriebe, 
ohne abar fUr die Aussonderung der Handwerksbetriebe mehr als einen 
vorlaufigen Anhaltspunkt zu geben. 

~ U~":II Um dem Bedfirfnis nach einer gesonderten Auszahlung der Hand
ge:vlerb::' werksbetriebe entgegenzukommen, wurde amtlicherseits der Umfang des 

sogenannten "Kleingewerbes" gesondert festgestellt. Die amtliche 
Statistik unterstellt hierbei, daJl sich der volkswirtschaftliche Begriff 
des Randwerks mit dem statistischen Begriff des "Kleingewerbes" unge
fabr deckt. Sie nimmt die Grenzziehung zwischen Handwerk und Indu
strie bei der BetriebsgroJle von 10 Beschii.ftigten vor und zablt dem 
Handwerk die Betriebe bis zu 10 beschaftigten Personen zu. Das Vor
handensein handwerklicher Mittelbetriebe und vereinzelt auch han~
werklicher GroJlbetriebe wird von den Behorden anerkannt. Ebenso 
ist ihnen bekannt, daJl es eine groJlere Anzahl von Kleingewerbebetrieben 
mit nicht handwerksmaJligem Charakter gibt. Die amtliche Statistik 
nimmt .die erwahnte Abgrenzung daher in der Voraussetzung vor, daJl 

1) Statistik des Deutschen Reichs, Bd.4131. 
") Betriebe mit 0 Personen sind Betriebe, in denen auJ3er dem nebenberuffich 

arbeitenden Betriebsleiter keine weiteren Personen beschl1ftigt sind und der Betriebs
leiter selbst zur Vermeidung von Doppelzl1hlungen nicht gezli.b.lt worden ist. 
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· die Zahl der nichthandwerksmiimgen Betriebe unter 10 Personen sich 
mit der Zahl der handwerksmiUligen Betriebe fiber: 10 Personen ungefii.hr 
ausgleieht. . . 

Ohne Hausgewerbe sind im "Kleingewerbe"l) vorhanden: 
bis 5 Personen 1319465 = 71,2% aller Betriebe, 
bis 10 Personen 1430410 = 77,2.% aller Betriebe. 

Als nicht zum Handwerk gehOrig werden unter den Betrieben bis 
10 Personen die Sage- und Mahlmfihlen bezeichnet. 

Von insgesamt 1 852752 Gewerbebtrieben"} in Abteilung. B, Indu
strie und Handwerk, sind somit 1430410 oder 77,2 % klelngewerb
lichen Charakters.· Der Rest von 422 342 Betrieben verteilt sich auf 
Hausgewerbebetriebe (rund 300000) und Betriebe fiber 10 Personen 
(rund 125000). 

In Erganzung und Verbesserung der Auszahlung des "Kleingewar- ~. u~ 
bes" hat die Reichsstatistik weiterhin einen Versuch zur genaueren Fest- ''':0 DaCh 
stellung der Handwerksbetriebe gemacht8). Dabei wurde so verfahren, d~'ta~~ 
daJl zun!ichst ·samtliche Gewerbezweige :herausgezogen wurden, in denen 
die Herstellung der Erzeugnisse vorwiegend oder doch im bedeutenden 
Umfange handwerksmamg erfolgt. Diejenigen Gewerbezweige, die fast 
ausschlieJllich Handwerksbetriebe enthalten, wurden vollstiindig dem 
Handwerk zugerecbnet. Die. fibrigen, also die gemischten Gewerbe-
zweige, werden bei der Grenze von 10 Personen in HaIi.dwerks- und In
dustriebetriebe geteilt. Bei dieser Berechnung ergibt sich folgendes 
Zahlenbild: 

Metallhandwerk 187689 Betriebe 
Holz-" .,. 184 478 " 
Nabrungsmittelhandwerk 228671" 
Bekleidungs-" 480 653" 
Bau- " 185 625 ., 
Texti!- " 91 409 " 
Papier- " 29 324 " 
Leder- " 29 964 " 
Steine- und Erden- " 11 493 " 
und sonstige Handwerke 69 867 " 

ZUSammEln 1 498 973 Betriebe 

Wilhrend bei einer schematischen Abgrenzung der Betriebe bis 
10 Personen 1 430410 Betriebe ermittelt wurden, konnten bei einer 
qualifizierten Abgrenzung der Kleingewerbe- und Handwerksbetriebe 
1498 973 Betriebe festgestellt werden. Beide ·Zahlen sind nach den 
Ergebnissen der Sondererhebungen der Handwerksgll'Uppe4

) zu hoch. 

1) Wirtscbaft und Statistik 1928, Heft 20. 
2) Das endgiiltige Ergebnis in Bd. 418 der Statistik des Deutscben. Reichs 

ist 1 862 787 Betriebe. 
') Wirtschaft und Statistik, 1929, Heft 6. . . 
• ) 1m folgenden wird die Zahl von 1480410 Betrieben weiter verfolgt. Wegen 

der Zusammensetzung der zweiten Zahl von 1498978 Betrieben wird auf "Wirt,
schaft und Statistik", t 929 Heft 6 verwiesen. 

\I Enqnete-AusschnS. m 8. Arbeltsgr., 1. Band. 



Die Z a hid e r B esc h at t i g ten betriigt in "Industrie und 
Handwerk" insgesamt 12694273 Personen1

). Auf das "Kleingewerbe" 
entfallen hiervon (ohne Hausgewerbe) 3251103 Personen oder 25,6 %. 

Die S tar ked e r Sac h k r aft e beIauft sich in "Industrie und 
Handwerk" auf insgesamt 18 579 293 PS, der Antell des Kleingewerbes 
daran auf 1 900 844 PS, also auf rund 10%. 

Drei Viertel der Betriebe, ein Viertel der Personen und ein Zehntel 
der Sachkrafte entfallen demnach in Abtellung B, Industrie und Hand
werk, auf das "Kleingewerbe". 1st der Anteil der Motorenverwendung 
auch verhaltnismallig niedrig, so erhartet doch die Grundzahl von fast 
2 Millionen PS die Tatsache, da.B das Merkmal "keine Maschinenverwen
dung" fur den Handwerksbetrieb in keiner Weise mehr zutrifftl). 

d~· AII~ Aut Grund der Ergebnisse der amtlichen Volks-, Berufa- und 
.":we'bfe,D;" Betriebszahlung von 1925 lassen sich zusammenfassend uber den Umfang 

des Handwerks ("Kleingewerbe") .folgende Feststellungen treffenZ
): 

Der "A 11 e i nb e t r i e bee. 

Zahl der Betriebe im Kleingewerbe . . = 1 430 410 
davon Alleinbetriebe .. ... - 751102 = 52,5 v. H. 

Etwas iiber die Halfte der kleingewerblichen Betriebe. sind sonach 
Alleinbetriebe. Auf die Zahl der Betriebe in Gewerbeabteilung B. 
Industrie und Handwerk (1852.752), verrechnet, betragt der Anteil 
der Alleinbetriebe 40,5 .%~ An der Gesamtzahl der gewerblichen 
Niederiassungen uberhaupt (3489374) nimmt der Alleinbetrieb in 
"Industrie und Handwerk" mit einem Satz von 21,5.%. teil. 

Das ,,.KIeingewerbe". 

Zahl der Betriebe in Gewerbe-Abteilung B = 1 852 752 
"" " im Kleingewerbe. . . = 1430410 = 77,2 v. H. 

Zahl der gewerbl. Niederlassungen iiberhaupt = 3489 3742) 

" "Betriebeim Kleingewerbe . . . = 1430410 = 41,0 v. H. 

An der Zahl der Betriebe in "Industrie und Handwerk" ist das 
;,.Kleingewerbe" mit drei Vierteln, an der Zahl der gewerblichen Nieder" 
lassWlgen mit vier Zehnteln beteiligt. 

1) Nach Wirlschaft und Statistik 1928, Heft 20. Die letztveroffentlichten 
Zahlen des Tabellenwerkes der Betriebszlihlung (Statistik des Deutschen Reich&, 
·Bd. (18) weichen hiervon etwas ab; der Unterschied ist nicht sehr erheblich. 

2) Die Gegeniiberstellungen entstammen der gleichen statistischen Quelle, 
wlihrend bei der spliter folgenden Gegeniiberstellung und Verbindung der reichs
statistischen Zahlen mit den Ergebnissen der Sondererhebung es sich um Unter
lagen aus zwei verschiedenen Erliebungen handelt, die zeitlich nicht zusammenfallen 
und methodisch nicht iibereinstimmen. 
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Die Personenzahl im "Kleingewerbe". 
Zahl der beschiiliigten Pei'sonen in Gewerbe-

Abteilung B . . . . . . . . . = 12 694 273 
Zahl der beschiiltigten Perilonen im Klein-

gewerbe . . . . -. . ~ . . . ..:..... 3 251103 = 25,6 v. H. 
Zahl der beschiiliigten PersoneIi. iIIi. Gewerbe . 

iiberhaupt '. .'. . -. .'. ..... = 18749583 
Zahl der beschiiliigten Personen im' Klein- . 

gewerbe . . .'. .... • . . '. ..:..... 3251103 = 17,3 v. H. 
Zahl der hauptberu1lich' Ei'werbstii.tigen -

iiberhaupt . . -. -. • . '. -. . . ..:..... 32 009 3001) 

Zahl der im Kleingeweroe ~ii.tig~n :. ~. .' = 3 ?51103 = 10,2 v. H. 

Gemessen an del' He s c haft i g ten z a hi, entfallt ein Viertel 
der in der Gewerbeabteilung B Beschaftigten- auf das "Kleingewerbe", 
der Anteil des "Kleingewerbes" an der Gesamtzahld,ar in gewerblichen 
Betrieben gezahlten Beschiiltigten belauft sich auf etwa ein Sechstel. 
Von der Seite der Berufszahlung her gesehen, vereinigt das "Klein':' 
gewerbe" - ohne Nebenberufliche und Mithelfende, die bei ihm sehr 
arheblich ins Gewicht fallen - rund ein Zehntel samtlicher Erwerbs.-
tatigen auf sich. . . -

Die Motorenverwend-ung im "Kleingewerbe". 
Zahl der Betriebe im Kleingewerbe. 1430410. 
darunter Motorenbetriebe . . ,.' . 343 839 =; 19,9 v. :a 
Zahl der PS in der Gewerbe-Abtlg. B = 18579293 . 

,. " "im Kleingewerbe . . . . = 1 900844 = 10,2 v. H 

Der Anteil des "Kleingewerbes" an der Mot 0 r e n v e r wen
dun g betrli.gt hierna.ch rund ein Achtel der in der Abteilqng B ver
wendeten Sachkrafte; Irund ein Fiinftel. der Kleingewerbebetriebe sind 
Motorenbetriebe. 

Die Gliederung des "Kleingewerbes". 
1m Rahmen des dergestalt abgegrenzten Handwerks vermittelt die 

Reichsstatistik noch zahlreich.e Einielaufschliisse' .liber die einzelnen 
Handwerkszweige. 1m Zusammenhang mitder Auswertung der Enquete
statistik wird darauf noch zUrUckzukommen sein. Der Hauptteil des 
"Kleingewerbes" wird von den 5 Gruppenumschlossen2

'): 

VI. Schmiederei, Schlosserei, Klempnerei, 
XIV. Tischlerei, Stellmacherei, 
XVI. Baekerei, Fleischerei, 

XVII. Schneiderei, Schuhmacherei, 
XVIII. Bauhandwerk und Baunebengewerbe. 
Diese 5 Gruppen umfassen im Rahmen des "Kleingewerbes" zu~ 

sammen 87%1 der Betriebe, 85%, des Personals und 82% der Motoren. , 
1) Statistik des Deutschen. Reichs, Ba.iJ.d 402. 
') Wirtschaft und Statistik 1928, ~eft 20. 
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Die D i c h ted e B "K lei n g ewe r b e s". 
Auf je 100 000 Einwohner entfallen (Betriebe bis 10 Personen ohne 

Hausgewerbe) : 
Schneiderei und Wascheherstellung' • 
Schuhmacherei 

• 407 Betriebe 

Schmiederei 
Tischlerei . • 
Stellmacherei • 
Backerei. . .• 
Fleischerei. . . . • 
Maurer und Zimmerer'. • 
Maler . • . . • . 
Fiiseure. . . . . • • 

· 251 
• 96 
.154 
• 61 
· 163 

• . 141 
.110 
.101 
· 90 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. Da in diesen Durchschnittszahlen die geographischen, bevolke
rungspolitischen, wirtschaftlichen und sonstigen Verschiedenheiten nicht 
berilcksichtigt sind, konnen sie nur als grobe Anhaltspunkte ilber die 
Dichte des "Kleingewerbes" dienen1

). 

6. Udmfang . Die Ergebnisse der Reichsstatistik ilber das "Kleingewerbe" stecken 
Hand':erksin gronen Linien den Rahmen, den die Handwerkswirtschaft ausfiillt. 
Enn;!e- In seinen einzelnen Zilgen mull das Bild mit Hilfe der Untersuchungs
Btatlatik ergebnisse der Handwerksgruppe festgelegt werden. trber die Anzahl 

der Handwerksbetriebe und der in ihnen Beschliftigten unterrichtet 
im einzelnen der B8nd 2 der Handwerksgruppe (Tabelle I). Durch 
die Sondererhebung der Handwerksgruppe wurden am 1. Oktober 1926 
ermittelt: 

PreuBen. · . 
Bayero • · Sachsen . .. · Wurttemberg • 
Baden ..•• .. 
Hansestadte · . 'Obrige Linde; · . . 

. 

. 

I Betriebe I ~etriebs
lnhaber 

700802 706037 
199814 200210 
93698 94677 
84526 87360 
59110 59783 
82299 82927 

138618 139521 

Zusammen. • 11 807 867 \1 320 515 

Die unter dem BegriiI des "Kleingewerbes" aus der Reichsstatistik . 
herausge~ogene Anzahl der Betriebe mit 1 430410 Betrieben geht SOInit 
um rund 100 000 Betriebe ilber die am 1: Oktober 1926 festgestellte ~ahl 
der Handwerksbetriebe hinaus. Dieses Auseinanderfallen der Zahlungs
ergebnisse ist wahrscheinlich durch verschiedene Faktoren veranlaUt. 
Zunachst dilrfte sich unterden Betrieben des "Kleingewerbes" eine 
gronere Anzahl von Industrie1:letrieben kleineren Umfanges befinden, filr 
die eine ZugehOrigkeit zum Handwerk nicht in Frage kommt. Wie 

1) Die entsprechenden Zahlen auf der Grundlage der Erhebung der Handwerkil
gruppe linden sich Seite 11. 
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noch SIch dlese Zahl belauft, ist unbekannt. Sodann besteht die Mog
lichkeit, da.B in del' Reichsstatistik eine gewisse Anzahl von Betrieben 
gezahlt ist, die zwar zum Handwerk gehOren, iedoch von den mit der 
Durehfiihrung der Erhebung vom 1. Oktober 1926 betrauten Organen nicht 
erfa.Bt worden sind. Es ist hierbei an kleine und gemischte Betriebe, 
vor allem auf dem Lande, und an solche Kleinbetriebe gedacht, iri denen 
eine gewerbliche Tatigkeit entweder nur zeitweise oder aber wechselnd, 
bald aIs Hauptbeschaftigung, bald aIs Nebenbeschaftigung ausgeiibt 
wird. Endlich kann das zeitliche Auseinanderfalren beider Erhebungs
termine (16. Juni 1925 und 1. Oktober 1926) eine Verschiedenheit der 
Erhebungsergebnisse bewirkt baben. Der Wiederaufbau der Wirtschaft 
hat aber gerade im Jahre .1926 deutliche Forlschritte gemacht.Die 
1 307 867 Handwerksbetriebe sind daher jedenfalls die untere Grenze des 
Gebietsstandes des Handwerks. 

In den 1 307 867 Handwerksbetrieben waren am 1. Oktober 1926 
tatig: . 

Selbstandige . . 
Gesellen. . 
Lehrlinge . • 
Angestellte • 

Unselbstandige 

1517046 
766666 
109325 

1320515' 

• 2393037 
= 3713552 

.Im "Kleingewerbe" werden dagegen nach dar Reichsstatistik nur 
3251103 Personen beschii.ftigt. Gemessen an der Zahl del.'l Be
schaftigten weist demnach der Kleingewerbebetrieb eine niedrigere 

. Durchschnittsgro.Be auf aIs der Handwerksbetrieb. 
Betriebe Beschii.ftigte 

KIeingewerbe • .. 1 430410 3 251103 
Handwerk . . • . 1 307 867 3 713 552 

Beschaftigte 
ie Betrieb 
2~7. 
2,84 

Fiir die Zwecke der naheren Aufteilung hat die Handwerksgruppez,,':::.!:". 
das selbstandige Handwerk in 10 Hauptgruppen von Handwerkszweigen ..tzung 

aufgeteiIt, die insgesamt 73 einzeIbenannte Handwerkszweige ent"Hant:rk .. 
haJtenll). wirtschaft 

Die Gesamtzahl der B" e t ri e b e verteilt sich auf die 10 Haupt
gruppen wie foIgt: 

Handwerksgruppe Betriebe Antell v. H. 
IV. Steine und Erden . . . 14898 1,1 

V-VIII. Metallgewerbe. • • • • • 191870 14,7 
IX. Chemisches Gewerbe . • • 801 0,1 
X. Textilgewerbe. .• . . . •. 8 524 0,6 

. XI. Papier- und VervieIfaItigungsgewerbe 23 229 1,8 
XII-XllI. Leder- und Kautschukgewerbe ,;,.' -.;..' _...;;2;;,;9...;9.,;.4,.;.,5 ....... ___ 2,:...3 

Seite269267 20,6 
1) Die "Ordnung der Gewerbearten fUr eine Erhebunguber das Handwerk" 

ist im Band 2 abgedruckt. 
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'Obertrag 269267 20,6 
XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe . 171227 13,1 

XVI. Nahrungsmittelgewerbe. . . 227775 17,4 
XVII. Beldeidungs- und Reinigungsgewerbe 445504 34,1 

XVllI. Baugewerbe . . . . . 192886 14,7 
Sonstige. . . . 1208 0,1 

Zusammen. 1307867 100 v.H. 

Hinsichtlich der B esc h aft i g ten. ergibt sich das folgende Bild, 
wobei unter Beschaftigten sam t Ii c h e in den Betrieben Tatige zu
sammengefafit sind, also Inhaber, Gesellen 1lIld Arbeiter, Lehrlinge und 
Angestellte. 

Handwerksgruppe Beschaftigte Antell 
insgesamt in v. H. 

IV. Steine und Erden. . . 47 344 1,3 
V-VIII. Metallgewerbe. . . . 608479 16,3 

IX. Chemisches Gewerbe· . 2 015 0,1 
X. Textilgewerbe . . . . . . .. 24789 0,7 

XI. Papier- undVervielfaItigringsgewerbe 135158 3,6 
XII-XIII. 
XIV-XV. 

Leder- und Kautschukgewerbe .. 63527 1,7 
Holz- und" Schnitzstoffgewerbe . . 454 586 12,2 
Nahrungsmittelgewerbe. . . . . 541 451 14,6 
B~kleidungs- und Reinigungsgewerbe 865 035 23,3 
Baugewerbe. . . . . . . . . 966 095 26,0 
Sonstige . . . . . . . . .. 5 073 0,2 

XVI. 
XVII. 

XVill. 

--------------~----Zusammen. . 3 713 552 100 v.H. 

Uber denUmfang der verwendeten Sac h k raft e hat d·ie Hand
werksgruppe keine speziellen Erhebungen veranstaltet~). 

Unter den einzelnen Gruppen von Handwerkszweigen heben sich 
ala besonders umfangreich das Metallgewerbe, Holzgewerbe, Nahrungs
mittelgewerbe, Bekleidungsgewerbe und das Baugewerbe heraus; diese 
filnf Handwerkszweige umschliefien insgesamt 94 v. H. samtlicher B&- . 
triebe und 92,4 v. H. der Beschaftigten. 

7. AnteD des Am. Umfang der gewerblichen Giitererzeugung und der gesamten 
Handwerks Wirtschaft ist das selbstandige Handwerk wie folgt beteiligt: 

Ant e il z a h h n. un d D i c h ted e r Bet r i e b e. 
Anzahl der Betriebe im nKleingewerbe" .. = 1 430 410 

" n Handwerksbetriebe·. . .. = 1 307 867 = 91,4 v. H. 
Anzahl der Betriebe in Gewerbe-Abteilung B = 1 852 737 

n n Handwerksbetriebe . . . . . = 1 307 867 = 70,5 v. H. 
Anzahl der gewerbl.Niederlassungen uberhaupt = 3489374 

n n Handwerksbetriebe . . . . . = 1307867 = 37,5 v. H. 

1) Ober die Motorenverwendung im Handwerk vergleiche Teil C. 
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Der Anteil des selbstandigen Handwerks am ge
werblichen undgesamtwirtschaftlichen Produktionsapparat beHiuft sich 
hiernach auf rund neun Zehntel des sog. "Kleingewerbes", auf rund 
sieben Zehntel der Gewerbebetriebe, im engeren Sinna (Gewerbe-Ab
teilung B) und auf etwa vier Zehntel samtlicher gewerblichen Nieder
lassungen in Deutschland. 

Wir:d die Zahl der Handwerksbetriebe aUf die· BevoIkEll"Ilngszahl 
verrechnet, so ergeben sich starke Unterschiede"hinsichtlichder D i ca t e 
des Han d w e r k s in den verschiedenen· Gebieten des Reichs. Die 
Dichte des Handwerks schwanktbeispielsweise. in .Preullen zwischen 
rund 14 und rund 35 Biltrieben auf je tausend Einwohner, wahrend die 
schematische D u r c h s c h nit t s z i ff err u n d 21 Bet r i e b e auf 
je tausend Einwohner ergibt. Die untereund obere Grenze verhalt sich 
im Durchschnitt der Handwerkskammerbezirke fUr die einzelnen: Lander 
wie folgt: 

Preullen. 
Bayern . 
Sachsen. . 
Wiirttemberg 
Baden 
Hansestii.de . . 
Ubrige Lander 

von 13,7 bis 35,0 Betriebe je bius·end Einwohnerl) 
" 22,1 ,,45,0 " "" " 
" 18,1 ,,19,6 " "" " 
" 27,4 ,,36,4 " ,;" " 
" 22,3 ,,32,5· " "" " 
" 18,9" 23,8 " " ." " 
" 19,4" 30,1 " "" " 

Aus dieser Zusammenstellung geht die starkere Durchsetzung Slid..:· 
deutschlands mit Handwerksbetrieben 'hervor. Die Griinde fiir das Zu
standekommen dieses statistischen Bildes sind nicht eindeutig: teilweise 
liegt wohl in der Tat eine starkere Eesetzung mit Handwerksbetrieben 
vor, so vor allem in Siidwestdeutscbland; gleichzeitig spielen jedoch auch 
verschiedenartige Grundsatze der Abgrenzung des Handwerksbegriffes 
in den einzelnen·Landern mit. So werden z. B. Berufe wie Molker, Kaser, 
Brauer und ahnliche" nicht einheitlich als zum Handwerk gehorig be
trachtet und demgemii..Il statistisch behandelt2

). 

Fiir e i n z e 1 new i c h t i g ere Han d w e r k s z wei g e ergibt 
sich die Verteilung der Betriebe auf die BevoIkerung aus dernach
stehenden Tabelle, die aus. den Unterlagen der Enquete-Statistik er
rechnet ist (siehe Seite 12). 

An Handwerksbetrieben insgesamt entfallen auf je 100000 Ein
wohner 2100 Betriebe. Auf die elf genannten Handwerkszweige kommeIi 
hiervon bereits 1540 Betriebe, also drei Viertel der Gesamtzahl.Von 

1) 35,0 Betriebe entfallen.auf je 1000 Einwohiler im'Kammerbezirk Sigmanngen. 
2) Eine Sondererhebung von Dr. Hans KnOpp, Frankfurt &. M., fiber die Dichte 

des Handwerks in einigen Vororten von Frankfurt a. M. (veriiffentlicht im Allge
meinen St&tistischen Archiv, 19. Band, Jena 19291 kommt zu dem bemerkenswerten 
Ergebnis, daB in den erwahnten Bezirken 7,4 v. H. der Erwerbstatigen auf das 
Handwerk entfallen gegeniiber nur 5 v. H. im Reichsdurchschnitt. Der Verfasser 
sagt hierllber folgendes: "Trotz oder wegen der auLlerordentlichen industriellen 
Konzentration von Werkeli in Riesenausmallen und der Zusammenballung von·groBen 
Arbeitermassen nimmt also das Handwerk in den vorliegenden Gemeinden einen 
anderthalbmal so hohen Anteil an der Gesamtbeviilkerung als im Reichsdurchschnitt." 
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I Auf is 
Handwerkszweig 

Zahl der Zahl der 100000 Ein~ 
Betriebe Beschiftigten wohner 

entfallen 
Betriebe 1) 

Schurlede. ... · · 60682 129261 97,2 
Klempner ••• . · · · 81078 103310 49,7 
Elektrotechniker • · · .18485 59.944 21,8 
Sattler. . 25566 50694 41,0 
Tischler . · 92088 296888 14.7,2 
Bil.ckerl) . . · 97397 243013 156,1 
Fleischer. 84392 189264 135,2 
Schneider u~d Sc~eiderini..e~ 214999 437893 844,5 
Schuhmacher 147377 221225 236,1 
Friseure • 59205 129840 94,9 
Zimmerer8) • . · · · 24710 103552 39,6 
Maler ••. 62487 187802 I 100,4 
Maurer .' 48002 421576 76,9 

samtlichen iibrigen, kleineren Handwerkszweigen entfallen noch 560 Be
wiebe auf je 100 000 Einwohner4

). 

lIl".;Je~te!r Das selbstandige Handwerk beschaftigt insgesamt 3713552 haupt
Personen. beruflich tatige Personen, Ohne Beriicksichtigung der mithelfenden 

FamilienangehOrigen und anderer nebenberuflicher Hilfskrafte. 
Zahl der beschaftigten Personen in Gewerbe-Abteilung BIi) = 12694273 

" " im selbstiindigen Handwerk Beschiiltigten 6) = 3 713 552 
= 29,3v.H. 

Zahl der in gewerblichen Niederlassungen Beschaftigten = 18749583 
" "im selbstiindigen Handwerk Beschaftigten 6) = 3 713 552 

Zahl der hauptberuIlich Erwerbstatigen iiberhaupt • • 
= 19,8 v.H. 
= 32009300 
= 3713552 
= 11,6 v.H. 

" "im selbstiindigen Handwerk Beschaftigten 6) 

Die Handwerkswirtschaft nimmt hiernach mit rund 30 '% an der 
Gesamtzahl der in der gewerblichen Giitererzeugung tatigen Personen 
teil; ferner mit rund einem Fiinftel an der Gesamtzahl samtlicher in 
gewerblichen Niederlassungen tatigen Personen, und mit rund einem 
Neuntel an der Zahl der Erwerbstatigen iiberhaupt. Die zahlenmallige 
Bedeutung (Anteilzifi'er der Betriebe und Personen) des selbstandigen 
Handwerks im Rahmen der GesamtwiJrtschaft wird verstarkt durch 

1) BeVlllkerungszahl a~ 12. Juni 1925 = 62411 000 Einwohner. 
I) Ohne "Backer und Konditoren" oder ;,Bl1cker und Muller". 
8) Ohne "Maurer und Zimmerer". 
') Nli.heres hieriiber .siehe Tabelle Ia in Band 2. 
B) Die reichsstatistischen Zahlen entstammen den fortlaufenden Verllffentlichungelll 

in "Wirtschaft und Statistik". Die vorliegende Zahl von 12 694278 Personen weicht 
etwas von dem endgiiltigen Ergebnis im jilngst erschienenen Band 418 der Statistik 
des Deutschen Reichs ab i hier lautet die Zahl auf 12 704 135 Person en, der Antell 
betrli.~ sodann 29,2 v. H. 

) Inhaber, Gesellen, Lehrlinge, Angestellte. 
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seinen EinfiuB auf densozialen Aufbau des Wirfs<ihafts- undVolks
korpers. Bei einer Gesamtzahl von 1 307 867 Handwerksbetrieben 
wurden 1 320515 8 e I b s ta. n dig e Bet r i e b sin h abe r geziihlt. 
yon verschwindend geringen Ausnahmen abgesehen, haben diese Inhaber 
Ihren Beruf ordnungsgem1i.fi erlernt, der iiberwiegende Teil hat die 
Meisterpriifung abgelegt. 
Zahl der Betriebsleiter in Gewerbe-AbteilungB = 1811601')1) 
"" " im Handwerk . • . = 1320515 = 72,9,".H. 

Zahl der Betriebsleiter im gesamten Gewerbe = 3 357 494 
"" " im Handwerk • . . = 1 320 515 = 39,0 v. H. 

Rund sieben Zehntel der selbsmndigen Betriebsinhaber in der 
Gewerbeabteilung B und etwa zwei Fiinftel der selbsmndigen Betriebs
inhaber iiberhaupt sind also Handwerksmeister, die'ein eigenes Unter-
nehmen betreiben. . 

Unter den 1811605 Betriebsleitern (Gewerbeabteilung B) befinden 
sich auch 294 604 Leiter in Hausgewerbebetrieben. Diese diirften in der 
Mehrzahl der Arbeiterschicht zuzurechnen sein. Nach ihrer Aussonde
rung ergibt sich: 
Zahl der Betriebsleiter in Gewerbe-Abteilung B 

ohne Hausgewerbe . . . • . . . . = 1 517001 
Zahl der Betriebsleiter im Handwerk . . . = 1320515 = 87,0 v. H. 

Somit gehOren nicht weniger als rund neun Zehntel der selh
smndigen Gewerbetreibenden im engeren Sinne, also ohne Handel und 
Verkehr, dem Hlj.ndwerk an. Dieses starke gewerbliche Kleinunter
nehmertum gewinnt mit den unternehmungsm1i.fiigen· Konzentrations. 
tendenzen in der Industrie, aber auch im Handel (Massenfilialunter
nehmen, Konsumvereine, W arenh1i.user), fiir den sozialen Aufstieg eine 
immer grofiere Bedeutung. 

Das selbsmndige Handwerk besch1i.ftigt 1 517 046 G e sell e nun d 
G e h i I fen, also rund 200000 Personen mehr, als die Zahl der 
Betriebsinhaber ausmacht. Hierzu treten 766666 Lehrlinge. Insgesamt 
sind 2 283 712 gelernte und lernende Arbeitnehmer im selbsmndigen 
Handwerk t1i.tig. 
Zahl der Arbeiter in Industrie und Handwerk 2) = 9408659 

" "Gesellen und Lehrlinge im Handwerk = 2283712= 24,3 v. H. 
Zahl der Arbeiter . im . Gewerbe iiberhauptl) = 11 209 429 

". "Gesellen und Lehrlinge im Handwerk = 2283712 = 20,4 v. H. 

Der Anteil der im selbsmndigen Handwerk t1i.tigen Gesellen und 
Lehrlinge bel1i.uft sich hiernach immerhin auf fast ein Viertel der in 
der gewerblichen Giitererzeugung t1i.tigen "Arbeiter", und auf rund ein 
Fiinftel der "Arbeiter" in den gewerblichen Betrieben iiberhaupt. Hier
zu ist zu bemerken, dafi der Geschaftsgang im Handwerk seit Jahren 

1) Wirtschaft und Statistik 1929, Heft 2. 
2) Nach der Betriebszi1hlung; siehe .. Wirtschaft und Statistik* 1929, Heft 2. 
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gelirlickt ist und die Zahl der GeseUen erheblich unter der Grenze liegt, 
die normaler Geschaftslage oner gar ausgesprochener Geschaftsblfite 
entBprechen wiirde. Die Zahl der Lehrlinge ist dagegen nnverhii.ltni&
mii.Big hoch. Ein erheblicher Teil der Lehrlinge diirfte in den Hand
werksbetrieben an Stelle von Gesellen beschaftigt werden. 

Die von der Handwerksgruppe ermittelte Z a hId e r L e h r 1 i n g e 
geht mit 766666 Lehrlingen auch erheblich fiber die von der Reich&
statistik gewonnene Zahl von 544 000 Lehrlingen hinaus. Inwieweit 
oer vorhandene UnterschiEid von liber 200000 Personen auf statistische 
Besonderheiten, auf wirklichen Zuwachs in der zwischen den Zahltagen 
liegenden Zeit oder auf andere Faktoren zuriickgeht, lie.ll sich nicht 
festBteUen1

) • 

Zahl . der in Gewerbeabteilung B vorhandenen 
Lehrlinge • . . . . . . . . • . = 951 390 

Zahl der Lehrlinge im selbstiindigen Handwerk = 766666 = SO,6 v. H. 
Zahl der in . Gewerbeabteilung B tiitigen 

"Arbeiter". • . . • • . . . . . = 9 408 659 
Zahl der Lehrlinge im selbstiindigenHandwerk . = 766666 = 8,15 v. H. 

Die HandwerksIehrlinge machen sonach rund acht Zehntel der 
gewerblichen LehrIinge nnd rund ein Zwolftel der "Arbeiter" in der 
gewerblichen Glitererzeugung aus . 

. Die Z a hId erA n g est ell ten ist im selbstandigen Handwerk 
- absolut betrachtet - recht erheblich, wenn auch im Vergleich mit der 
eigentlichen Industrie gering. 
Zahl der kaufmiinnischen und technischen 

Angestellten in Gewerbeabteilung B2) • = 1119799 
Zahl der Angestellten im HandwerkS). • • = 109325 = 9,9 v. H. 

Sie beliiuft sich auf rund ein Zehntel des geziihlten kaufmannischen 
und teehnischen Verwaltungspersonals. 

Die statistischen Erhebnngen der Handwerksgruppe erstreckten sich 
nur auf das selbstandige Handwerk. 

Die Grundzahlen fUr die atillerhalb der Handwerkswirlschaft 
tiitigen Handwerker mtillten aus den amtlichen Statistiken gewonnen 
werden. 

II. Abschnitt Das Handwerk als Berufsstand 
auBerhalb der Handwerkswlrtschaft 

Au.Berhalb der HandwerkswirtBchaft sind 2 466 032 Handwerker 
tiitig. Diese statistische Zahl der unselbstandigen Handwerker atillerhalb 
der Handwerkswirtschaft scheint unerwartet hoch. Bei ihrer Wertung 

1) Ober die Zusammensetzung der Lehrlingszahl naeh Handwerkszweigen win! 
in Teil A, II. Absehnitt und 'reil C beriehtet. 

') Wirtsehaft und Statistik 1929, Heft 6. . 
') Naeh der Erhebung der Handwerksgruppe, siehe Bd. 2. Tab. I. Die Zahl der 

Angestellten konnte dureh die statistisene Erhebung nieht vollstlindig. festgestellt 
werden. Die Zahl von 109826 AngesteUten 'ist daher als Minimalzahl EU werten. 
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ist jedoch zu beachten, daB manches Handwerk au.Berlich die Form eines 
selbstandig gefiihrten Betriebes vielfach einbiiGt und als Teilbetrieb in 
ein groGeres Unternehmen aufgeht, ohne seine Eigenschaft und Art als 
Handwerk zu verlieren (Bottcher in Brauereien, Schmiede und Schlosser 
in Werften, Orgelpfeifenmacher in Orgelbauanstalten usw.). 

Bevor die technischen Voraussetzungen und Moglichkeiten der 1. DIe Be

statistischen Erfassung des handwerklichen Berufsstandes erortert ===
werden, diirfte es zweckmaGig sein, den Begriff des Berufsstandes selbst 
in aller Kiirze darzulegen. . 

Unter "Berufsstand" wird derjenige Personenkreis verstanden, der 
samtliche in der Handwerkswirtschaft tatigen Krafte sowie die gelernten· 
Handwerker au.Berhalb der Handwerkswirtschaft urnschlieGt. Er setzt 
sich also im einzelnen aus folgenden Gruppen zusammen: . 

I. innerhalb der Handwerkswirlschaft: 
Selbstandige, Betriebsinhaber (Meister), 
Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge; Arbeiter, Angestellte, 
mithelfende Familienangehorige und sonstige 
nebenberufliche Hilfskrafte; 

II. au.Berhalb der Handwerkswirtschaft: 
unselbstandige Handwerker: 
a) als Fabrikbandwerker, 
b) als Betriebshandwerker. 

Die Einbeziehung der Angestellten, mithelfendilD Familienange
hOrigen und sonstigen nebenberuflichen Hilfskrafte, soweit sie in der 
Handwerkswirtschaft tiitig sind, in den Kreis des Berufsstandes 
wurde vorgenommen, urn ein vollstiindiges Bild desjenigen Personen
kreises zu erhalten,der seineD Erwerb aus HaIidwerkstiitigkeit zieht. 
Eine deutliche Grenze kann bei den ·genannten -Personengruppen hin
sichtlich der Art ihrer Beschaftigung nicht gezogen werden. Soweit 
technische Angestellte in der Handwerkswirtschaft in -Frage kommen, 
handelt es sich urn meist handwerklich gelernte Krafte; dies ist nicht 
der Fall bei den kaufmannischen Angestellten (Buchhalter usw.) und 
dem Verkaufspersonal (Ladnerinnen, Zutrager). Von den mithelfenden 
FamilienangehOrigen ist eine nicht geringe Zahl unmittelbar bei der 
handwerklichen Giitererzeugung oder Dienstleistung tiitig (Mithilfe der 
Ehefrau und erwachsener Kinder in der Werkstatt). Streng begrifflich 
genommen zahlen zurn Berufsstand des Handwerks ausschlieGlich die 
handwerklich Gelernten und Lernenden, also Meister, Gesellen und Lehr
linge in der Handwerkswirtschaft, sowie die au.Berhalb der Handwerks~ 
wirtschaft tiitigen unselbstiindigen Handwerker (Werkmeister und 
Gehilfen) mit Ausnahme der in den Lehrbetrieben der Industrie heran
gebildeten Fachkrafte. Unter Beriicksichtigung dieser Verhiiltnisse 
werden in der folgenden Darstellung die Zahlen fUr beide Personen
kreise, niimlich Handwerker- allein und Handwerker einschlieBlich 
Angestellten- und Helferpersonal in der Handwerkswirtschaft, getrennt 
berechnet und sinngemaB angewendet. 

Die Berechnung des handwerklichen Berufsstandee stiitzt sich auf foIgende 
statistische Quellen: 
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a) Die Erhebung der Handwerksgruppe iiber den Umfang und die Schich
tung der Handwerkswirtschaft vom 1. Oktober 1926 stellt die Zahl der 
inn e r hal b der. Handwerkswirtschaft titigen Personen fest. 

b) Aus der amtlichen Berufsziihlung vom 16. Juni 1925 laeeen mch die 
Zahlen der au B e r hal b der Handwerkswirtschaft titigen Hand
werker fesfatellen. Und zwar ist die Zahl der Betriebshandwerker 
hier bereits festgestellt, wiihrend die Zahl der Fabrikhandwerker 
durch Ausrechnung sich ermitteln liiBt. Uber die Begriffe "Betriebs
handwerker" und "Fabrikhandwerker" ist an der jeweiligen Stelle 
(unten, Absatz 4) berichtet. 

Der methodische Aufbau der Berufsziihlung von 1925 weicht erheblich 
von den Grundsiitzen der friiheren Berufsziihlungen ab1). Diese sind grund
sltzlich nach dem Markmal der persOnlichen Tiitigkeit, also der Berufa
zugehOrigkeit, aufgezogen. Die BBchliche Berechtigung fiir dieeea Veriahren 
ist in der Tafaache zu suchen, daB die Wirtschaft in der zuriickliegenden Zeit 
nooh iiberwiegend fachlich und ihr Personenkreis fachberuflich gegliedert war. 
Es arbeiteten z. B. die Tischler nur in Tischlereien, die Schmiede nur in 
Schmiedereien usw. AuBerhalb dieser Gliederung stand das Heer der Un
gelernten, der "Arbeiter" achlechthin. Da Ungelernte in der Berufsgliederung 
nicht untergebracht werden konnten, wurde fiir sie der Grundsatz der Be
t r i e b s zugehorigkeit neben demjenigen der BarufazugehOrigkeit aufge
nommen. Es wurden also z. B. neben den "Klempnern" nooh die .. Gasanstalten" 
besondere ausgeziihlt, unter Ausschaltung des Hauptgrundsatzes der Berufa
zugehOrigkeit. 

Die Berufsziihlung von 1925 verwendet erstmala beide Merkmale - das
jenige der persOnlichen Tiitigkeit: ,,BerufszugehOrigkeit", und dasjenige tier 
sozialen Stellung: "BetriebezugehOrigkeit" - nebeneinander und baut auf 
beiden Grundsiitzen gleichzeitig auf. Sie ordnet zuniichst naeh der Betriebs
zugehOrigkeit und der stellung im Betriebe (80 Z i ale G 1 i e d e run g), BO
dann nach der Art der persOnlichen Tiitigkeit (Gliederung nach 
13e r u fen). 

Die fiir die vorliegende Daretellung wichtigere Gruppierung der Berufe
tiitigen ist diejenige nach der BerufszugehOrigkeit. Es ist ein umfangreiches 
Berufsverzeichnis aufgestellt, nach dem die Ziihlung der Personen vorgenommen 
ist; die wichtigen Berufe sind beaonders ausgeziihlt worden, ihr Verzeiehnis 
ist veroftentlicht in der "Statiatik des Deutschen Reichs", Bd. 402, S. 13. Dieses 
Verzeichnis der Berufe bietet die Handhabe fiir die Feststellung der Zahl der 
Handwerker in der Wirtschaft, soweit sie iiberhaupt als ,,Handwerker", nicht 
aber unter einer anderen statistischen Bezeicbnung geziihlt sind. Allerdings 
wurden: die Personenzahlen der nur schwach vertretenen Handwerksberufe 
nicht einzeln festgestellt, so daB sie in der Gesamtzahl der Handwerker fehlen. 
Die mit Namen aufgefiihrten Handwerksberufe sind nach der von der Hand
werksgruppe aufgestellten "Ordnung der Gewerbearten fiir eine Erhebung iiber 
das Handwerk" aus dem Verzeichnis der Berufe herausgeeogen und ihre 
Pereonenzahlen ermittelt worden. 

e) Die amtliche Betriebsziihlung vom 16. Juni 1925 wurde vergleichsweise 
herangezogen, um iiber 4ie Anzahl der vorhandenen Lehrlinge niihere 
Aufschliisse zu geben. 

Die Verkoppelung der Ergebnisse dreier Statistiken, niimlich der Betriebs
ziihlung von 1925, der Berufsziihlung von 1925 und der Enquete-Statistik von 1926 
ist methodisch zwar nieht ganz einwandfrei, es liegt abel' keine andere Mog
lichkeit vor, das Handwerk ala Berufsstand mit einiger Genauigkeit und Zu
verliissigkeit zu umgrenzen. Die gewonnenen Zahlen sind jedooh im allgemeinen 
nur als Vergleichszahlen zu werten. 

:.;.~:~ Die Frage, wieviel handwerklich gelernte Personen aullerhalb der 
VorgebU. selbstandigen Handwerkswirtschaft tatig sind, wirft voraus die Frage 
.ln~:st':le nach der Verteilung der gelernten und ungelernten Arbeitskrafte in der 
Han~:~rk". Wirtscbaft auf. Ihre direkte Beantwortung ist bei der Systematik der 

1) Siehe hieriiber: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 402, S. '{ ft. 
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Berufsziihlung Dicht moglich. Diese kennt keine Gelernten und Un
gelernten, sondern 

Arbeiter in charakteristischen Berufen. • 
Betriebshandwerker und Hillsberufe . 
'Obrige Arbeiter . 
Arbeiter 

(e 1) 
(e 2) 
(e 3) 

(e). 

Dennoch lassen sich auf rechnerischem Wege brauchbare Ergebnisse 
fiber die Verteilung der Gelernten und Ungelernten erzielen. 

Unter "Arbeitern in charakteriatiechen Berufen" werden'sowohl Gelernte 
im engeren Sinne ala auch Angelernte, £eruer aber', die groBe Maese der 
typischen Industriearbeiter, die eine ganz bestimmte, gIeichbleibende Tatigkeit 
ausuben, verstanden. Die Backer in den Handwerksbackereien und Brot
fabriken, die SchlO8ge1" in der Maschinenfabrik, die TextiIaTbeiter in der 
Spinnerei und die Mineure im Bergbau sind beispieleweise samtlich in der 
Gruppe "Arbeiter in charakteristischen Berufen" vereinigt. In der Gruppe 
"Arbeiter in charakteristischen Berufen" werden demnach Handwerker, F'ach
aTbeiter, Angelernte in bunter Miechung zusammengefaBt. 

Die ,,Betriebehandwerker und Hilfsberufe" umfassen handwerklich Ge
'lernte, die in einem berufB~remden Betrieb ihr Handwerk a1lSuben, und 
sonetige Vorgebildete, deren Zugehorigkeit zum Handwerk entweder strittig 
iet oder verneint wioo, Ill. B. Koohe, Gartner, Kutscher u. dgl. Der weitaus 
uberwiegendeTeU der von der Gruppe ,,Betriebshandwerker und HilfsbeTufe" 
umschloesenen Personen kommt jedoch vom Handwerk her und gehOrt ihm 
innerlich auch an. 

Die "ubrigen Arbeiter" bilden -den Rest der gewerblichen ATbeiterechaft, 
bestehend aus Taglohnern, Handlangern, Hilfs- und Gelegenheitearbeitern 
ohne berufliche AusbiJdung oder beetimmte BerufszugehOrigkeit. 

1m folgenden werden die "Arbeiter in charakteristischen Berufen" 
(e 1) und die "Betriebshandwerker und Hilfsberufe" (c2) als "Vor
gebildete" zusammengefaJlt und zunachst summarisch aus der Gesamt
zahl der Arbeiter in "Industrie und Handwerk" ausgesondert. 

Verhiltnis der Gelemten zu den Ungelemten 

1. In Abteilung B. "Industrie und Handwerk" 
Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) ::;:: 9781396 

. {(el) 5723036} , H Vorgebildete (e 2) 766186 = 6489222 = 66,3 v. . 

2. In den einzelnen Gewerbegruppen 

III. Bergbau, Salinenwesen, Torfgraberei 
Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) - 785605 

. {(e1) 560646} - H Vorgebildete (e 2) 93767 = 654413 = 83,3 v. 

IV. Industrie der Steine und Erden! 
Gesamtzahl der Arbeiter (01-3) = 600393 

, . { (e 1) 188505 } 8 404 H. Vorgebildete (e2) 54033 = 24263 = , v. 
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V. Eisen- und Metallgewinnung 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) - 496697 

Vo;gebildete { ~~ ~~ ~~~ ~~~ } = 282308 = 56,8 v. H. 

VI. Herstellung von' Eisen- Stahl- und Metallwaren 
Hesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) - 763119 

Vorgebildete {~~~~ 5~~gf~} = 573063 = 75,1 v.H. 

vn. Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) = 1 040284 

Vorgebildete { ~ ~ ~~ 7l~ ~:~ } = 817 061 = 78,5 v. H. 

VIII. Elektrotechnische Industrie, Feinmechanik und Optik 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) = 407368 
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. { (c 1) 246195 } IT Vorgebildete (c2) 17245 = 263440 = 64,7 v . .u.. 

IX. Chemische Industrie 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) - 244637 

Vorgebildete { ~~ ~~ 63722} = 63722 = 26,0 v. H. 

X. Textilindustrie 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) 947641 

Vorg~bildete { ~ ~ ~~ 5g~ ~~:.} 600387 = 63,4 v. H. 

U. Papierindustrie und Vervielfaltigungsgewerbe 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) - 427 998 

Vorgebildete {~~~~ 1~~~:~}. = 212856 = 49,7 v.H. 

Xll.· Leder~ und' Linoleumindustrie 
Gesamtzahl . d'er Arbeiter (c 1-3) - 122 617 

Vorgebildete { ~~ M 6~ ~g~} - 70698 = 57,? v. H. 

IXIII. Kautschuk- und Asbestindustrie 
Gesamtzahl der Arbeiter (c 1-3) ~ 53 686 

. { (c 1) 1063 } . Vorgeblldete (c 2) 8121" = 9184= 17,~, v. H. 

XIV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe 
Gesamtzahl der Arbeiter (01-3) = 700300 

V6rgebildete {~~~~ ;4~~~~~} = 527643 = 75,3 v.H. 



XV. Musikinstrumenten- und Spielwarenindustrie 
Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) =75316 
Vorgebildete { (e 1) 38210} 46679 = 62,.0 v. H. 

(e 2) 8469 
XVI. Nahrungs-. und Genu.amittelgewerbe 
Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) = 799995 

Vorgebildete { f ~ ~~ 4~~ ~~~ } = 498526 = 62,3 v. H. 

XVTI. Bekleidungsgewerbe 
Gesamtzahl der Arbeiter (~1-3) = 851 072 

. {(e 1) 668601 } Vorgebildete . (e 2) 14824 . = 683425 = 80,3 v. H. 

XVIII. Baugewerbe und Baunebengewerbe 
Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) = 1335337 

. • { (e 1) 842000 } Vorgebildete (e2) 27875 = 869875 = 65,lv.H. 

XIX. Wasser-, Gas- und Elektrizitiitsgewinnung 
und -versorgung 

Gesamtzahl der Arbeiter (e 1-3) 129.331 
. {(el) 45853} Vorgebildete (e 2) 27551 '73 404. = 56,8 v. H. 

. Da die Zahl der Vorgebildeten als Ausgangspunkt fur die 'Be":' 
reehnung der Zahl der Handwerker gewablt wurde, werden die Berech
nungsergebnisse sowohl fur ,die, einzelnen Gewerbegruppen als auch 
fUr die Gesamtzahl der Arbeiter in "Industrie und Handwerk" nochmals 
zusammengestellt. 

Gesamtzahl der Arbeiter und Vorgebildeten 

m. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 

1 

GesB;mtzahl der 1 vorgebildete·1 H 
ArbeIter (c 1-8) (c 1 und 2) v.. 

785605 654413 83,3 
600899 242538 40,4 
496697 282308 b6,8 
763119 573063 75,1 

1040284 817061 78,5 
407868 263440 64,7 
244687 63722 26,0 
947641' 600387 63,3 
427998' 212856 49,7 
122617 70698 57,7 
53686 9184 17,1 

700800 521643 75,3 
75316 46679 62,0 

799995 498526 62,3 
851072 683425 80,3 

1335337 869875 65,1 
129331 73404 56,8 

9781896 fJ 489 222 I 66,3 
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Ohne' auf die Zusammensetzung der Gewerbegruppen im einzelnen 
naher einzugehen, lallt sich feststellen, dall genau zwei Drittel der in 
"Industrie und Handwerk" tatigen Arbeiter sogenannte Vorgebildete 
sind, wahrend der eigentliche ungelernte Arbeiter nur ein Drittel 
ausmacht. 

Nach dieser vorklarenden Feststellung wurde versucht, die Zahl 
der Handwerkstatigen zu ermitteln. 

3dDI~Zahl Rei der Ausziihluug_ der Handw.erker aus der besonderen ,,zusammen
m:dw!r~. fassung der Berufe" in Band 402 der Statistik des Deutschen Reiche iet zu 
beruf aus· beachten, daB die mitgeteilten Zahlen n i c h t die Hoh.e der Beechiiftigung 
:;'db: von Handiwerkern. in den betreffenden U-erbegruppen angeben, wie es auf 
t4t~en • den ersten Blick erscheinen mag, sondern die Zahl der zur betreffenden Ge

werbegruppe gehorenden, iiberh'aupt vorhandenen Handwerker, die sich auf 
aHe Gruppen des Gewerbes, sowie auch auf Landwirtschaft, Verkehr usw. 
verteilen. Beispielsweiee sind in Gruppe IV "Steine und Elden" nicht 79513 
Handwerker unter einer groBeren Anzahl Beschiiftigter der Gewerbegruppe IV 
enthalten, sondern in der gesamten Wirtschaft sind 79513 Handwerker der 
Gruppe "Steine und Erden" vorhanden. 

Aus der Zusammenfassung der Berufe in Band 402 der Reichsstatistik 
wurden zur FeststeHung der Handwerkstiitigen siimtliche in der von der 
Handwerksgruppe aufgleStellten "Ordnung der Gewerbear.ten fiir edne Er
h.ebung iiber das Handwerk" genannten Handwerkszweige ausgesondert. Die 
in der "Ordnung der Gewerbearten" nicht namentlich aufgefiihrten kleinen 
Handwerkszweige (siehe dort jeweils: sonstige Zweige des Handwerks) konnen 
nicht festgestellt werden, da sie nicht besonders ausgeziihlt, sondern in den 
iibrigen Arbeitern mitenthalten sind. Die errechnete Gesamtzahl der Hand
werker iet daOOr zu niedrig, eie umfaBt nur die groBeren Haudwerkszweige. 
Anderseits findet sich in der Aufstellung eine kIeine Anzahl von Berufen· 
(Mol.ker, Weber, Gerber, Brauer), deren Ausiibende nur noch zum groJ3eren 
oder kleineren Tail als Handwerker anzusprechen sind. Insofern ist die er
rechnete Gesamtzahl zu hoch. Da die Nicht-HandwerksberuflicOOn sich nicht 
ausscheiden lassen, wurde angenommen, daB beide Differenzen sich aus
gleichen. 

Die Berechnungen ergeben folgendes BUd fUr die unselbstandigen 
Handwerker nebst den BerufszugehOrigen: 

Gesamtzahl der Handwerker nach der "Zusammenfassung der Berufe" 1) 
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I Hand
werker 

IV. Steine und Erden 
1. Steinbrecher, Steinmetze u. Stein-

hauer ..•..... 
2. Edelsteinschleifer . • . . 
8. Steinbildhauer . . . . . 
4. Hafner, T!ipfer, Ofensetzer . 

56626 

4267 
18620 

I Bends
zugehOrige 

189218 

6998 
36643 

5. Sonsage •....•.. ~~~ ________________ ~ ____________ ____ 

79518 182859 

1} Vgl. Statistik des Deutschen Reichs, Band 402, S.410, ohne Selbstl1ndige. 



V-VIII. Eisen- und 

1. Buchsenmacher • 
2. Messerschmiede . 
2a. Werkzeugmacher 
S. Feilenhauer • , 

,4. Schleifer • . . . . • 
,5. Gold- und Silberschmiede 

6. Rot- und GelbgieBer 
7. Kupferschmiede. . 
8. ZinngieBer. 
9. Schmiede . 

10. Schlosser . 
11. Klempner . . • • . 
12. Monteure, Installateure' 
IS. Mechaniker . . . . 
14. Uhrmacher • . . . . . . 
15. Optiker. • . . • . , . . 
16. Iristrumentenmacher ~siehe IS) 
17. Graveure, Ziseleure 
18. Sonstige 

Hand-, 
werker I Berufs

zugehllrige 

Metallgewe'rbe 

8588 6487 
18768 
63615 . 
10~60 

7280 
34289 
5487 

'41,518 
35988 
13856 

478 
198428 
800491 
95912 

241207 
123908 
'15302 

6850 

11633961 

66296 
88741 
26150 

964 
386160 

1442315 
170 ~19 
446203 
185,823, 
21925 
10146 

18369 

295~ 086 

IX. Chemische Gewerbe 

, !'Diese lIandwerker zll.hlen 'in 
1. Seifensieder . • . . •• der Berufszll.hlung zu: den 
2. 'Wachszieher, Kerzenmacher .,Obrigen ,Arbeitern" und 
3. Sonstige . . . . • .. sind daher nicht festzu-

stellen. ' 

Hand- ' I Berufs-
werker zugehllrige 

X. Textilgewerbe 

1. Weber . . 
2. Teppichkniipfer. . . . . 
3. Posamentiere, Riemendreher 
4a. Wirker ... , .. 
4b. Stricker. . . . . . 
5. FArber und Dekateure 
6a.Seiler 
6b. Netzmacher 
7. Sonstige 

S Enquete·AusscbuB. m. 8. Arbelt8t!r., 1. Band. 

203769 
86S 

8152 
36331 
30227 
16758 
3287 
1807 

800644 

316748 
959' 

.13448' 
59324 
35972' 

,SS 581 
5874 
1986 

467792 
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Band- I Berufs
werker' zugehBrige 

:xt Papier und Vervielfliltigung 

1. Buchbinder . . . . . . . 33 052 
2a. Buchdrucker, Schriftsetzer.. 102378 

. 2b. Lithographen. . . • . . . 5 638 

55772 
192753 
10749 
20412 3. Photographen, Chemigraphen '. 12 375 

4. Sonstige . .. . . . . .....; . .....;+ ____ ~---.....; 
153443 

XII-XIll. Leder und Kautschuk 

1. Gerber. 
2. Sattler . 
S. Sonstige : I 

J 

11873 
64481 

76354 

XlV-XV. Bolz und Schnitzstoffe 

1. Tischler. 
2. Drechsler 
3. Bildhauer (Holz) . 
4. BBttcher 
5. Stellmacher . . • . . 
6. Boots- und Schiffsbauer • 
7. Sch1rm- und Stockmacher 

. 8. Kammacher . . . . . .. 
9. Korbmacher, Strohfiechter. . . 

10. Biirstenmacher, Besenbinder, 
Pinselmacher. . . . . 

11. Beizer, Polierer, Vergolder . 
12. Musikinstrumentenmacher . 
IS. Spielwarenmacher 
14. Sonstige . . • 

411635 
17078 
11415 
20241 
69376 
10172 
180S 

.1147 
14825 

8028 
16S80 
3647 
7244 

279686 

27879 
106411 

133790 

739553 
31837 
18576 
38403 

119446 
19807 
3856 
2242 

22489 

12212 
21032 
5329 

10284 

592491 1054566 

XVI. Nahrungs- und Genullmittel 

1. Miiller 27658 45884 
2. Bicker 145388 18512S 
3. Konditoren . . ... 21557 29341 
4. Fleischer, Schlichter . 106145 144120 
5. Melker, Kiser l ). • • • 78590 148296 
6. Brauer, Miilzer, Brenner. 18496 42919 
7. Sonstige . 

397834 595683 

1) Von dieser Zahl sind 65971 Personen abzusetzen, die in der Landwirtschaft 
als landwirtschaftliche Arbeiter tlitig sind. . 
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Hand
werker I. Berufs-

, z.ugehiirige 

XVII. B e k lei du n gun d 

1. Schneider, Schneiderinnen • 
2a. Klirschner. . . • . . • 
2b. MUtzenmacher . 
3. Hutmacher. . . 
4. Putzmacher . . 
6. Handschuhmacher 
6. Schuhmacher. . • 
7. Biigler und Pla.tter 
8. Friseure . . . . 
9. Sonstige 

Reinigung 
307367 380218 

8236 11624 
1253 1872 
7 203 . 11 027, 

45278 48148 
2895 5448 

112828 156143 
32198 37983 
61056 73259 

578314 725722 

XVIII. Baugewerbe 
1. Maurer. 420654 970330 
2. Zimmerer 187658 892981 
8. Glaser 13468 24284 
4. Maler, iackie~er' : .: : 203885 887378 
6. Putzer uud Stukkateure . 21699 60210 
6. Tapezierer • 28602 48506 
7. Dachdecker ........ 82367 65426 
8. Platten-, Steinholz- und Fliesen-

leger (siehe Maurer) . • . 
9. Steinsetzer • . • • . . . • 21204 50459 

10. Brunnenbauer 1855 4091 
11. Ofensetzer, Tllpf~r isi~he' IV /4) 

9568 12. Schomsteinfeger . • . . • 5898. 
18. Sonstige 

937190 I 2008183 

Zusammenfassend unterrichtet iiber die in der "Ordnung der 
Gewerbearten fiir eine Erhebung iiber das Handwerk" aufgefiihrten 
Handwerkszweige die folgendeTabelle: . 

IV. 
V-VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XIT-XIIl. 
XIV-XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

Handwerker und Berufszugehorige 

Steine und Erden 
Eisen- und Metallgewerbe . 
Chemisches Gewerbe . " 
Textilgewerbe • • " . • • . . . • 
Paaier- und Vervielfiiltigun~gewerbe. 
Le er- und Kautschukgewer e . . . 
Holz- und Schnitzstoffgewerbe • . 
N ahrungs- uud GenuBmittelgewerbe. . 
Bekleidun~s- und Reinigungsgewerbe . 
Baugewer e ..•••. " ... 

I Handwerker I zu~:ho~~e 
79513" 182859 

1683961 2968086 
- -

300644 467792 
153448 279686 
76354 133790 

592491 1054566 
397834 595688 
578814 725722 
987190 2003188 

49744 I 8401367 
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In dieser Zahl von 4% M illi 0 n e nun s e I b s tan dig e l' 
Handwerker sind·sowohl die innerhalb als auch au.Gerhalb 
der Handwerkswirtschaft tatigen Krafte eIithalten. Nicht einge
schlossen sind die in der Handwerkswirtschaft tatigen selbstandigen 
Handwerksmeister, Angestellten und mithelfenden FamilienangehOrigen. 
Mit Bezug auf die systematische Unterscheidung der Berufszahlung um
schlie.Gt die Zahl von 4% Millionen unselbstandiger Handwerker 80-
wohI "Arbeiter in charakteristischen Berufen" ala auch ·"Betriebs
handwerkel'''. 

Zu den aufgefiihrten Zahlen ist im einzelnen noch folgendes zu bemerken: 

Gruppe IV, 2. 

Gruppe IV, 6. 

Die Zahl der E del s t e ins chi e i fer ist nicht gesondert 
festzustellen, da sie zusammenmit den iibrigen Berufen 
der Berufsart "Maschinenarbeiter (Steinbearbeitung)" aus
gewiesen ist. 

Son s t i g e sind nicht festzustellen, da nur die grolleren 
Berufe ausgezahlt sind (ebenso in den folgenden Gruppen). 

Gruppe V -VIII, 4. S chi e i fer sind als "Maschinenarbeiter, hauptsachlich 
. Schleifer" ausgewiesen; es diirfte sich dabei kaum um 

Handwerker handeln.. . 
Gruppe V-VIII, 6. In den Rot- und Gelbgiellern sindalleArtenGieller 

nebst Schmelzern enthalten. . 
Gruppe V-VIII. 16. Die Instrumentenmacher (Feinmechaniker) sind in 

den Mechanikern (V-VIlI. 13) enthalten. . 
Gruppe IX, 1-3. 

Gruppe X, 1. 

Die Handwerke der c hem i s c hen Gewerbe sind nicht 
festzustellen, da keine gelernten Berufe dieser Gruppe 
ausgewiesen sind. 

Web e r sind iiberwiegend Angelernte; diese Zahl scheidet 
fiir das Handwerk aus. . . 

Gruppe XII-XIII, 1. Unter den G e r be r n diirften sich ebenfalls Angelernte. 
• befinden. . 

Gruppe XV, 13. In der Zahl der S pie I war e n mac her sind die Puppen-
macher enthalten. 

Gruppe XVI, 6. 

Gnippe XVII, 4. 
Gruppe XVII, 7. 
Gruppe XVIII, 1. 

Die Zahl der Bra u e r wird eine gewisse Anzahl von An-
gelernten enthalten. 

Die Zahl der Put z mac her diirfte Angelernte enthalten. 
Die Was c her sind in der Statistik nicht ermittelt. 
Die Zahl der M a u r e r . enthli.lt 3uch verwandte Berufe (siehe 

XVIII, 8). . 
Gruppe XVIII, 8. Die P I a t ten leg e r sind in der Zahl der Maurer enthalten. 
Gruppe XVIII, 11. Die 0 fa n set z e r und S c h 0 r n s t il i n b a u e r sind bereits 

unter IV, 4 erfallt. . 

4. Die Ver. . Die Berufszahlung weist im ganzen 4749744 unselbstandige Hand
:.!~~.~e:r werker aus. . Aus dieser Gesamtzahl muUten ausgesondert werden die 
H ~ut ks Zahl der Handwerker in Handwerksbetrieben und die Zahl der Hand
~cl!rt,' werker in Industriebetrieben. Bei den Handwerkern in Industrie
u~~~::rge betrieben sind die eigentlichen Fabrikhandwerker und die Betriebs
Wlrtschafts· handwerkerzu trennen, Da einerseits die Zahl der Handwerker in 

gruppen 'Handwerksbetrieben durch die Enquetestatistik festgestellt ist und 
andererseits die amtliche Berufszahlung eine besondere Auszahlung der 
,Betriebshandwerker vorgenommen hat, war mittels Verkopplung beider 
Statistiken die Losung der Aufgabe moglich. 

In Handwerksbetrieben wurden 2283712 Handwerker festgestellt. 
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Die Zah1 del' Betriebshandwerker in del' Wirtschaft betragt 1 222 392 
Personen1). . • 

Ala "Betriebehandwerker" sind in der Berufsstatistik solche Personen 
gezlihlt, die in e.inem so~nannten berufsfremden Betrieb mit Handwerks. 
arbeiten beschiftigt werden. Ale salcha kommen Instandhaltungsarbeiten (an 
Gebliuden, Maechinen uew.) und Neuanfertigun~n (Werkreuge, Geschirre, 
Bauten usw.) in Betracht. Unter berufsfremden Betrieben werden solohe 
Betriebe verstanden, die andere Erzeugnisse als solcha des betreffenden Hand. 
werkszweiges. herstellen, in dem der. Betriebshandwerker beruflich tiitig ist. 
Ala Betriebshandwerker sind beispielsweise Schlosser in Textilfabriken oder 
Bottcher in Brauereien tiitig. Dage~n sind Schlosser in Maechinenfabriken und 
Bottcher ill Fa.l3fabriken als ,,Arbeiter in charakterietischen Berufen" geziihlt 
und im vorliegenden Zusammenhang ale ,,Fabrikhandwerker" behandelt. 

"Ober d·as ZUBtandekommen der Zahl von 1222 392 Betriebshandwerkern 
ist folgendes zu bemerken. 

In der Zahl der Betriebshandwerker und Hilfsberufe sind sowohl Hand
werker als auch Nichthandwerker (z. B. Glirtner, Kellnerusw.) enthalten. Die 
genaue Zahl der Nichthandwerker lli.l3t mch nicht feststellen. Es ist aber zu 
beachum, da.13 in der Position b der Berufsziihlung - ,,Angestellre" - eine 
gro/3ere Anzahl von Handwerkern enthalten sein diirfte, die heute unter einer 
anderen Berufsbezeichnung tiitig sind. Hierher gehoren z. B. Lokomotivfiihrer, 
F·ahrer, Heizer, Maschinisten u. a., die fast durchweg gelernte Schlosser oder 
Schmiede sind. Es wird daher angenommen, da.13 die Zahl der unter c 2 
(Betriebshandwerker und Hilfsberufe) zuviel erfa.l3ren Handwerker sich mit 
der Zahl derjeni~n Handwerker ausgleicht,die in anderen Positionen. der 
Berufszlihlung, insbesondere in b 1 und b 2 auf~fiihrt sind. 

Die Betriebsh1lndwerkel' vertei1en sich auf samtliche Wirtschafts
abteilungen, und zwar im folgenden Verhaltnis: 

Abteilung A: Landwirtschaft. 

" 
" 
" 
" 
" 

B: Industrie und Handwerk 
C: Handel und Verkehr • 
D: Verwaltung, Heerwesen 
E: Gesundheitswesen. 
F: Hausliche Dienste 

zusammen. 

56098 
766186 
300642 
36699 
26265 
36502 

1222392 

Weitaus die gro.llte Zahl Betriebshandwerker findet sich in 
"Industrie und Handwerk", und zwar rund eine drai Viertel 
Million. Bei einer Beschaftigtenzahl von 13 239 223 Personen bedeutet 
dies einen Anteil von 5,8/fO. 

In Abteilung C: Ha n d a1 und V e rkehr betragt die Zah1 der 
Erwerbstatigen 5 273 502 Personen, die Zahl del'· Betriebshandwerker 
und Rilfsberufe 300 642. Es' sind sonach rund 6 % del' beschaftigten 
Personen Handwerker. Rier ist an die Feststellung zu erinnern, da./l 
unter den technischen Angestellten, namlich Heizern, Lokomotivfiihrern, 
Triabwagenfiihrern, Maschinisten, Fahrern mit zusammen 249 470 Per
sonen sich eine gro.lleAnzahl gelernter Handwerker (Schlosser, 
Schmiede) befindet, worauf die Statistik nicht eingeht. 

Der Anteil der Betriebshandwerker an del' Zahl der in der Lan d -
w i r t s c h aft Tatigen ist erklarlicherweise unerheblich. 

il) Die Betdebshandwerker sind in Band 402 der Statistik des DeutBchen· 
Reichs gesondert ausgewiesen lBezeichnung: c 2). 
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Auch in den kleineren G ewe r b e - A b t e i 1 u n g e n'D bis F ent
fallen auf Betriebshandwerker noch 2,7 % der beschaftigten Personen. 
Insgesamt erhellt, dan die Streuung der Handwerker fiber das Gebiet 
derWirtschaft recht mannigfaltig 'und zahlenma.aig ganz erheblich ist. 

Die Zahl der :e: and w e r k e r i n I n d u s t r i e b et r i e ben, also 
der eigentlichen Fabrikhandwerker, macht nunmehr den Rest der Ge
samtsumme mit 4749744 Handwerkern abzfiglich der unselbstandigen 
Handwerker in der Handwerkswirtschaft und der Betriebshandwerker 
aus. Sie betragt 1 243 640 Personen. 

Del' aunerhalb der Handwerkswirtschaftstehende Teil des hand
werklichen Berufsstandes umfaUt nach diesen Berechnungen insgesamt 
2 466 032 Personen. 

AnteilmaUig ergibt sich fUr. das unselbst1i.ndige Handwerk auUer
halb der Handwerkswirtschaft dieses Bild: 

Fabrikhandwerker 1 243 640 = 50,4 v.H. 
Betriebshandwerker. .. 1 222 392 = 49,6· " 

zusammen. 2466032 = 100 v.H. 

Die Frage nach dem Anteil der Handwerker auUerhalb der Hand
werkswirtschaft an der Gesamtzahl der Berufstatigen in "Industrie und 
Handwerk" beantwortet sich dahin: . 

Hauptberuflich Erwerbstatige in Gewerbe-Abteilung B = 13239223, 
Zahl der Handwerker atillerhalb der Handwerkswirtschaft 2 466 032 

= 18,6 1%. 
Hiernach betragt die Zahl der unselbstandigen Handwerker auUer

halb der Handwerkswirtschaft fast ein FUnftel samtlicher Erwerbs
tatigen in "Industrie und Handwerk". Sie verteilt sich zu fast gleichen 
Half ten auf Fahrikhandwerker in "Industrie und Handwerk" und Be
triebshandwerker in allen Wirtschaftszweigen. 

Bezfiglich der beruflichen Zusammensetzung der Arbeiterschaft in 
,,,Industrie und Handwerk" und dem Anteil der handwerklichen Krafte 
an dem beruflichen Aufbau wurden besondere Feststellungen getroifen. 

Die Berufszahlung 1925 gibt ffir die Gewerbe-Abteilung B "Indu~ 
strie und Handwerk" die folgenden Zahlen fiber die Zusammensetzung 
der Berufstatigen: 

Hauptberuflich Erwerbstatige insgesamt 
Arbeiter zusammen . . . . .. . 
Arbeiter in charakteristischen Berufen 
Obrige Arbeiter . . • . . . . . 
Betriebshandwerker . . . . . . . 

13239223 
9781396 
5723036 
3292174 

766186 

Ferner wurden in der vorliegenden Darstellung bereits folgende 
Zahlen ermittelt: 

Unselbstandige Handwerker in der Handwerkswirtschaft 2 283 712, 
Fabrikhandwerker in der Industria. . . . . . . . 1 243 640. 
Aus diesen Zahlen wurde dia ant ail m Ii U i g e Z usa m men -

sat z u n g d erA r b e i t n e h mer s c h aft i n "I n d u s tit- i e u n d 
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Han d w e r k" (Arbeiter verschiedener Art, Gesellen, Lehrlinge) wie 
folgt -errechnet. _ . 
" Zunachstwurde festgestellt, in welchem Verbaltnis die in der 
Berufszablung 1925 ermittelte Zahl der sogenannten "ArPeiter i~ 
charakteristischen Berufen" (e 1) sich.zusammensetzt: ' .-
Handwerker in Handwerksbetrieben. . . . 2 283 712 = 39,9v.H. 
Fabrikhandwerker . -. . . . . . . . . 1243640 = 21,7 ". 
Industriearbeiter in charakteristischen Berufen2195 684 = 38,4 " 

cl Arbeiter in charakteristischen Berufen . 5723036 = 100 v.H. 

Die Arbeiter in charakteristischen Berufeil verteilen sich hiernach 
zurund vier Zehntel auf Handwerker in Handwerksbetrieben, zu rund 
zwei Zehntel auf Handwerker in Industriebetrieben und zu rund 
vier Zehntel auf eigentliche Industriearbeiter.. - . 

Unter Zusammenziehung der Handwerker innerhalb un4: auBerhalb 
der Handwerkswirtschaft ergibt sich rur den Personenstand der 
"Arbeiter in charakteristischen Berufen" (c 1) folgendes Bild: 

Zahl der Handwerker in Gruppe cl = 3527352 = 61,6 v.H. 
" " Arbeiter " "_,, = 2 195 684 = 38,4 " 

Gesamtzahl der Arbeiter in Gruppe c 1 = 5 723 036 = 100 v. H. 

Unter den "qualifizierten" Arbeitern der Abteilung Industrie und 
.Handwerk, d. h. solchen in charakteristischen Berufen, sind sonach rund 
sechs Zehntel Handwerker enthalten. 

Die "Arbeiter in charakteristischen Berufen" (c 1) bilden zu
sammen mit den "Betriebshandwerkern" (c 2) und den -"iibrigen 
Arbeitern" (c3) die gewerbliche Arbeitnehmerschaft nach folgendem, 
Verhaltnis: 
C1 Arbeiter in charakteristischen Berufen . 
c2' Betriebshandwerker und Hiltsberufe. 
eS Vbrige Arbeiter. 

c Arbeiter. . . . . . . 

5723036 = 58,5 v.lI. 
766186 = 7,8 " 

3292174 = 33,7 " 
9781396 = lOOv.H. 

Wie setzt sich nach Ausschaltung der in der Handwerkswirtschaft 
tatigen Krafte die Arbeiterschaft in "Industrie und Handwerk" zu
sammen? -Die Antwort hierauf gibt die nachstehende Ubersicht, die sich 
auf die industrielle Arbeiterschaft imengerenund strengen Sinne 
bezieht: 

Zahl der Handwerker auBerhaIb der Handwerkswirtschaft: 
Industriehandwerker . . . . . 1 243 640 
Betriebshandwerker. . . ~ ., 766 186 2 009 826 = 26,8 v.H. 

Zahl der Industriearbeiter ohne Handwerker: 
In charakteristischen Berufen . . 2195 684 
Vbrige Arbeiter. . . . . . . 3292 174 5487 858 = 73,2 " 
Zahl der Handwerker u.Arbeiter in der Industrie 7497684 = 100 v.H. 
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, Aullerhalb der' Handwerkswirtschaft, d. h. in der eigentlichen 
Industrie, werden nicht weniger ala 2 Millionen Handwerker, das sind 
rund27 % des industriellen Arbeiterstandes von 7,5 Millionen, 
beschii.ftigt. ' , 

Die Zusammensetzung ,der' gesamten Arbeitnehmerschaft in ,,B, 
'Industrie und Handwerk" aus den verschiedenen Personengruppen er
hellt folgende Zusammenstellung: 

Zahl der unselbstli.ndigen Handwerker in B.: 
l1i Handwerksbetrieben . . . . 2 283 712 
In Industriebetrieben . . . , . 1 243 640 
Betriebshandwerker . . . :.. 766 186 4293 538 = 43,9 v.H. 

Zahl der Ind!lstriearbeiter in B.: 
In charakteristischen Berufen . . 2195684 

,Obrige Arbeiter. . . . . . . 3292174 5487858 = 56,1 " 
Zahl der Arbeiter in B. fiberhaupt • . 9781396 = 100 v.H. 

Unter Einbeziehung der in der Handwerkswirtschaft beschii.ftigten 
Handwerker beliiuft sich der Anteil der Handwerker in der gewerb
lichen Arbeiterschaft auf rund 44 %. 

In dar Zahl der Handwerker in Handwerksbetrieben sind die Fri
seure mit 69432 Personen enthalten, dagegen gliedert die Reichs-. 
ziihlung von 1925 die Friseure aus der Gewerbe-Abteilung B aus und 
weist .sie der Abteilung E Gesundheitswesen und hygienische Gewerbe 
(Gruppe XXV) zu. Dadurch wird aine Korrektur der errechneten 
Zahlen erforderlich. Diese wurde in der Weise durchgefiihrt, daB die 
Zahl der in den Handwerksbetrieben beschiiftigten Friseure von der 
Gesamtzahl der Handwerker in Handwerksbetrieben abgesetzt wird. Die 
Zahlen ffir die Gewerbe-Abteilung B "lndustrie und Handwerk" ver
stehen sich dann ohne das Friseurgewerbe. Die zuletzt aufgemachte 
Berechnung fiber die Verteilung der Arbeiter in Industrie UIid Handwerk 
iindert sich alsdann wie folgt1): 

Zahl. der unselbstli.ndigen Handwerker in B.: 
ID. Handwerksbetrieben . . . . 2 214 280 
In Industriebetrieben . . . . . 1 243 640 
Betriebshandwerker. . . . .. 766186 4224106 = 43,2 v.H. 

. Zahl der Industriearbeiter in B.: 
In charakteristischen Berufen . . 2265116 
Obrige Arbeiter. . . . . . . 3292174 5557290 = 56,8 " 

Zahl der Arbeiter in B. fiberhaupt " . 9781396 = 100 v.H. 

1) Da die Zahl der Friseure in der Reichsstatistik (Berufsziililung) mit 
61056, in der Enquetestatistik jedooh mit 69432 angegeben ist, liSt sioh keine 
exakte Korrektur durchfiihren. Die Differenz mit rund 8000 Per9<lnen muSts 
v~rIlaohliissigt werden. 
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Fiir eine absolut einwandfreie Berechnung der Verteilung der 
Arbeiter in "Industrie und Handwerk" reicht jedoch die Aufgliederung 
dar beruflichen und gewerblichen Z1i.hlung nicht aus. Die von der Hand
werksgruppe errechneten Zahlen konnen daher aus diesen und anderen 
statistischen Fehlerquellen jeweils nur als Verh1i.ltniszahlen gewertet 
werden. Sie diirfen unter dieser Beschr1i.nkung aber Anspruch auf Giil
tigkeit erheben. 

Wie ein V ergleich mi~ der Enquete-Statistik zeigt, sind' die von 
der Berufsz1i.hlung ausgewiesenen Zahlen fUr einige Handwerksberufe 
(Rot- und Gelbgieller, Weber, Molker, Monteure, Installateure, Tisch
ler, Schlosser) zu hoch. Vermutlich ist in diesen Handwerksgruppen 
jeweils eine grollere oder kleinere Anzahl Angelernter mitgez1i.hlt worden. 
EB ist jedoch kein Mallstab dafiir vorhanden, wieviel Personen jeweils 
abzusetzen sind. Umgekehrt entzieht sich der Kenntnis, wieviel Hand
werker von der Berufsstatistik nicht erfallt sind, da die zahlenm1i.llig 
schwachen Handwerksberufe nicht besonders ausgez1i.hlt sind. ' Es wird 
angenommen, dall beide Abweichungen sich gegenseitig aufheben. 

Leider l1i.llt sich die anteilsm1i.llige Zusammensetzung der Arbeit
nehmerschaft, wie sie fUr die Gewerbe-Abteilung B "Industrie und Hand
werk" als Ganzes gekl1i.rt ist, nicht auch fiir die Gewerbegruppen einzeln 
feststellen. Auf Grl,lIld der verfiigbaren Unterlagen ist es beispiels
weise fiir die Gruppe XIV-XV ,,Holz- und Schnitzstoffgewerbe" nicht 
moglich, die Anzahl der Industriehandwerker getrennt von den Indu:
striearbeitern zu errechnen. Beide Gruppen sind vielmehr gemeinsam als 
"Arbeiter in charakteristischen Berufen" gez1i.hlt. Zwar sind die 
Zahlen fiir die Handwerker in Handwerksbetrieben und fiir die Betriebs
handwerker vorhanden, es l1i.llt sich aber nicht feststellen, wievial 
gelernte Tischler neben nur angelernten in den Mobelfabriken be
sch1i.ftigt sind. 

Dagegen lassen sich durch G e g e n ii be r s tell u n g d e r 
Zahlen der amtlichen Berufsz1i.hlung und der 
E n que t est a tis t i k weitere lehrreiche Aufschliis/)e gewinnen. In 
der anschliellend aufgestellten Tabelle sind unter "Handwerksberuf
lichen 1925" diejenigen Handwerkst1i.tigen verstanden, die aus den Zahlen 
der Berufsz1i.hlung an Iland der "Ordnung der Gewerbearten fiir eine 
Erheb~g iiber das Handwerk" ausgesondert werden konnen, unter 
"Handwerkern 1926" die unselbst1i.ndigen Handwerker in den Hand
werksbetrieben (Gesellen und Lehrlinge) nach den Feststellungen der 
Enquetestatistik. Auch bei der Wertung dieser vergleichenden Zahlen
reihen ist jedoch zu beachten, dall Ziffern verschiedener statistischer 
Herkunft in Beziehung gesetzt werden (s. Tabelle auf S. 30). 

Die angefiihrten Hunderts1i.tze geben an, wie viele der jeweils vor
handenen Handwerker in der Handwerkswirtschaft t1i.tig 'sind. Die 
geringste Abwanderung haben hiernach das Bauhandwerk (20,6 %), die 
Nahrungs- und Genullmittelhandwerke (28,9%), die Bekleidungs- und 
Reinigungshandwerke (29,7 '0/0) und die Papier- und Vervielf1i.ltigungs- , 
handwerke (37,8%) zu verzeichnen. Bei den iibrigen Handwerken 
beeinHussen verschiedene Ursachen daB Zahlenbild .. Bei den Leder- und 
Holzhandwerken diirfte zwar vorwiegend noch Abwanderung der im 
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Handwerks- Handwerker Gewerbe berufliche v.H. 
1925 1926 

IV. Gewerbe der Steine und Erden . 79513 30849 38,8 
V - VIll. Eisen- und Metallgewerbe . 1633961 397641 24,3 

IX. Chemisches Gewerbe. . - 1072 -
X. Textilgewerbe . • . 300644 14486 4,8 

XI. Pa~iergewerbe . . . 153443 95496 62,2 
XII-XIll. Le ergewerbe ... 76354 32354 42,4 
XIV-XV. Holzgewerbe •... 592491 275769 46,5 

X VI. N ahrimgsmitteIgewerbe 397834 282685 71,1' 
XVII. Bekleiduntsgewerbe . 5783141) 4066631) 70,3 
XVIll. Baugewer e . . . . 937190 744158 79,4 

x;IX. Sonstige • . • . . . . - 2589 -
I 4749744 I 2283712 I 48.1 . 

Handwerk ausgebilaeten Krafte in Industriebetriebe v(lrliegen. 1m 
Gewerbe der Steine und Erden wird der hohe Anteil der nicht im Hand
werk Tatigen (61,2 %) dadurch bedingt, daB sich darunter groBtenteils 
industriell Ausgebildete, oft nur Angelernte befinden. Ganz fiberwiegend 
ist dies im Textilgewerbe der Fall, wo die Handwerksberuflichen zu 95,2 % 
au.llerhalb des Handwerks stehen.Es handeltsich hier nicht urn hand
werklich geschulte "Weber" im alten Sinne, sondern urn Fabrikarbeiter, 
die ffir Verrichtungen am maschinellen Webstuhl angelernt sind. Beim 
Eisen- und Metallgewerbe, dessen Handwerker zu 76,3 % au.llerhalb des 
Handwerks stehen, istzunachst eine starke Abwanderung von im Hand
werk Gelernten (Schlosser, Mechaniker, Schmiede) nach der Industrie 

Verteilung der wichtigsten Handwerksberufe. 
Schlosser · 800491 davon 71,2v.H. in der Metallindustrie 
Schmiede und 

Kesselschmiede 213737 
" 

67,9 
" " " " Buchdrucker . 102378 " 92,8 
" 

im Buchdruckereigewerbe 
Sattler. 64481 

" 
70,1 

" 
im Sattlergewerbe 

Bottcher 20241 
" 

56,1 
" 

in Bottchereien 
Tischler 411635 " 72,4 

" 
im Holzgewerbe 

Zimmerer. 187658 
" 

80,3 " im Baugewerbe 
Stellmacher 69376 

" 
61,5 

" 
in Stellmachereien 

Backer und 
Konditoren 166945 

" 
94,6 

" 
in Backer- u. Konditoreien 

Fleischer • 106145 96,8 in Schlachtereien .. 
" " Schneiderund 

Scheiderinnen • 307367 
" 

94,2 
" 

o. ° im Bekleidungsgewerbe 
Schuhmacher. 112828 " 96,9 

" 
im Schuhmachergewerbe 

Maler · 203885 " 70,1 " im Baugewerbe 
Maurer. · 420654 " 88,4 " " " 

1) oEinschIie.BIich Reinigung. 
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vorhanden. Sodann bildet die Eisen~ und Maschinenindustrie' selbst 
Lehrlinge im steigenden Umfange aus, endlich werdenauch hier! ver
einzelt industriell Angelernte, die zu Facharbeitern aufriicken,statistisch 
als Handwerker bezeichnet worden sein. 

Ein erheblicher Teil der aullerhalb der Handwerkswirtschaft tatigen 
Handwerker arbeitet in der Eigenschaft als Betriebshandwerker. Nahere 
Anhaltspunkte hieriiber ergeben sich aus der vorstehenden. 1Jbersjch~'), 
die einzelne Verhaltniszahlen wiedergibt. ' ' , 

Die von der Handwerksgruppe errechnete Verteilung ·gelernter 
Handwerker auf die Industrie und sonstigen Wirtscbaftsgebietebew~ist 
die grolle Bedeutung des bandwerklichen Berufsstandes im Perso~en
aufbau der deutscben V olkswirtschaft. Die einzelnen Zahlen haben 
zwar nur den Cbarakter von Verhaltniswerten. Sie konnen in' Einzel
heiten etwas zu boch oder zu niedrig gegriffen sein. In der grundsatz
lichen Gestalt spiegeln die ermittelten Zahlenergebnisse jedoch die Wirk
licbkeit wider. 

1Jbe~ die Frage: "Inwieweit ist das Handwerk Rekrutierungsgebiet H~;'~::rk 
fii! d~e gelernten Krafte .der Indus~rie?" hat d~r Handwerksgrup.I!e sein a~".n.~. 
Mltghed B a 1 t r usc h emen vOll"klarenden Bencht erstattet. Das m dem I!!'bl~ 
.Bericbt verarbeitete Ma4lrial reichte aber leider zur GewinnlUlg eines g~"!m~n 
abschliellenden Urteils iiber die Lehrlingsausbildung in Industrie und ~:er 
Handwerk nicht aus. Die Beantwortung dieser fiir die kiinftige Lehr- us Ie 

lingsausbildung wicbtigen Frage wird daher nicht vor der Veroffent-
lichung der gesamten Einzelergebnisse der Reichsstatistik von 1925mog-
lich sein. Aber auch darin wird sie lleidem Feblen von. Vergleicl!Szahlen 
erheblicben Schwierigkeiten begegnen. Genauere Nachweise, die allein 
dem Untersucbungstbema nutzbringend naberzukommen vermogen,sind 
nur durch umstiindlicbe Sondererbebungen bei den beteiligten Wirscbafts-
kreisen und VerwaltungsbehOrden zu gewinnen. Die Versucbe, sich auf 
diesem Wege Mat.erialien zur Beurteilung der Lehrlingsfrage zu be
schaffen, mullten jedoch von der Handwerksgruppe .wieder aufgegeben 
werden . 

. Unter Vernachlassigung gewisser in der stastistiscMn Methode 
begriindeter Differenzen konnte lediglich festgestellt werden, dall in der 
Industrie 1 234 640 Fabrikhandwerker und 766 186 Betriebshandwerker 
tatig sind. 1Jber die Art ihrer Ausbildung sind exakte Unterlagen nicht 
vorhanden. Erst in jiingster Zeit hat sich dieIndustrie jedoch in nennens
wertem U mfange eigene Lehrwerkstatten eingerichtet. Der Grund· hier
fiir liegt teilweise in dem drohenden Facharbeitermangel, der als Folge 
des Geburtenausfalles wahrend des Krieges befiirchtet wird. 

Moglich ist dagegen der Nachweis, wieviel Lehrlinge in den Jahren 6. Die Zahl 

1925 und 1926 iiberhaupt vorhanden gewesen sind und wie sie sich auf Han::"ka
die Handwerksgruppen und die Betriebsgrollenklassen verteilen. In den lehrUnge 

Zahlen iiber den Anteil der Handwerker an den in "Industrie und 
Handwerk" beschiiftigten Unselbstandigen ist auch die Zahl der Lehr-
linge mitenthalten. 

11) Statistik des Deutschen. Reichs, Band 402, S. 225. 
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Die Verteilung der Lehrlinge gestaltet sich nach der Enquete-·· 
statistik wie folgt: 

Gewerbegruppe 

IV. Steine und Erden. . . . 5393 0,7 
V -VITI. Eisen- und Metallgewerbe . 181 992 23,8 

IX. Chemisches Gewerbe. . . . . . . 102 0,0 . 
X. Textilgewerbe . • . . . . • . • 2122 0,3 

XI. Papier- und Vervielfliltigungsgewerbe 18 889 2,4 
XU-XIII. Leder- und Kautschukgewerbe . . . 14 350 1,9 
XIV-XV. Hol~- und Schnitzstoffgewerbe . . • 117294 15,3 

XVI. Nahrungs- und Genu1lmittelgewerbe . 104 201 13,6 
. XVll. Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe 167 404 21,& 
xvm. Baugewerbe, . . .'. • . . . . 154 366 20,1 

Sonstige • . . . . . . . . . . .;.....;.....~~_...;5;.;;.5.;..3 --!-_...;0~,1~ 

Handwerk insgesamt . 766 666 1100 v. H. 

Innerhalb der Handwerkswirtschaft sind die Lehrlinge an der 
Gesamtzahl der. unselbstandigen Personen wie folgt beteiligt: 
Zahl der Gesellen im Handwerk. . . . . 1 517 046 = 66,4 v. H. 

" "Lehrlinge" " ..... 766 666 = 33,6 " 
Zahl der Unselbstii.ndigen im Handwerk 2283 712 = 100 v. H. 

Innerhalb des BerUfsstandes im Bereich von "Industrie und Hand
werk" betragt der Anteil der Lehrlinge: 
Zahl der unselbstandigen Handwerker in "In-

. dustrie und Handwerk". • . . . 4 293 538 
" " Lehrlinge in der Handwerkswirtschaft 766666 = 17,9 v. H. 

Gemessen an der Zahl der "Arbeiter" iiberhaupt in "Industrie und 
Handwerk" ergibt sich folgende Verhiiltniszahl: 
Zahl der Unselbstii.ndigen in "Industrie und. . 

Handwerk" iiberhaupt • . . . . 9 781 396 
" " Lehrlinge in der Handwerkswirtschaft 766 666 = 7,8 v. H. 

Sonach betragt der in der Handwerkswirtschaft herangebildete 
Nachwuchs genau die Halfte der darin vorhandenen Handwerksgesellen; 
auf jeweils 2 Gesellen entfallt in der Handwerkswirtschaft im Durch
schnitt 1 Lehrling.· Von der Gesamtzahl samtlicher in "Industrie und 
Handwerk" tatigen Handwerker Machen die Handwerkslehrlinge nahezu 
ein Fiinftel, von der Gesamtzahl der Beschiiftigten in "Industrie und 
Handwerk" rund ein Zwolftel aus. Die Handwerkswirtschaft stent iill 
beachtenswerten Umfange demnach der gewerblichen Giitererzeugung 
immer noch gelernte Arbeitskriifte zur Verfiigung. • 

Vergleichsweise werden noch die amtlichen Zahlen iiber die Lehr
lingshaltung in "Industrie und Handwerk" mit den Erhebungsergelr 
nissen der Handwerksgruppe in Beziehung gesetzt. 
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. Die Reichsstatistik 19251
) stellt in "Industrie und Handwerkcc ins

gesamt 965127 Lehrlinge fest, und zwar varteilt sich diese Zabl: auf 
die wichtigsten Betriebsgro.Benklassen wie folgt: 

B. Industrie und Handwerk, Gewerbegruppe III bis XIX 
GrlS6enklasse Lehrlinge v. H. der BeschiiItigten 

bis 5 Personen 378668 12,9 
6-10 • 156173 17,4 

" 11-50 
" 

199016 8,1 
iiber 50 

" 
217533 . 3,4 

Insgesamt 951390 7,5 

E. Gesundheitswesen und hygienische Gewerbe, 
Gruppe XXVI 

bis 5 Personen 10536 7,6 
6-10 

" 
2358 6,7 

11-50 
" 

566 0,7 
iiber 50 

" 
277 0,2 

Insgesamt 13737 3,5 

B eide A bteilungen Lehrlinge zusammen 
(Gruppe ill-XIX und XXVI) 

bis 5 Personen 389 204 
6-10" 158 531 

11-50" 199582 
iiber50" 217810 

Insgesamt 965 127 

40,3 
16,4 
20,7 
22,6 

100v.H. 

Nach einem besonderen VerfahrenZ
) rechnet die amtliche Statistik 

rund 544 000 der vorhandenen Lehrlinge, das sind rund 56 '0/0, zum Hand-

.i) Wirtschaft und Statistik, 1929, Heft 5, S. 194 ft. . 
2) Wirtschaft und Statistik 1929, S. 195, Anmerkung:· "Bei der gewerb

lichen Betriebsziihlung yom 16. Juni 1925 wurde. das Handwerk nicht beson
dere erhoben. Fiir die nachfolgenden Betrachtungen wurden daher die Er
gebniSBe in der Weise verwertet, daB zuniichst siimtIiche Gewerbezweige 
herausgezogen wurden, in denen die Herstellung der Erzeugnisae vorwiegend 
oder doch in bedeutendem Umfange auf handwerklichem Wege ge9(lhieht. 
Diejenigen Gewerbezweige, die nach der Gliederung der amtlichen Gewerbe
systematik fast ausachlieBlich Handswerksbetriebe umfassen, wie Schmiederei, 
Sahlosserei, Klempnarei, Drechslerei, Biicloorei, Konditorei, Fleischerei, GIaaerei, 
Ofensetzerei, Photographen, Friseure und Schornsteinfeger, wurden vollstiindig 
dem Handwerk zugerechnet. Bei den iibrigen Gewerbezweigen, in denen 
Handswerka- nnd Industriebetriebe gemiacht vorkommen, wurden nur die Be
triebe bie zu 10 Peraonen als Handwerksbetriebe angesehen. Wenn die Zahl 
der in einem Betrieb beschiiftigten Personen und der Umfang seiner maschi
nellen Ausstattung heute auch kein enllscheidendes Merkmal mehr dafiir 
bietet, ob dar Betrieb ein handwerklicher oder ein Fabrikbetrieb ist, 80 diirften 
doch die nicht einbezogenen Handwerksbetriebe iiber 10 Personen und die zu
viel erfaBten nicht handwerksmiiBigen Betriebe unter 10 Personen Bich im 
groBen und ganzen ausgleichen." 
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wetk: : Es sei hierbei daran erinnert, da.llbeider Abgrenzung des Hand
werks; die die Reichsstatistik mit Hilfe . des Begriffes "Kleingewerbe" 
vorgenommen hat, die· Zahl der Betriebe urn fiber 100 000 Betriebe zu 
hoch, die Zahl der bescnaftigten Personen urn rund 500 000 zu niedrig 
ermittelt wurde. Das bedeutet, da.ll die durchschnittliche Betriebsgro.lle 
im Handwerk zu niedrig angesetzt und die Zahl der in den Betrieben der 
Handwerkswirtschaft . Beschaftigten im Durchschnitt gro.ller ist als im 
"Kleingewerbe". Da die Abgrenzung' des "Kleingewerbes" die Hand
werksbetriebe mit fiber 10 beschaftigten· PersOnen auJler Ansatz la.llt, 
ist aus der 'niedrigen Lehrlingszahl der Reichsstatistik zu schlie.llen, 
da.ll gerade in den Handwerksbetrieben mit fiber 10 beschaftigten Per
sonen zahlreiche Lehrlinge gehalten werden. 

Die am t Ii c h e Z a hId e r Han d w e r k s I e h r Ii n g e verteilt 
sich auf die Hauptgewerbegruppenwie folgt:l) 

v.H. der v.H. der 
Handwerks- Lehrlinge 
, lehrlinge uberhaupt 

Metall 134492 24,7 13,9 
Holz . . 100500 18,4 10,4 
Nahrung. . 83708 15,4 8,7 
Bekleidung . 117448 21,6 12,2 
Bau . 66225 12,2 6,9 
Textil. 2651 0,5 0,3 
Papier 9399 1,7 1,0 
Leder 11999 2,2 . 1,2 
Sterne 2390 0,4 0,2 
Sonstige. 15835 2,9 1,6 

Insgesamt 544647 100 v.H. 56,4 v.H. 

• .. ']m: Interesse einer. moglichst vollstandigen .Aufklarung der Lehr
lingsfrage hat der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag mit 
dem Stichtag des 31. Dezember 1928 neuerdings eine Lehrlingsstatistik 
durchgefiihrt. Festgestellt wurden in 61 Handwerkskammer-Bezirken 
721563 Lehrlinge. Von 7 Handwerkskammer-Bezirken konnten keine 
Unterlagen beschafft werden. Die Gesamtzahl der Lehrlinge fu.r samt
[iche Kammerbezirke am 31. Dezember 1928 dfirfte aber der ffir den 
L. Oktober 1926 ermittelten Zahl von 766666 Lehrlingen ungefahr ent
~prechen. Dadurch ist bestatigf, da.ll die amtliche Ermittlung der Zahl 
1er Handwerkslehrlinge mit 544 000 unter der wirklichen Anzahl 
verbleibt. 

Die am 31. Dezember 1928 ermittelte Zahl der Lehrlinge in'der 
8:andwerkswirtschaft verteilt sich auf die verschiedenen Handwerks
gruppen nach der folgenden Tabelle: 

~)Es werden in der amtlicoon Darstellung noch umfangreiche Einzel~ 
aufschliisse fiber die Verteilung der HandwerkBlehrlinge ~geben, doch ist die 
Frage Mer nicht weiter zu verfolgen. 1m Teil B fiber die Handwerkswirtschaft 
sind die Lehrlingszahlen fur jeden Handwerkszweig einzeln nachgewiesen. 
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1. 
2-

S. 

4-

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

li. 

Lehrlingsstatistik fur den 31. Dezember 19281) 

w=weiblich 

Gewerbe der Steine und Erden . 
Eisen- und Metallgewerbe. 

Chemisches Gewerbe. . 
Textilgewerbe . 
Papier- und Vernelfiiltigungsgewerbe 

Leder- und Kautschukgewerbe 

Holz- und Schnitzstoffgewerbe 

Nahrungs- und Genullmittelgewerbe 

Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe. . 
Bau- und Baunebengewerbe 

Klirperpflege . 

Weibliche 

Gesamtergebnis 

Gesamtzahl 
der 

. Lehrlinge 

9877 
176872 

13w 
26 

IS83 
8Sw 

20522 
269w 

17945 
. lw 

89488 
8w 

102042 
S6w 

61963 
55099w 

151900 
8w 

28971 
6107w 

.fI60939 
60624 

721563 

Der Gesellenpriilung 
unterzogen sich 

mit Erfolg I ohne Erfolg 

2688 47 
53466 1289 

9w 
8 -

538 1. 
22w 

4997 162 
169w lw 

5S91 1 75 
3w 

28053 
7w 

29237 
13w 

18299 
20212w 
45247 

2w 
4830 
1571 w 

1

192749 
22008 

1214757 

SSO 

255 

274 
231w 
792 

128 
15w 

1 

3363 
und 29'} 

247w 

1 3629 

Da die Zahlenangaben dar Tabelle. fur 1928 unvollstli.ndig sind, 
lassen sich bine genauen Aufschlusse uber die in den einzelnen· Hand
werksgruppen eingetretenen Veriinderungen geben. Nach den statisti
schen Zahlen hat sich die Lehrlingszahl in der Gruppe der Steine und 
Erden, im Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe und im Leder- und 
Kautschukgewerbe erhOht. Ferner ist eine ErhOhung der Lehrlings
zahlen - entgegen den statistischen Angaben und im Hinblick auf ihre 
Unvollstli.ndigkeit - anzunehmen in den Gruppen der Eisen- und Metall
handwerke, der Nahrungs- und .Genullmittelhandwerke und der Bau- und 
Baunebenhandwerke. Vermindert hat sich die Zahl der Lehrlinge offen
sichtlich in den chemischen Handwerken, den Tetxilhandwerken, den 
Holz- und Schnitzstoffhandwerken und den Bekleidungs- und Reinigungs
handwerken. Innerhalb der einzelnen Handwerksgruppen sind die Ver-

1) Zur Ermittlung des Ergebnisses sind die vorhandenen Unterlagen von 
61 Kammern verwertet worden. Es fehlen die UnterIagen der Kammern 
Danzig, Hannover, Niirnberg, Passau, Schwerin, Sigmaringen und Stadthagen. 

0) Nichtbestandene von Ulm. 
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anderungen nicht einheitlich, vielmehr weisen einige Handwerkszweige 
'aine ErhOhung, andere gleichzeitig eine Verminderung auf. BesondefB 
ist das in derGruppe der Bauhandwerker (Haupt- und NeQenhand
werke) der Fall.' 

7. Hand- Unter im NebenberUf tatigen Handwerkern sind erstens diejenigen 
w~!Tttt:g- Erwerbstatigen jeder Art zu verstehen, die im Nebenberuf eine Hand
Nebenberuf werkstatigkeit ausuben, sodann auch diejenigen Handwerker, die neben 

ihrer Haupttatigkeit in einem Handwerksberuf noch nebenberuflich 
irgendeine andere Tatigkeit verrichten. Insbesondere kommt fUr beide 
Gruppen die Tatigkeit in der Landwirtschaft in Frage. 

Die bisher wiedergegebenen Zahlen uber die in der Wirtschaft 
tatigen Handwerker beziehen sich lediglich auf die hauptberuflich 
Erwerbstatigen. Die Gesamtzahl derjenigen, die irgendwie eine Hand
werkstatigkeit ausuben, erhoht sich uin die Zahl derjenigen, die ein 
Handwerk im Nebenberuf ausuben. Fur die Wirtschaftsabteilung B 
"Industrie und Handwerk" weist die Berufszahlung 1925 insgesamt 
332 607 Personen dieser Art aus; hiervon sind 195 986 hauptberuflich in 
der Landwirtschaft tatig. Beide Zahlen setzen' sich wie folgt zu
sammen1

); 

In "Industrie und Handwerk". neben-I Davon in der Landwirl-
. beruflich Tli.tige. schaft alB Hauptberuf . 

Selbstli.ndige . 232663 136344 
Angestellte . 7188 2942 
Arbeiter .. 68058 43588 
Faullliennri~lieder. 24698 13112 

332607 I 195986 

Es kann mit einiger Sicherheit angenommen werden, dall der ganz 
iiberwiegende Teil der genannten Selbstandigen in der Handwerks
wirtschaft tatig ist, da die industrielle Unternehmertatigkeit als Neben
beruf fUr Landwirte nicht in Frage kommt. Damit wiirde sich dieZahl 
der Selbstandigen, die einen Handwerksberuf ausiiben, um etwa 200000 
auf rund 1% Millionen Personen erhOhen. Von den Unselbstandigen, 
die nebenberuflich in "Industrie und Handwerk" tatig sind, diirfte die 
Mehrzahl auf Faorikarbeiter, nur ein kleiner Teil auf Handwerksgehilfen 
entfallen. 

VergleichsmoglichkeitElD mit den Zahlen der von der Handwerks
gruppe durchgefuhrten Erhebung bestehen nicht, da diese die nur neben
beruflich im Handwerk Tatigen nicht erfallt hat. tJbrigens ist es denk
bar, dall je nach den wirtschaftlichen Verhii.ltnissen. das Schwergewicht 
der Berufstatigkeit dieser Selbstandigen bald mehr in der Landwirt
schaft, bald mehr im Handwerk liegt. 

8. Hand· Von den in der Reichsstatistik festgestellten 1 785 113 Se 1 b s tan -
wk.:at!!.IJ' dig e n in "Industrie und Handwerk" iiben 438 173 Selbstandige iiber
-:!b~~3~,haupt emen Nebenberuf aus, .davon 377 313 im besonderen in der Land-· 
mit elnem'----

Nebenberuf 1) Statistik des Deutschen Reiche, Band '402, S. 228. 
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wirtschaft. Die Mehrzahl hiervon, schiitzungsweise rund 350 000 Selb
stiindige, diirften Handwerksmeister sein, etwa der Restsonstige· Klein
gewerbetreibende in "Industrie und Handwerk", beispielsweise Inhaber von 
Brauereien, Brennereien, Gerbereien, soweit diese nicht selbst zum Hand. 
werk ziihlen. Unter dieser Annahme sind von den durchdie Enquete
statistik errechneten 1320 515 Handwerkern (Betriebsinhaber) 26,5 % 
nebenberuflich in der Landwirtschaft tiitig. Von den 5 723 036 Arb e i ~ 
t ern inc h a r a k t e r i s tis c hen B e r u fen, die von" der Abtei
lung B "Industrie und Handwerk" umschlossen werden, sind 517 403 
oder rund 10'% nebenberuflich in der Landwirtschaft tiitig. Wie viel~ 
Handwerker hierunter enthalten sind, entzieht sich auch einer vorsich
tigen Schiitzung. Da sich auf dem Lande durchweg nur kleine Hand
werksbetriebe mit einer geringen Anzahl von beschiiftigten Gesellen 
befinden, diirfte ihre Zahl aber gering seili. 1m 'gesamten Gewerbe sind 
unter 1222 392 Bet r i e b s han d w e r k ern 131 721 oder rund 11 % 
nebenberuflich in der Landwirtschaft tatig. Der UIIifang der Berufs- ' 
vereinigung zwischen Handwerk ,und Landwirtschaft liifit sich zwar nicht 
exakt nachweisen, im ganzen besteht aber eine starke Verwurzelung des 
Handwerks in der Landwirtschaft. 

III. Abschnitt: Gesamtiibersicht iiber den Umfang des Hand
werks als Berufsstand 

Die Frage, in welchem. zahlenmiifiigen UIIifange nimint der gesamte 
Berufsstand des Handwerksan dem Personenaufbau von ,;Industrie und 
Handwerk" und weiterhin der gesamteIi V olkswirtschaft teil, hat die 

, Handwerksgruppe durch eigene Erhebungen und durch Berechnungen aus 
den amtlichen Statistiken zu beantworten versucht. Aus den von ihr 
gewonnenen Zahlenreihen ergibt sich folgendes .Qesamtbild iiber den 
.Berufsstand des '~andwerklf): 

D er Umfangde s Berufsstandes 
1. Die Handwerkswirtschaft: 

I. Selbstiindige. . . . . . . 
n. Unselbstiindige . . . . . . 
m. Mithelfende FamilienangehOrige 

2. Aufierhalb der Handwerkswirtschaft: 
n. UnselbsUindige . . . . . . 

3. Personenzahl insgesamt: 

1 320 515 = 33,8 v. n. 
2393037 = 61,1 v. H. 

201 650 = 5,1 v. H. 
3915202 = 100,0 v. H. 

2466032 

innerhalb der Handwerkswirtschaft. 3915202 = 61,4 v. H. 
aufierhalb der Handwarkswirtschaft. 2466032 = 38,6 v. H. 

zusammen 6 381 234 = 100,0 v. H. 

1) Die teilweise Wiederholung von Zahlenbildern konnte bei der zu
eammenfassenden Darstellung nicht vermieden werden. 

4. Buquet&-AuaachuB. m. 8. Arbeltsgr., 1. Baud. 37 



Sonach entfallen - unter Einbeziehung der Angestellten und mit
helfenden FamilienangehOrigen in der Handwerkswirtschaft - rund 
sechs Zehntel des Berufsstandes auf die Handwerkswirtschaft, rund 
vier Zehntel auf die Handwerker auUerhalb der Handwerkswirtschaft. 

AusschlieUlich Handwerksberufliche sind unter Absetzung der 
Angestellten (109325) und mithelfenden Familienangehorigen (201650) 
in der Handwerkswirtschaft tatig: 

I. Selbstii.ndige . . . . . . . . . 1 320515 = 21,8 v. H. 
II. Unselbstii.ndige . . . . . . . . 4749744 = . 78,2 v. H. 

darunter 
1. in der Handwerkswirtschaft 2283712 
2. Fabrikhandwerker. . 1 243 64,0 
3. Betriebshandwerker . 1 222 392 -------------------------zusammen 6070259 = 100,0 v. H' 

An der Gesamtzahl der hauptberuflich Erwerbstatigen in der 
deutschen Volkswirtschaft mit 32009300 Personen ist demnach der 
Berufsstand des Handwerks mit etwas iiber 6 Millionen gelemten Hand
werkern oder mit 6,4 Millionen Berufsstandsmitgliedern im. weiten 
Sinne (einschlieUlich Angestellten und mithelfenden Familienangeho
rigen) beteiligt. Rund . ein Fiinftel aller Berufstatigen in Deutschland 
gehOrt dem Handwerk ail. 

Ant e i lz i f fe r n des B e r u fs s tan des i n ,,1 n d u s t r i e un d 
Handwerk"ry. 

Die Selbstiindigen in "Industrie und Handwerk": 
Zahl der Selbstii.ndigen in ,,Industrie und 

Handwerk". . . . . . . . . . . 1 785 113 
Zahl der Selbstii.ndig~n in der Handwerkswirt-

schaft. . . . . . . . . . . . . 1 320 515 = 73,9 v. H. 

Die Unselbstandigen in "Industrie und Handwerk": 
Zahl der Unselbstii.ndigeJi in "Industrie und 

Handwerk". . . . . . . . . . . 9 781 396 
Zahl der unselbstii.ndigen Handwerker zus. . 4 293 538 = 43,9 v. H • 

. Die Handwerkswirtschaft im Rahmen von "Industrie und 
Handwerk": 
Zahl der hauptberuflich Erwerbstatigen in 

"Industrie und Handwerk" . . . . . 13 239 223 
Zahl der Handwerkstatigen in der Handwerks-

wirtschaft . . . . . . . . . . . 3604227 = 27,2 v. H. 

1) Die in der Handwerkswirtschaft t!i.tigen Angestellten und mithelfenden 
Familienangehorigen sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Ferner ist darauf 
zu achten, dal3 fur den Bereich "Industrie und Handwerk" nur 766186 (statt 
1222392 einschliel3lich Handel und Verkehr) Betriebshandwerker in Ansatz zu . 
bringen sind, so daB die Gesamtzahl der Berufsstandsmitglieder im engereD 
Sinn 5614053 Personen (nicht wie weiter oben angegeben: 6070259) betrigt 
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Der Berufsstand des Handwerks im Rahmen von "Indu
strie und Handwerk": 
Zahl der hauptberuflich Erwerbstatigen in In-

dustrie und Handwerk. . . . • . . 13 239223 
Zahl der Erwerbstatigen im Berufsstand des' . 

Handwerks (Selbstandige u. UnselbstiLndige) 5 614 053 = rd. 42 v. H. 

Endlich laUt sich aus den Unterlagen der amtlichen Berufszahlung 
von 1925 ermitteln, welcher Anteil der BevoIkerung des Deutschen 
Reiches seinen Lebensunterhalt aus Handwerksarbeit zieht. In der 
Statistik ist fur diesen Personenkreis die Bezeichnung "Berufszuge
horige" gebrauchlichj unter BerufszugehOrigen sind im folgenden die 
dem Berufsstand angehOrenden Erwerbstatigen e ins chi i e U I i c h 
der von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder verstanden. 

Durch die Berufszahlung ist die Zahl der BerufszugehOrigen smt
licher unselbstandigen Handwerker (4749744) mit 8401367 Personen 
statistisch festgestellt1). Das Verhii.ltnis der Erwerbstatigen zu den 
BerufszugehOrigen betrii.gt bierbei etwa 1: 2, d. h. es sind rund doppelt 
so viel BerufszugehOrige wie Erwerbstatige vorhanden. 

Die Zahl der BerufszugehOrigen in de r Han d w e r k s w i r t
s c h aft kann nur geschatzt werden; es werden dafur folgende MaU
stabe verwendet. Bei den selbstandigen Betriebsinhabern (Meistern) 
darf das Verhaltnis von Erwerbstatigen ziI Berufszugehorigen mit 1 : 3 
angenommenwerden. Di~ser: Verhii.ltnissatz stellt zweifellos die 
niedrigste Grenze dar. Auf jeden selbstandigen Handwerksmeistel' 
werden also nur zwei Familienangehorige (EhefrauUild einKind) ange
nommen. Von den unselbstandigen Handwerkern werden zunachst die 
Lehrlinge abgesetzt. Sodann wird auf die Zahl der Handwerksgesellen 
die Zahl der BerufszugehOrigen nach dem Verbaltnis 1: 2 berechnet. 
Dieses Verhaltnis liegt der amtlichen FeststeUung uber die Berufszu
gehOrigen der unselbstandigen Handwerker zugrunde. Die so errechnete 
Zahl kann bei der Annahme, daU verheiratete Gesellen in der Hand
werkswirtschaft weniger haufig beschaftigt sind als in der Industrie, als 
zu hoch erscheinen. Ais ausgleichender Faktor ist jedoch zu beachten, 
daU die. Zahl der Berufszuhorigen bei denselbstiLndigen Handwerks
meistem verhaltnismaUig niedrig angenommen ist. Es ist bekannt, daB 
die Nachwuchsziffer im gewerblichen Mittelstand nachst dar Landwirt
schaft mit zu den hochsten gJehOrt2). Fur die Angestellten werden keine 
BerufszugehOrigen berechnet, da es sich bier fast ausschlieUlich urn 
lediges Verkaufspersonal handelt. 

Unter diesen Voraussetzungen wurde zunachst die Zahl der Berufs
zugehOrigen in der Handwerkswirtschaft, anschlieUend diejenige fur den 
gesamten Berufsstand errechnet. 

1) Die Zahl ist aus der "Zusammenfassung der Berufe" in Band 402 der 
Statistik dee Deutschen Reichs herausgezogen . 

• ) Vierteljahrsberichte dee Thiiringischen Statistisclien Landesamte, 
7. Jahrgang, 1928, Nr. 4: "Bei den Selbstiindigen ist die Kinderzahl besonders 
hooh einmal in den Wirtschaftszweigen, in denen du Handwerk beeonders vor
herrscht, die Schicht der "Selbstiindigen" also vorzugsweise aus Handwerk&-
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Berufszugeborige der Handwerkswirtscbaft: 
1. Selbstandige ein~cbl. BerufszugebOrigen (1 320 515 X 3) 3 961 545 

IT. Unselbstandige Handwerker einscbl. BerufszugebOrlgen 
1. Lebrlinge . . . . . . 
2. Gesellen (1 517 046 X 2) . 

ITa~ Angestellte. . . . . . . . 
zusammen Personen 

766666 
3034092 

109325 
7871628 

Hiernach leben nahezu 8 Millionen Menschen von der Handwerkswirt
schaft, genau 12,6 '% der Gesamtbevolkerung des Reiches mit 
62410 619 Personen. 

Berufszugeborige des Berufsstandes: 
L SelbstandigeHandwerksmeister einschLBerufszugeborigen 3961545 

IT. unselbstandige Handwerker innerbalb und aullerbalb der 
Handwerkswirtscbaft einscbl. BerufszugebOrigen It. 
Berufsz1i.blung. . . . • . . . . . . . . . 8 401 367 

ITa. Angestellte in der Handwerkswirtschaft. . . . .. 109325 
insgesamt Personen 12472237 

An der Gesamtbevolkerung des Deutschen Reiches mit 
62410 619 Personen nimmt der Berufsstand des Handwerks sonach mit 
rund 20 % teil. Rund ein Fiinftel des deutschen Volkes ist wirtschaft
lich mit dem handwerklichen Berufsstand verknfipft. 

Wenn auch die aus den verschiedenen Zahlungen gewonnenen 
Ziffern nur als Verbaltniszahlen zu werten sind, so stellt doch die .vor
liegende trbersicht den Zahlenanteil des Handwerks an der gesamten 
Wirtschaft mit hinreichender Zuverlassigkeit und in genfigender Aus
fiihrlichkeit heraus. 

IV. Abschnitt Die Innungsorganisation I), 

Das Handwerk hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte kraftvoll 
in Innungen organisiert und auch dadurch seine Wettbewerbsfahigkeit 
bedeutend verstarkt. Dies veranlaGte die Handwerksgruppe, eine Sonder-
erhebung fiber die Innungsorganisation zu veranstalten. . 

meistern besteht, wie etwa im Baugewel'be und im Holz- und Schnitmtoff
gewerbe, anderersei1s bei den hausindustriellen Berufen, wie der Textilindustrie 
und der Industrie der Steine und Erden, sowie der Spielwarenindustrie." 

"Die eheliche Gebur1;enhaufi.gkeit nach Beruf und Berufsstellung der 
Manner." Sonderhefte zu Wirtschaft und Statistik, Nr. 5, 1929, S. 31: "Ver
hliltnismaBig hooh ist die Geburtenhaufigkeit auch in den Wir1schaftsgruppen,. 
in welchen der Handwerker oder gewerbliche Mittelstand ahlreich vertreten 
ist, in welahen es also neben einer verhliltnismaBig groBen Zahl von Selbstan
digen auoh eine )!iemlioh groBe Anzahl von Geeellen bzw. Arbeitern in Klein
betrieben, auf dem Lande oder in Kleinstlidten gibt." 

11) Eine geringe Zahl von freien Innungen ist auah auBerhalb der Hand
werkswhtschaft vorhanden. 
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Leider sind die Ergebnisse dieser Erhebung insofern unvollstandig, 
als sich aus ihnen die Verteilung der Innungen auf die einzelnen Berufe. 
nicht feststellenla8t. Die Handwerksgruppe versuchte aber vor allem zu 
ermitteln, in welchem Grade der Wille und die Fahigkeit des Berufs
standes zur Organisation lebendig geblieben ist. Zweifellos ist das eine 
Probe auf die wirtschaftliche Kraft, um so mehr, als die Innungsorgar 
.nisation die Grundlage fiir die gesamte offentlich~rechtliche, fachliche und 
wirtschaftspoli tische . Vertretung des Handwerks abgibt. Eingehendere 
Materialien uber die Innungsorganisation wurden auf Grund von Mit
teilungen des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages bereits 
im Statistischen Jahrbuch fur das Deutsche Reich, 1928, Seite 590, ver
offentllcht. Die dort mitgeteilten Zahlen weichen infolge nachtraglicher 
Berichtigungen der Handwerkskammern ein wenig von den bier bekannt
gegebenen Ziffern ab, doch bleibt der Gesamteindruck unverandert. 

Fur den heutigen Umfang des Reichsgebiets la8t sich folgende Ent. 
wicklung des InnungsweseDs feststellen: 

1907 Freie Innungen 
Zwangs- " 

1919 Freie " 
Zwangs- " 

1926 Freie " 
Zwangs- " 

Zahl der Innungen 

7513 = 69,560 I = 10804 3291 = 30,5% 
7878 = 58,9~ = 13379 
5501 = 41,4 % 
6294 = 36,8% - 17106 

10812 = 63,2% - . 

Zahl der Mitglieder 

257 2241- 477 402 220178 -
268035 
355593 = 623628 
196461 
740037 = 936498 

Die Btarke Zunabme der Zwangsinnungen und die Abnabme der 
freien Innungen ist unverkennbar. In der Regel werden freie Innungen 
nicht aufgelost, sondern in Zwangsinnungen umgewandelt, deren Mit
gliederzahl gewohnlich viel hOher ist. So hat sich seit 1907 der Anteil 
dar Zwangsinnungen an der gesamten Mitgliederzahl vollig verschoben. 

Von 100 Innungsmitgliedern entfielen auf7"'L~ . 
' .... " 4 \~.....l/ ... ->. fyI ~ .-<:',. ~ __ 

1 z.wangsiImungen Freie Innungen 
1907 46,1 53,9 
1919 57,0 43,0 
1926 79,0 21,0 

Die' Hundertsatze stellen sich, auf die Zahl d!)r Betriebs i n h abe r 
bezogen, wie folgt: 
1926 Zahl der Betriebe. . . . . . . . . 

" "Inhaber......... 
" "Innungsmitglieder uberhaupt. . 
" "Mitglieder von freien Innungen . 
" "Mitglieder von Zwangsinnungen . 

1307867 
1320515 

936498 = 70,9 % 
196461 = 14,9% 
740037 = 56,0%. 

Von den 936498 Innungsmitgliedern geMren 740037 = 79,%' 
den Zwangsinnungen und 196461 = 21 % den freien Innungen an. 

Die im Band 2 veroffentllchte Aufstellung uber die Verteilung 
der Innungen auf die einzelnen Kammerbezirke gibt sowohl fur die 
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einzelnen Landesteile als auch fiir den Bereich der einzelnen Kammern 
ein durchaus ungleichma.Biges Bild. Wenn auch die organisatorische 
Tatigkeit der Kammern und ihre Erfolge nicht iiberall die gleichen ge
wesen sind, so lallt sich doch auch heute noch feststellen, dall die In
nungsorganisation in Siiddeutschland am wenigsten verbreitet ist. Dort 
wird zuni grollen Teil das Organisationsbediirfnis gemischt-beruflicher 
Art immer noch durch Gewerbevereine befriedigt. N eben den Gewerbe~ 
vereinen und zum Teil an ihrer Stelle hat allerdings die fachliche Organi
sation in Innungen einen erheblichen Umfang angenommen. Besonders 
unentwickelt ist die Innungsorganisation im Kammerbezirk Sigmaringen 
mit 27,9:%, und im KammerOOzirk Konstanz mit 28,lro' in Innungen 
organisierten Handwerkern. Die hOchsten Hundertsatze innungsorga
nisierter Handwerkerweisen nord- und ostdeutsche Bezirke, an der 
Spitze Frankfurt a. d. O. mit 97,6%, auf. Auchin Westdeutschland, 00-
sonders in Westfalen (Al'nsberg mit 95,5%.) ist die Innungsorgani
sation stark ausgebaut. Die Dichte der Innungsorganisation ist an
scheinend unabhangig davon, ob die stadtischa oder landliche Siedlung 
uberwiegt. Ein Vergleich der drei Hansestadte Hamburg, Bremen, 
Lubeck untereinander zeigt bei gleicher stadtischer Siedlungsart, wenn 
auch recht ungleicher Grolle, £ehr verschiedene Zahlen. Ebenso sind die 
Lander Mecklenburg, und Oldenburg bei ahnlichen Bevolkerungsver
haltnissen sehr ungleich organisiert. 

Das Bild iiber die Innungsorganisation ist also nicht einheitlich, 
die Ausbreitung des Innungswesens lallt aber andererseits mit einem 
Reichsdurchschnitt von 70,9 :%, wohl erkennen, dall auch heute noch 
die Innungsorganisation die dem Handwerk angemessene Form des 
Zusammenschlusses darstellt. 
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B. Die Handwerkswirtschaft 

I. Abschnitt. Die Oesamtwirtschaft 

Die Handwerkswirtschaft wird gebildet durch die Gesamtzahl der 
Handwerksbetriebe, der in den Handwerksbetrieben tatigen Personen 
und der in ihnen verwendeten Sachkrafte. Eine etwas ausfiihrliche 
Darlegung ihrer zablenma.Gigen Zusammensetzung ist schon deshalb 
notwendig, weil man die Veranderungen im Bestand d.er Handwerkswirt
schaft schon immer als wichtiges Merkmal fiir die Beurteilung ihrer 
volkswirtschaftlichen Bedeutung und Entwicklung betrachtete. Das 
wesentliche Kennzeichen der Handwerkswirtschaft ist jedoch. nicht so 
sehr die zablenmallige Grolle der Betriebe als ihre innere Eigenart hin
sichtlich der Hervorbringung an individuellen Erzeugnissen ..und 
Leistungen. . 

Die zahlenmiiJ3igen Feststellungen iiber die Handwerkswirf.schaft beziehen 1. Grapple
sich im wesentlichen auf den Zeitpunkt der von der Handwerksgruppe durch- G rung ~erbl 
gefiihrten Bestandsaufnahmen (1. Oktober 1926 und 1. Oktober 1913). Aus cleresa~be 
bereits festgestellten Griinden blieb der Generalerhebung fiir das Jahr 1913 D8Ch 
leider der Erfolg versagt. Soweit Vergleichszahlen jedoch aus dem Bet1ebe
Jahre 1913 zu gewinnen waren, wurden die Veriinderungen gegeniiber ~.::.. e~~d 
der Vorkriegszeit beriicksichtigt. Die Erhebungstermine umschliel3en auch B~eb.
keine gradlinige Entwicklung; vielmehr hat der Krieg auch in der groBen
Handwerkswirtschaft me Entwicklun~ zwischen den zwei Augenblicksauf- gruppen. 
nahmen unterbrochen. Das HauptgeWlcht der Darstellung wurde daher auf 
den gegenwiirtig vorhandenen Zustand gelegt. Sie stiitzt sich auf Einzelergeb-
nisse der statistischen Erhebungen, die im Band 2 der Handwerksgruppe ver
iifientlicht sind.. Zu ihrer Ergiinzung muJ3ten teilweiee Aktenunterlagen des 
Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages herangezogen werden. 1m 
ersten Teil dieses Abschnittes wird die Gliederung der Handwerkswirtsohaft 
nach BetriebsgriiJ3engruppen und Handwerksgruppen aufgezeigt. Der zweite 
Abschnitt bringt die eingehenden Zahlennachweise iiber Umfang und 
Schichtung jeder Handwerksgruppe und weiterhin jedes einzelnen Handwerks-
zweiges. 1m einzelnen wurden insgesamt rund 100 Handwerkszweige besonders 
untersucht. 

Fiir die B.eantwortung der Frage, nach welcher. Grollenordnung sich 
die Betriebe der Handwerkswirtschaft zusammensetzen, bildet die 
Statistik sogenannte Betriebsgrollenklassen. Mehrere Betriebsgrollen
k 1 ass e n werden sodann zur Gewinnung iibersichtlicher Vergleichs
reihen zu einer Betriebsgrollen g r u p p e zusammengezogen. 

Als MeJ3ziffer fiir die Feststellung der BetriebsgriiJ3e dient im allgemeinen 
die Zahl der im Betrieb beschiiftigten Personen. Die Reichsstatistik versteht 
hierunter s ii m t Ii c he im Betrieb tiitigen Personen ohne Riicksicht auf ihre 



Stellung im Be1lriebe.. In den statistischen Erhebungen der Handwerksgruppe 
wurde im Gegensatz hierzu als MeBziffer fiir die Feststellung der Betrieb&
grollen in derHandwerkswirtschaft die Z:1.hl der Gesellen und Gehilfen geWl!.hlt, 
die im Betriebe tl!.tig sind. Die Handwerksbetriebe werden von der Handwerks
gruppe also in ihrer Eigenschaft als "Gesellenbetriebe" gegliedert. Hierdurch 
konnen zwar neue Aufschliisse gewonnen werden. Die wirkliche GroBe der 
Betriebe HiBt sich aber aus der Zahl der beschiiftigten Gesellen nicht ohne 
weiteres feststellen. Auf je 10 Gesellen konnen z. B. in den einzelnen Hand-' 
werkszweigen mehr oder weniger Lehrlinge beschiiftigt werden. Die Betri.ebe 
der HandwerkswirtBChaft wurden zuniichst ohne Beriicksichtigung der Zuge
horigkeit zu bestimmten Handwerkszweigen nach BetriebsgroBenklassen auf
geteilt. Die errechneten Zahlen haben daher als schematische Durchschnitts
werte nicht fiir den Einzelfall, sondern nur fiir das Ganze der Handwerkswirt-
schaft Geltung. . 

Von den 1 307 867 .Handwerksbetrieben entfallen, geordnet nach den 
verschiedenen BetriebsgroBenklassen: 

auf Betriebe mit 0 Gesellen 821393 Betriebe = 62,8 v. H. 
" " ,,1 "284903,, 21,8" 
" ". ,,2-3 " 122997" 9,4 " 
" " ,,4-5 " 33751" 2,6 " 
" " "6-10,, 25313" 1,9 " 
" " "11-20,, 11 700 '" 0,9 " 
" " "21-30,, 3 701 " - 0,3 " 
" " "31-40,, 1 576" 0,1 " 
" " "41:""50,, 963" 0,1" 
" " "fib!lr 50" 1570" - 0,1 " 

insgesamt 1307867 Betriebe = 100,0. v. H. 

Die Betriebe mit 0 Gesellen (nur Meister allein oder Meister und 
Lehrlinge)umfassen fiber sechs Zehntel der gesamten Handwerks
betriebe. Sie bilden damit den Stamm der Handwerkswirtschaft. 
Auf die Betriebe mit einem Gesellen entfallen weitere zwei Zehntel, auf 
die fibrigen BetriebsgroBenklassen dagegen zusammen nur knapp zwei 
Zehntel der Handwerksbetriebe. Die reichhaltige Gliederung der 
Handwerkswirtschaft in Betriebe verschiedener GroBenordnung zeigt, 
daB Handwerk und "Kleingewerbe" sich nicht voUstandig decken. Viel
mehr sind im Handwerk die oberen GroBenklassen noch verhaltnis
maBig stark besetzt. Insgesamt wurden 19510 Handwerksbetriebe mit 
fiber 10 Gesellen ermittelt. Industriebetriebe (Betriebe mit mehr als 
10 Beschiiltigten) sind nach der Betriebszahlung von 1925: 127 723 vor
handen1). Die Handwerksbetriebe mit mehr als 10 beschiiftigten Ge
sellen machen von diesen "Industriebetrieben" demnach 15,2 v. H. aus. 
In Wirklichkeit ist der Anteil der Handwerksbetriebe an den "Industrie
betrieben" noch bOher, da unter den "Handwerksbetrieben mit. weniger 
als 10 beschaftigten Gesellen" sich bereits zahlreiche Handwerksbetriebe 
mit mehr als insgesamt 10 beschaftigten Personen (GeseUen zuzuglich 
Meister, Lehrlingen und sonstigen Kraften) befinden. 

In Band 2 der Handwerksgruppe wurde die Verteilung nach 
BetriebsgroBenklassen fur die 19 wichtigeren Handwerkszweige, die 
zwischen 75 und 85 % samtlicher Betriebe der Handwerkswirtschaft 

1) Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 413 I. 



nmfassen, festgestellt. In der Klasse der Betriebe mit 0 Gesellen 
haben die Schneider und Schuhmacher das 'Obergewicht. In der 
Betriebsgrofienklasse mit 1 Gesellen stehen die Backer an erster 
Stelle. Es folgen die Schneider, die Tischler und dann die Schuh
macher. Die nacbsthOhere Klasse (2' bis 3 GeselIen) zeigti folgende 
Reihenfolge: Backer, Schneider, Tischler und Fleischer. In der Klasse 
4 bis 5 Gesellen fUbren die Maurer, dann folgen Schneider, Tischler, 
Maler und Zimmerer. In der Betriebsgrofienklasse 6 bis 10 GeselIen 
steben wiederum dia Maurer an erster, die Schneider an zweiter, die 
Tischler an dritter, die Maler an vierter und die Zimmerer an fiinfter 
Stelle. Die Maurerbetriebe bleiben in den folgenden Betriebsgrofien-

. klassen nunmehr an der Spitze, und zwar mit immer steigender Anteil
zahl. In der Klasse der Betriebe mit 11 bis 20 GeselIen folgen auf die 
Maurer wiederum die Schneider, Tischler, Maler und die Zimmerer~ In 
der nachsten Klasse (21 bis 30 GeselIen) ist die Reihenfolge: Maurer, 
Tischler, gemischte Baubetriebe, Buchdrucker und Schneider; in der 
Klasse mit 31 bis 40 GeselIen: Maurer, Buchdrucker, gemischte Bau
betriebe, Tischler und Maler; in der Klassemit 41 bis 50 GeselIen: 
Maurer, gemischte Baubetriebe, Bucbdrucker, Schneider und Maler. In 
der letzten Klasse mit iiber 50 GeselIen stehen die Maurer an dar Spitze, 
es folgen' gemischte Baubetriebe, Bucbdrucker, Tischler und Schneider. 

Eine gesonderte Ausrechnung und Gegeniiberstellung alIer 10 Be
triebsglrofienklassen wurde fiir die einzelnen Kammerbezirke und Hand
werkszweige in Band 2 der Handwerksgruppe durchgefiibrt. Zu Ver
gleichszwecken konnten daber im Generalbericht die Betriebsgrofien
k 1 ass en enger zusammengezogen werden. Unter moglichster An
naherung an die tatsachliche Betriebsgliederung in der Handwerkswirt
schaft wurden folgende Betriebsgrofien g r u p pen gebildet: 

Handwerkliche Kleinbetriebe = bis 3 GeselIen 
Kleinere Mittelbetriebe . . = 4-10 " 
Grofiere Mittelbetriebe .'. = 11-20 " 
Handwerkliche Grollbetriebe = iiber20 " 

Diese Gruppen~liederung gibt die vorhandenen GroBenordnungen der 
Handwerksbetriebe mnngemiil3er wieder als die Gruppeneinteilung der Reiche
statistik. Diese unterscheidet bekanntlich unter vorwiegender Beriicksichtigung 
der Betriebestruktur in der Industrie Kleinbetriebe (his 5 Personen), 
Yittelbetriebe (6bis 50 Personen), GroBbetriebe (51 bis 1000' Personen) 
und Riesenbetriebe (iiber lOOn Personen). Vergleichsmoglichkeiten zwischen 
der von der Handwerksgruppe und der Reichsstatistik vorgenommenen 
Gruppengliederung lie.Ben sich nur in Ausnahmefiillen &chaffen, Unter gewiseen 
Vorbehalten liiBt sich hochstens der "handwerkliche" Kleinbetrieb (bis 3 Ge
sellen) mit dem "gewerblichen" Kleinbetrieb (bis 5 Personen) vergleichen. 

Die Handwerksbetriebe verteilen sich wie folgt auf die 4 Betriebs-
grofiengruppen: 

Kleinbetriebe . . . 1229293 Betriebe = 94,0 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 59064" 4,5 " 
Grollere Mittelbetriebe 11 700" 0,9 " 
Grollbetriebe 7810" 0,6 " 

insgesamt 1307867 Betriebe = 100,0 v. H. 
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Die Handwerkswirtschaft wird demnach getragen von einem breiten 
Unterbau von Kleinbetrieben, auf dem sich drei Schichten von kleineren 
Mittelbetrieben, grl:i.Ueren Mittelbetrieben und Gro.l1betrieben lagern. 
Unter den Kleinbetrieben diirften sich neben einem iiberwiegenden Teil 
wirtschaftlich gesunder Betriebe zahlreiche Zwergbetriebe befinden. Die 
trbersetzung ist geringer in den Handwerkszweigen, die von dem Wett
bewerb der Industrie und des Handels weniger betroifen werden. In 
diesen Handwerkszweigen sind auch die handwerklichen Mittel- und 
Gro.l1betriebe am starksten vertreten. 

:i~~::%b Von der <;tliederung nach Betri~bsgro.l1engru.ppen im G e s .. a m t. -
Betrlebs· d u r c h s c h nIt t der Handwerkswl'rtschaft welCht naturgema.l1 dIe 
=:::~ durchschnittliche Gliederung in den verschiedenen Reichsteilen abo Je ei':z::n nach dem Grad der Durchsetzung der einzelnen Lander mit Handwerks
Lindern betrieben ergibt sich folgendes Bild, wobei wiederum auf die Untertei-

lung nach Handwerkszweigen keine Riicksicht genommen ist. 

Grundzahlen: 

Zahl der Klein- Kleinere Gro.Bere Gro.B-
Land Mittel- Mittel-

Betriebe betriebe betriebe betriebe . betriebe 

PreuLlen . 700302 655217 33570 6864 4651 
Bayern • 199314 190316 6760 1409 829 
Sachsen . 93698 88303 3940 760 695 
WU.rttemberg . 84526 79615 4055 584 272 
Baden 69110 55740 2555 486 329 
Hansestadte 32299 28755 2561 552 I 431 , 
Obrige Llinder' 138618 131347 5623 1045 603 

Deutsches Reich. I 1 307 867 I 1 229 293 I 59 064 11 700 7810 

Anteilzahlen in v. H. der Betriebe insgesamt: 

v.H. der v.H. der v.H. der v.H. der v.H. der 
Klein- kleineren gro.Beren GroB-Land Betriebe betriebe Mittel- Mittel- betriebe betriebe betriebe insgesamt insgesamt insge;;amt insgesamt insgesamt 

PreuLlen • 100 93,6 4,8 I 1,0 0,6 
Bayern • 100 95,4 3,4 0,8 0,4 
Sachsen . 100 94,3 4,2 0,8 0,7 
Wu.rttemberg . 100 94,2 4,8 0,7 0,3 
Baden 100 94,3 4,3 0,8 0,6 
Hansestlidte 100 89,0 I 7,9 1,7 U 
Obrige Ll1nder 100 94,8 4,1 0,7 M 

Deutsches Reich. I 100 94,0 4,5 0,9 0,6 

In der Gruppe der K 1 e i n bet r i e b e bleiben hiernach PreuJ1en 
und die Hansestadte unter dem Reichsdurchschnitt, letztere im ganz be-
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deutenden Grade. AIle anderen Lander sind, wenn aueh nur unerheblieh, 
fiber den Reichsdurchschnitt hinaus mit Kleinbetrieben besetzt. 

In der Gruppe der k 1 e i n ere n Mitt e I bet r i e b e halten sich 
Bayern, Sachsen, Baden und die "fibrigen Lander" unter dem Reichs
durchschnitt, daruber liegen Preufien, Wiirttemberg und insbesondere 
die Hansestadte, die nahezu den doppelten Anteilsatz aufweisen. 

In der Gruppe der g roll ere n Mit tel bet r i e be. bleiben 
Bayem, Sachsen, Wurttemberg, Baden und die "ubrigen Lander" unter 
dem Reichsdurchschnitt, Preufien und die Hansestadte, diese wiederum 
um fast das Doppelte, uber dem Reichsdurchschnitt. . 

In der Gruppe der G roll bet r i e b e bewegen sieh Preufien und 
Baden auf der Hohe des Reiehsdurehsehnitts, Saehsen und die Hanse
stadte liegen uber, dagegen Bayem, Wii.rttemberg und die "ubrigen 
Lander" unter dem Reiehsdurehschnitt. 

Der fUr den Durchsehnitt eines Landes erreehneten Gliederung naeh 3, DIe G~ 
Betriebsgrollengruppen liegen ihrerseits wiederum stark untersehiedliche PI=-. 
Verhaltnisse in der Wirklichkeit zugrunde. Ein Land wie Preufien~::-in 

vereinigt in sieh die verschiedenartigsten Wirtsehaftsgebiete mit. einer 10~
unterschiedlichen bevolkerungsmaJligen und wirtBchaftliehen Struktur. ~er
Die Durehsetzung mit Hail.dwerksbetrieben istdementsprechend auch besIrken 

innerhalb der einzelnen Landesteile durehaus vielgestaltig. Eine 
statistisehe Darlegung der betriebliehen Struktur des Handwerks ent-
halt fur samtliehe 68 Handwerkskammerbezirke des Deutsehen Reiehes' 
der Band 2 der Handwerksgruppe. Die Wechselbeziehungen zwischen 
dem Wirtschaftsaufbau eines Kammerbezilrkes und der betriebliehen 
Gliederung des Handwerks nach Betriebsgrollen wurden daher zusammen-
fassend nur fUr 10 wirtBchaftlich verschiedenartige Kammerbezirke 
dargestellt: Berlin, Dortmund, Konigsberg i. Pr., Oppeln, Stralsund, 
Regensburg, Freiburg i. Br., Bremen, Plauen und Detmold. 

Bezirk der Handwerkskammer B e r lin: ausgesprochen groG-
stadtisehe Wirtsehaftsbedingungen: 

Kleinbetriebe _ . . . 78717 Betriebe = 86,2 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 9 086" 9,9 " 
GroJlere Mittelbetriebe 2 204" 2,4 " 
Grollbetriebe. . . . 1378" 1,5 " 

Zusammen 91385 Betriebe = 100,0 v. H. 

Die durchsehnittliehe Betriebsgro.Be ubersteigt ganz bedeutend den 
Reichsdurehschnitt. Auf die Mittel- und Grollbetriebe entfallen 13,8 % 
der Handwerksbetriebe gegen 6 % im Reichsdurchschnitt. 

Bezirk der Handwerkskammer D 0 r t m un d: ausgesproehen in-
dustrielle WirtBchaftsbedingungen: 

Kleinbetriebe. . . . 27377 Betriebe = 94,6 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 1156" 4,0 " 
GroJlere Mittelbetriebe 247" 0,8 " 
Grollbetriebe. _ _ _ 161" 0,6 " 

Zusammen 28941 Betriebe = 100,0 v. H. 
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1m Kammerbezirk Dortmund entspricht der betrieblicbe Aufbau des 
Handwerks dem Reichsdurchschnitt. Die Kleinbetriebe sind sogar noch 
etwas starker vertreten als im Reichsdurchschnitt. 

Bezirk der Handwerkskammer K 0 n i g s b erg i. P r.: ostliche 
agrarische Wirtschaftsbedingungen: 

Kleinbetriebe. . • . 33313 Betriebe = 95,0 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 1 422" 4,1 " 
Grollere Mittelbetriebe 212 " - 0,6 " 
Grollbetriebe. . .. 119 " - 0,3 " 

Zusammen 35066 Betriebe = 100,0 v. H . 

. Der 'Reichsdurchschnitt verschiebt sich im Kammerbezirk Konigs
berg eindeutig nach der Seite des Kleinbetriebes hin. Die Kleinbetriebe 
iibersteigen die Durchschnittsziffer, wahrend aIle iibrigen Gruppen 
hinter dem Reichsdurchschnitt zuriickbleiben. 

Bezirk der Handwerkskammer 0 p pel n : siidostliche, teils 
agrarische, teils industrielIe Wirtschaftsbedingungen: 

Kleinbetriebe. . . . 16319 Betriebe = 95,6 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 512 " - 3,0·" 
Grollere Mittelbetriebe 127 " = . 0,7 " 
Grollbetriebe. . .. 119" 0,7 " 

Zusammen 17077 Betriebe = 100,0 v. H. 

Die kleinbetriebliche Struktur· ist noch starker ausgepragt als im 
Osten. Gleichzeitig tritt jedoch auch der grollere Mittelbetrieb und der 
Grollbetrieb starker hervor; der Grollbetrieb, und ZWaT auf Kosten des 
kleinen Mittelbetriebes, sogar noch starker als im Reichsdurchschnitt. 

Bezirk der Handwerkskammer S t r a I sun d : landliche Wirt
schaftsbedingungen im Norden: 

Kleinbetriebe 3844 Betriebe = 95,5 v.H. 
Kleinere Mittelbetriebe . 135 

" - 3,4 
" Grollere Mittelbetriebe 27 

" 
0,7 

" Grollbetriebe 17 
" 

0,4 
" 

Zusammen 4023 Betriebe = 100,0 v. H. 

Auch dieser Bezirk zeigt eine ausgesprochen kleinbetriebliche 
Schichtung. Mittel- und Grollbeti-iebe bleiben hinter dem Reichsdurch
schnitt zuriick. 

Bezirk der Handwerkskammer Reg ens bur g: ausgesprochen 
Hindliche Wirtschaftsbedingungen im Siiden: 
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Kleinbetriebe. . . . 13 958 Betriebe = 
Kleinere Mittelbetriebe 266 " -
Grollere Mittelbetriebe 36 " -
Grollbetriebe. . .• 14 " -

97,8 v. H. 
1,9 " 
0,2 " 
0,1 " 

Zusammen 14 274 Betriebe. = 100,0 v. H. 



Noch starker'ist der kleinbetriebliche Charakter im Siiden ausge
pragt. 1m Kammerbezirk Regensburg machen die Mittel~ und Gro.B~ 
betriebe nur 2,2% aer Handwerksbetriebe aus gegeniiber '6~o im 
Reichsdurchschni tt. 

. Bezirk der HandwerkskammerF rei bur g i. B r.:kleinstadtische 
Wutschaftsbedingungen ini Siidwesten: 

Kleinbetriebe. . . . 15943 Betriebe = 94,6 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe 658" 3,9 " 
Gr.o.Bere Mittelbetriebe 160" 1,0 " 
GroUbetriebe. . .. 91" , 0,5 . " 

Zusammen 16852 Betriebe= 100,0 v.H. 

1m Siidwesten ist der 1ietriebliche Aufbau des Handwerks wieder 
mebr dem Reichsdurchschnittangeglichen, wenn auch der Kleinbetrieb 
noch etwas starker vertreten ist. 

Bezirk der Gewerbekammer B rem en: Wirtschaftsbedingungen 
eines hanseatischen S tad t staatsgebietes mittlerer Gro.Be' ohne 
nennenswertes Landgebiet: . 

Kleinbetriebe . . . . 5851 Betriebe = 91,5 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe. 390" 6,1 " 
Gro.Bere Kleinbetriebe. 91 " . 1,4" 
GroUbetriebe . . .. 66 " - 1,0 " 

Zusammen 6398 Betriebe = 100,0 v. H. 

In dem alten Handelsplatz Bremen ragen die groJleren Betriebe 
mit 8,5 % der Gesamtzahl erheblich iiber den Reichsdurchscbnitt 
hinaus. 

Bezirk der Gewerbekammer P I a ue n: mitteldeutsche, industrielle 
Wirtschaftsbedingungen: 

Kleinbetriebe . ., . 15678 Betriebe= 95,9 v.H: 
Kleinere Mittelbetriebe 478 

" 
2,9 

" GrOllere Mittelbetriebe 109 
" 

0,7 
" GroUbetriebe . 81 

" 
0,5 

" 
Zusammen 16346 Betriebe = 100,0 v. H. 

1m sachsischen Industriegebiet sind die Kleinbetriebe starker ver~ 
treten ala im Reichsdurchschnitt. Die groJleren Betriebe bleiben dagegen 
um 1,9 % hinter dem Reichsdurchacbnitt zuriick. 

Bezirk der Handwerkskammer D e t mol d: kleiner Gebietaumfang 
mit landlichen Wirtschaftsbedingun~n in Mitteldeutschland: 

Kleinbetriebe . . . . 4695 Betriebe = 95,5 v. H. 
Kleinere Mittelbetriebe. 192" 3,9 " 
GroJlere'Mittelbetriebe. 25" 0,5 " 
GroJlbetriebe ... .. 7" 0,1 " 

Zusammen 4919 Betriebe = 100,0 v. H. 
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4. Die 
VerteUnng 
der vor. 

bandenen 
Betrlebe 
auf die 
Linder 

Auch im Kammerbezirk Detmold Iiifit sich ein Zuriickbleiben der 
grofieren Betriebe hinter dem Reichsdurchschnitt feststellen. Der Klein
betrieb ist urn 1,5 % starker als im Gesamtdurchschnitt vertreten. 

Die im zweiten Ab6chnitt liber die BetriebsgroBengliederung in den 
Liindern aufgefiihrte Tabelle weist die Hundertsiitze nach, mit denen die 
Betriebe der vier BetriebsgroBengruppen and erG e 8 a m t z a hId e r B e
triebe in dem betreffende~ Land (preuJ3en, Bayern usw.) Antell 
nehmen. Aus denselben Materialen lassen sich die Hundertsiitze. ermitteln, 
mit denen die Betriebe der vier BetriebsgroBengruppen in den einzelnen Liin
dern and erG e sam t z a hid e r Bet r i e b e i n den e i n z e I n e n B e -
tri e b s gr iH\ e n gru p pen teilnElhmen. 

mer die regionale Verteilung der Betriebe in den vier Gruppen 
von Betriebsgrofien besteht folgendes Bild: 

LAnder I Kl . . b I Kleinere I GrijBere I embetrie e Mittelbetriebe Mittelbetriebe 

n PreuDe 
Bayern 
Sachse 
Wiirtte 
Baden 
Hanses 
"Obrige 

n 
mberg 

tiidte . 
LAnder 

655217 
190316 
88303 
79615 
55740 . 28755 

131347 

Zusammen I 1 229 293 

Grundzahlen 
33570 6864 
6760 1409 
3940 760 
4055 584 
2655 486 
2561 552 
5623 1045 

59064 11700 

Anteilzahlen in v. B. der Betriebe jeder Gruppe 
n , 

n 
mberg 

tiidte 

PreuBe 
Bayem 
Sachse 
Wiirtte 
Baden 
Hanses 
"Obrige Liinder 

Zusammen I 

53,3 
15,5 
7,2 
6,5 
4,5 
2,3 

10,7 

100 

56,8 58,6 
11,5 12,1 
6,7 6,5 
6,9 5,0 
4,3 4,2 
4,3 4,7 
9,5 8,9 

100 . 100 

Vergleichszahlen der Betriebe insgesamt: 

GroBbetriebe 

4651 
829 
695 
272 
329 
4al 
603 

7810 

59,6 
10,6 
8,9 
3,5 
4,2 
5,5 
7,7 

100 

LAnder Anzahl I In v. H. der Betriebe 
der Betriebe iiberhaupt 

PreuBen 700302 53,5 
Bayern. 199314 15,2 
Sachsen 93698 7,2 
Wiirttemberg 84626 6,5 
Baden ... 59110 4,5 
Hansestiidte . , 32299 2,5 
'Obrige Liinder . 138618 10,6 

Deutsches Reich 1307867 100 

Die Tab e 11 e "G run d z a hIe nee stellt nochmals fest, wie die Betriebe 
in den vier GroBengruppen sich auf die einzelnen Llinder verteilen. 
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Die Tab ell e ,.A n t e i I z a hIe n" ermittelt die Hundertsatze hierfiir' 
die Hundertsiitze sind hier auf die Betriebszahl jeder GroBengruppe bezogen: 

Die Tabelle "Vergleichszahlen" weist nach, welcher Hundert
satz der Gesamtbetniebszahl der Handwerkswir1schaft auf das einzelne Land 
:- ohne Beriicksichtigung der BetriebsgroJ3engruppierung - entfillt. Aus 
ihren Angaben liBt sich fesflltellen, inwieweit die Hundertsiitze in der Tabelle 
dar Anteilzahlen von dem schematischen Landesdurchschnitt abweichen. 

. In Pre u .Il en, das 53,5 % aller Handwerksbetriebe auf sich ver
einigt, entspricht der Anteil der Kleinbetriebe fast genau dem Landes
durchschnitt. Bei samtlichen drei hOheren Betriebsgro.llengruppen geht 
der Anteil iiber den Landesdurchschnitt hinaus, und zwar im immer 
starker werdenden Grade. Der auf Preu1len entfallende Anteil der 
Grollbetriebe geht um iiber 6'0/0 iiber das durchschnittliche Landesmittel 
hinaus. 

In Bayer n liegen die Dinge umgekehrt. Der Anteil der Klein
betriebe geht etwas fiber den Landesdurchschnitt mit 15,2 % der Gesamt
betriebszahl hinaus. Die Anteile in den iibrigen Grollengruppen bleiben 
hinter dem DurchschniH zuriick, am st1i.rksten die Grollbetriebe mit nur 
10,6%. 

In Sac h sen betragt die Anteilzifler im Landesdurchschnitt 7,2 %. 
Dem entspricht genau der Anteil der Kleinbetriebe; der Anteil der 
Mittelbetriebe bleibt dahinter zuriick, derjenige der Grollbetriebe geht 
dariiber hinaus. 

In W ii r t t e m b erg entspricht der Anteil der Kleinbetriebe 
ebenfalls genau der Anteilzifler im Landesdurchschnitt, die 6,5 % be
tragt. Etwas hOher ist der Anteil der. kleinen Mittelbetriebe, wahrend 
die Anteile der grolleren Mittelbetriebe und der Grollbetriebe zuriick
bleiben. Der Anteil der Grollbetriebe betragt wenig mehr als die HaIfte 
der Landesdurchschnittszifler. 

FUr Bad e n ist charakteristisch, dall die. Anteile fUr aIle Grollen
gruppen gegenseitig angeglichen sind und sich fast genau auf der Hohe 
der Landesdurchschnittszifler mit 4,5 % halten. Die oberen Grollen
gruppen bleiben um ein geringes hinter dem Durchschnittswert zuriick. 

In den Han s est ii. d ten betragt die Durchschnittszifler 2,5 %. 
Der Anteil der Kleinbetriebe bleibt etwas dahinter zuriick, der Anteil 
der Mittelbetriebe liegt bedeutend hOher, derjenige der Grollbetriebe be
tragt sogar mehr ala das Doppelte. 

In den ii b rig e n L ii. n d ern liegt der Anteil der Kleinbetriebe 
etwas iiber dem Landesdurchschnitt mit 10,6 %, die Anteile der hOheren 
Gro.llengruppen fallen zunehmend abo Der Anteil der Grollbetriebe 
betragt nur noch 7,7 %. 

Diese Ergebnisse wiederholen - von einer anderen Seite her 
gewonnen - das im Abschnitt iiber die Betriebsgrollengliederung in den 
Lii.ndem gezeichnete Bild. 

Die Tabellen weisen nach, wie die drei in der Handwerkswirtschaft 5. Die 
titigen Personengruppen - Meister (Inhaber), Gesellen, Lehrlinge - sich auf Vorteibmg 
die einzelnen Linder verteilen und wie weit sie von der Durchschnittsziffer :':::d!::. 
abweichen, mit der jedes Land an der Gesamtzahl der Personen in der Hand- PenIonen 
werkswir1schaft teilnimmt. ~ 
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Linder 

Preullen 
Bayern. 
Sachsen • 
Wlirttemberg 
Baden .•. 
Hansestidte • 
"Obrige Linder 

Zusammen 

Inhaber Gesellen I Lehrlinge 

Grundzahlen 
706 037 877 097 
200210 171241 
94 677 134 282 
87360 81764 
59783 59056 
32927 59158 

139521 184448 

1820515 1517046 

455292 
84996 
60966 
86986 
81878 
19809 
76739 

766666 

Anteilzahlen in v. H. 
Preullen . . 

der Beschaftigten jeder Gruppe 
53,5 57,8 59,4 

Bayern-.•. 
Sachsen .. 
Wiirttemberg 
Baden ... 
Hansestadte . 
'Obcige Lli.nder 

ZuSammen 

15,2 11,2 11,1 
7,2 8,9 7,9 
6,6 5,4 4,8 
4,5 3,9 4,2 
2,5 3,9 2,6 

10,5 8,9 10,0 

100,0 100,0 100,0 

Vergleichszahlen der Betriebe insgesamt: 

Lander 

Preullen • . 
Bayern •• '. 
Sachsen .• 
Wurttemberg 
Baden •.• 
Hansestli.dte • . 
tJbrige Linder . 

Deutsches Reich '. 

Zahl der 
Beschaftigten 

(Inhaber, Gesellen, 
Lehrlinge) 

2038426 
456447 
289925 
206110 
150717 
111894 
850708 

8604227 

in v. H. der 

Beschli.ftigten 

liberhaupt 

56,6 
12,7 
8,0 
5,7 
4,2 
8,1 
9,7 

100,0 

Die Tab e 11 e "G run d z a hIe n" weist die Verteilung der Beschatigt.en
zahlen auf die Lander nacho 

Die Tab e 11 e ,,A n t e i 1 z a hIe nco stellt die Hundertsatze hierfur, be
zogen auf die Gesamtzahl der betreffenden Gruppe von Beschiiftigten, fest. 

Die Tabella "Vergleichszahlen" enthiilt ilie Durchschnittssiitze. 
der auf jedes Land entfallenden Beschaftigt.en insgesamt, also den schematischen 
Durchschnittswert (Landesdurc.hschnitt). 

Die Zahlen fur die Angestellten sind auBer Ansatz gelassen, da sie auf frei
willigen Angaben beruhen und daher unvollstandig sind. 

In Pre u .fl e n halt sich der Anteil der Inhaber unter dem Landes
durchschnitt, die Anteile der Gesellen und Lehrlinge liegen dariiber. 

In Bayer n geht der Anteil der Inhaber erheblich fiber die Ge-

52 



samtdurchschnittszifIer hinaus, die AnteiIe der Gesellen und der Lehr
linge bleiben darunter. 

In Sac h sen bleibt der Anteil der Inhaber unter dem Landesdurch
schnitt, derjenige der Gesellen geht dariiber hinaus. . Der Anteil der 
Lehrlinge entspricht dem 0 Landesdurchschnitt fast genau. 

In W ii r t t e m b erg liegt der Anteil der Inhaber iiber dem Ge
samtdurchschnittswert, die Anteile der Gesellen und Lehrlinge bleiben 
zurUck; derjenige der Lehrlinge liegt noch unter dem Anteil der 
Gesellen. 

In Bad e n ist der Anteil der Inhaber ebenfalls hoher als der 
Landesdurchschnitt. Dagegen ist der Anteil der Gesellen niedriger als 
derjenige der Lehrlinge. der genau der Hohe des Gesamtdurchschnitts 
entspricht. 

In den Han s est a d ten iibersteigt der Anteil der Gesellen den 
Landesdurchschnitt, wahrend die Anteile der Inhaber und der Lehrlinge 
darunter bleiben. 

In den ii b rig e n Lan d ern verteilen sich die in den Handwerks
betrieben tatigen Personen wiederum ahnlich wie in Baden. Der Anteil 
der Inhaber geht iiber den Landesdurchschnitt hinaus, derjenige der 
Lehrlinge entspricht ihm ungefahr, wahrend der Anteil der Gesellen 
dahinter zuriickbleibt. 

Die Durchsetzung der Lander mit Handwerksbetrieben ist nicht 6.';:~P. 
gleichmaUig, sondern weist recht erhebliche Unterschiede auf. Ergeb~ 

In Pre u II e n gehen die Anteile· der bOheren Betriebsgrollen- =~~~ 
gruppen erheblichiiber den Landesdurchschnitt hinaus, wahrend der dV.~~ 
Anteil der Kleinbetriebe diesem ungefahr entspricht. In der gleichenu:'dd:':"o 
Linie bewegen sich die AnteilzifIem fiir die Beschaftigten. Das bedeutet, ;:~~~ 
dall die Betriebe samtlicher Grollengruppen im gleichen Verhaltnis mit wlrtschaft 

den verschiedenen Personengruppen besetzt sind, in dem sie an der 
Gesamtzahl der Betriebe im Reich teilnehmen. 

Bayer n weist starkes Absinken der AnteilzifIern in den bOheren 
Grollengruppen auf, wahrend die AnteilzifIern der Gesellen und der 
Lehrlinge weniger stark zuriickbleiben. Daraus ist auf eine verhaltnis
maUig starke Besetzung der grolleren Betriebe - soweit solche vor
handen sind - mit Gesellen und Lehrlingen zu schliellen. 

In Sac h sen ist der Anteil der Mittelbetriebe niedriger, der der 
Grollbetriebe hOher als der Landesdurchschnitt. Gleichzeitig bleibt 
aber der Anteil der Lehrlinge unter diesem, so dall odie Grollbetriebe 
mit viel Gesellen und wenig Lehrlingen besetzt sein miissen. Mog~ 
licherweise sind auch die Kleinbetriebe besonders schwach mit Lehr-
lingen besetzt. 0 

W ii r t t e m b erg zeigt eindeutig kleinbetriebliche Schichtung. 
Bei niedrigen AnteilzifIern der Mittel- und Grollbetriebe blelben auch 
die Anteile der Gesellen und der Lehrlinge hinter dem Landesdurch
schnitt zuriick, wahrend der o Anteil der Inhaber °diesen erheblich iiber-
ragt. 0 

In Bad e n liagen die Dinge insofem etwas anders, als das Zuriick-
o bleiben der Mittel- und Grollbetriebe geringer ist, wahrend der Anteil 
der Lehrlinge dem Gesamtdurchschnitt entspricht, der Anteil der 
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uesellen aber zurtlckblelbt. lJaraus 1St auf starkere Lehrlingshaltung 
im badischen Handwerk zu schliellen. 

In den Han s e B tad ten gehen die Anteile der Mittel- und Groll
betriebe ganz erheblich fiber die Durchschnittsziffer hinaus, wahrend 
die Kleinbetriebe etwas darunter bleiben. Die Anteilziffern der Beschaf
tigten bestatigen daB Vorhandensein zahlreicher grollerer Gesellen
betriebe, aa sowohl der Anteil der Inhaber wie derjenigen der Lehrlinge 
erheblich hinter dem Bescbaftigtendurchschnitt zurfickbleibt. 

Die fi b rig e n Lan d e r zeigen ein starkes Absinken der Anteile 
in den Mittel- und Grollbetrieben. Dementsprechend liegen die Anteile 
der Inhaber, aber auch der Lehrlinge erheblich fiber Durchschnitt, 
wahrend die Gesellen zurfickbleiben. In diesen Landern ist also starke 
Lehrlingshaltung zu verzeichnen. 

'ieJ>!;v:; Die Verteilung der 1307867 Betriebe in der Handwerkswirtschaft vor=e- auf die 10 Gruppen von Handwerkszweigen wurde bereits in der Dar
lIeD auf dJ:be stellung fiber das Handwerk als Berufsstand (S. 9) nachgewiesen. n::;:.:- Nach dem Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe geordnet,. ergibt 

sich fur die Handwerksgruppen folgendeReihenfolge: 

, Handwerksgruppe 

xvn. Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe 
XVI, Nahrungsmittelgewerbe . . . . . 

V - vm. Metallgewerbe. • • . . . . 
XVIII. Baugewerbe. . . . .. . . . 

XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe. 
XU-XIII. Leder- und Kautschukgewerbe. . • 

XL Papier- und VervieHiiltigungsgewerbe 
IV. Steine und Erden . . . . • • . 
X. Textilgewerbe. . . 

IX. Chemisches Gewerbe • . 
Sonstige ••... 

Insgesamt 

Hand we rksgrup p e 

XVIII. Ba~ewerbe .••••••..• . 
XVn. Be eidungs- und Reinigungsgewerbe · V-VIU Metallgewerbe. • . . . . . . . · XVI. Nahrungsmittelgewerbe • . . . . 

XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe. . . . · XI. Paaier- und V ervielfiiltigun~gewerbe • 
XII-XIII. Le er- und Kautschukgewer e. • . . · IV. Steine und Erden • . . • . • • . 

X. Textilgewerbe. • • · · Sonstige. • • • . 
Ix. Chemisches Gewerbe . . · 

Betriebe 

445604 
227775 
191870 
192886 
171227 
29946 
23229 
14898 
8624 

801 
1208 

v.H. 

34,1 
17,4 
14,7 
14,7 
13,1 
2,3 
1,8 
1,1 
0,6 
0,1 
0,1 

1 307 867 100 v. H. 

I Beschaftigte I v. H. 

966096 26,0 
866035 23,3 
608479 16,3 
641461 14,6 
464686 12,2 
136168 3,6 
63627 1,7 
47344 1,3 
24789 0,7 
6073 0,2 
2015 0,1 

I) Die Angestellten sind mitgezllhlt. 
lnsgesamt I 3713552 I 100 v. H. 
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Dieses Bild fiber die V!lrteilung derGesamtzahl der Betriebe und 
Personen auf die 10 Gruppen von Handwerkszweigen wird, im folgenden 
noch genauer durch eine Untersuchung der Betriebsgrollenverhliltnisse 
innerhalb jeder Gruppe zergliedert. 

Zuniichst wurde in der folgenden Tabelle ermittelt, wieviel Betriebe jeder 
Gruppe von Handwerkszweigen auf die vier BetriebsgroJ3engruppen der Klein
betriebe, kleineren Mittelbetriebe, gro13eren Mittelbetriebe und Gro13betriebe ent
fallen. 

Grundzahlen: 

Klein~ Kleinere Gr6Bere . GroB-
Gruppe 

betriebe Mittel- Mittel- betriebe 
betriebe betriebe 

IV. Steine und Erden. 13391 1128 230 149 
V-VIII. Eisen und Metall . 179560 9758 1629 923 

IX. Chemisches Gewerbe '730 56 12 3 
X. Textilgewerbe . . • . . • • 7846 462 117 99 

XI. Papier- und VervielfaJ.tigungs-
/eewerbe ..••..•. 19264 2489 801 675 

Xll-xm. Le er- und Kautschukgewerbe • 29326 512 64 43 
XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe . 161918 7374 1322 613 

XVI. Nabrungsmittelgewerbe. . • • 221890 5137 498 250 
XVII. Bekleidungs- und Reiriigungs- "I 

gewerbe . 432630 10886 1456 532 
XVIII. Baugewerbe . 161655 21179 5647 4505 

. 'Zus~men 112282,~O'16,8981 /11676/ 7792 
XIX. Sonstige . . • •.. ... .'.. 1 083 83 24 18 

Die fiir die Handwerkswir1;schaft auIgestellten vier Betriebsgrollen
gruppen verteilen sich demnach ganz ungleichma1lig auf die verschiede
nen Handwerksgruppen. Diese Feststellung wird ~sonders durch die 
folgende Tabelle veranschauIicht. 

Ant e il z a hIe n 1) in v. H. der Betriebe der Betriebsgrollengruppe: 

Klein- Kleinere Gr611ere Groll-
Gruppe 

betriebe Mittel- Mittel- betriebe 
betriebe betriebe 

IV. Steine und Erden . 1,1 v.H. 1,9v.H. 2v.H. 2v.H. 
V-VIII. Eisen und Metall • 14,6:. "" 16,6 

" 
14 ., 12 

" IX. Chemisches -Gewerbe 0,1 'II 0,0 
" 

0 
" 

0 
" X. Textilgewerbe • • . . '. . . 0,6 ·it 0,8 

" 
1 

" 
0 

" XI. Papier- und Vervielfi1ltigungs-
!eewerbe ...••..• 1,5 ., 4,2 

" 
7 

" 
9 

" Xll-xm. Le er- und Kautschukgewerbe . 2,4 ," 0,9 
" 

0 
" 

0 
" XIV-XV. Holz- und Sflhnitzstoffgewerbe . 13,2 

" 
12,5 

" 
11 " 

8 
" XVI. N ahrungsmittelgewerbe . • • . 18,1 ," 8.7 " 

4 
" 

4 
" XVII. Bekleidungs- und, Reinigungs-

gewerbe • 35,2 ., 18,5 
" 

13 
" 

7 .. 
xvm. Baugewerbe • . . . . 13,2 

" 
35,9 

" 
48 

" 
58 

" 

1) Ohne Sonstige (XIX). 
Zusammen 1100 v.n.llOO v.H.II00 v.H.II00 v.H. 
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Ordnetman die Handwerksgruppen in jeder der vier Betriebsgro.aen
gruppen nach der anteilma.fligen Starke, so erhiilt man folgendes Bild!'-): 

S6 

Kleinb etrie be: 

Handwerksgruppe Antell 
v.H. 

XVII. Bekleidungs- 'und Remigungsgewerbe . 35,2 
XVI. Nahrangsmittelgewerbe . • . . ., 18,1 

V-VIII. Eisenund Metall . • • . • . .. 14,6 
XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe . .• 13,2 

XVIIL Baugewerbe • . . • . . • . .. 13,2 
XII~XIII. Leder- und Kautschukgewerbe . .• 2,4 

XI. Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe . 1,6 
IV. Steme und Erden • 1,1 
X. Textilgewerbe . . 0,6 

IX. Chemisches Gewerbe 0,1 

XVIII. 
XVII. 

v-vm. 
XIV-XV. 

XVI. 
XI. 
IV. 

XII-XIII. 
X. 

IX. 

Zusammen 

Klei'nere .M:ittelbetriebe: 

Handwerksgruppe 

Baugewerbe • . . . • • . . • • 
Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe . 
Eisen und Met&ll . . . . • . . • 
Holz- und Schnitzstoffgewerbe 
Nahrungsmittelgewerbe . . . . . . 
Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe • 
Steme und Erden . • • . . 
Leder- und Kautschukgewerbe 
Textilgewerbe . . . 
Chemisches Gewerbe • 

Zusammen 

Gro.aere Mittelbetriebe: 

Handwerksgruppe 

xvm., Baugewerbe • . . . . . . . . . 
V-VIII. Eisen und Met&ll . • . . • . . . 

XVII. Bekleidungs- und Remigungsgewerbe . 
XIV-XV. Holz- und Schnitzstoffgewerbe . . . 

XI. Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe . 
XVI. Nahrungsmittelgewerbe . . . . . . 

IV. Steme und Erden •• . . • . . • 
X. Textilgewerbe . . . . . • 

IX. Chemische~ Gewerbe. .'. .' 
XII-XIII. Leder- und Kautschukgewerbe 

Zus,ammen 

1) Die nSonstigen" sind' a~Ber Ansatz gelassen. 

100 v. H. 

Antell 
v.H. 

35,8 
18,6 
16,6 
12,6 ' 
8,7 
4,2 
1,9 
0,9 
0,8 
0,1 

100 v. H. 

Antell 
v.H. 

47,8, 
14,0 
13,0. 
11,0 

7,0 
4.0 
2,0 
1,0 
0,1 
0,1 

100 v. H. 



GroJlbetriebe: 

Handwerks,gruPPIl Antell 
v.H. 

,xvm. Baugewerbe . '. . . . . 57,7 
V - VIll. Eisen und Metall • . . . . . " 12,0 

XI. Papier- und VeJCVielfilltigungsgew~rbe . 9,0 
XIV-XV. HoIz- .und Schnitzstoffgewerbe .. ,.. 8,0 

XVII Bekleldungs- UJ1d ~inigungsgewerbe . 7,0 
XVI. Nahrnngsmittelgewerbe" 4,0 

IV. Steine und Erden . . 2,0 
lX. Chemisches Gewerbe. '. . . 0,1 
X. Textilgewerbe . . . . , . " 0,1 

XIT-Xill. Leder- und Kautschukgewer~e' """"",,_. , __ +-_0..;,,1_ 

Zusammen 1101!~. Ii. 

In der GroJlengruppe der K 1 e i n bet r.ie b e nimmt sonach das 
Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe mit iiber einem Drittel der Be
triebe den ersten Platz ein. Es folgen im weiteren Abstand das 
Nahrungsmittelgewerbe, die Eisen- und :Metall-, Holz- und SchnitzstoiI-
gewerbe sowie das Baugewerbe; , ' " 

In der GroJlengruppe der k 1 e i n ere n,M itt e I bet:r i e b e steht 
das gesamte Baugewerbe, unter dem Maur~r" Zimmerer und die so
genannten Baunebenhandwerke zusammengefilJlt werden, an der Spitze. 
Es vereinigt fast vier Zehntel der kleineren Mittelbetriebe auf sich, dann 
folgt das Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe mit fast zwei Zehntel, 
das Eisen- und Metallgewerbe, d~,Holz- und SchnitzstoiIgewerbe und 
im weiteren Abstand das Nahrungsmittelgewerbe. 

An der Gruppe der g r 0 Jl ere n Mit tel bet r i e b e nimmt das 
gesamte Baugewerbe mit fast de~ Hiilfte derBetriebe teil. Erst in 
weitem Abstand folgt dasEisen-lind Metallge.werbe mit einem Siebentel 
der Betriebe, dann das Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe und das 
Holz- und SchnitzstoiIgewerbe. Die fiinfte Stelle wird von dem Papier
und Vervielfaltigungsgewerbe, die sachste, Stelle yom Nahrungsmittel
gewerbe eingenommen.:~ " 

In der Gruppe der G r 0 U bet r i e be iiberwiegt mit fast zwei 
Dritteln der Betriebe das gesamte Baugewerbe, voran das Maurer
und Zimroererhandwerk. Das: Eisen- und Metallgewerbe folgt mit 12 '%. 
Auf das Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe entfant knapp ein 
Zehntel der Betriebe. Dann schlieJlen sich in, absteigenderLinie das 
Holz- und SchnitzstoiIgewerbe, das Bekleidungs- und Reinigungsgewerba 
und das Nahrungsroittelgewerbe an. ' " 

Die iibrigen Handwerksgruppen roachen .in allen vjer Betriebs
groJlengruppen einen kleinen J;J;rucllteil dEir.)3etriebe aus, der nirgends 
iiber 2 % hinausgeht. " ' , ' , ' 

Wichtiger als dieser zusamirienfa.~silDde \¥ergleich flit' die Feststel-' 
lung des Anteila, der auf jade d~, vier BetriebsgroJlenklassen inn e r -
h a I b einer Handwerksgruppeentflillt. 'Die'Grundzahlen hierfiir lauten~ 
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Grundzahlen: 

Gruppe 
klein- Kleinere GriiBere GroB- Betriebe 

betriebe Mittel- Mittel- be- zu-
betriebe betriebe triebe sammen 

IV. Steine und Erden .', ~ ,. 13391 1128 230 149 14898 
V-VIII. Eisen und Metall .•.. ; 179560 9758 1629 923 191870 

IX. Chemisches Gewerbe 730 56 12 3 801 
X. Textilgewerbe . . . . . 7846 462 117 99 8524 

XI. Papier- u. VervieUaltigungs· 
gewerbe . . .•.. ' 19264 2489 801 675 23229 

XII-XIII. Leder-u.Kautschukgewerbe 29326 512 64 43 29945 
XIV-XV. Holz- u. Schnitzstoffgewerbe 161918 7374 1322 613 171227 

XVI.. N a,hrungsmittellfiwerbe . . 221890 5137 498 250 227775 
XVII. Bekleidungs- u. einigungs-

gewerbe • 432630 10886 1456 532 445504 
XVIII. Baugewerbe . 161 655 21179 5547 4505 192886 

.. , . 
Zusamtp.im ,1228210158981 111676.1779211306659 
'; ~ .... : 1083. 83 24 181 1208 

Die anteilsma.Bige ,Zusammensetzung ergibt dann foIgendes Bild: 
, . Anteilzahlen: 

in v~ iI.der, Betriebe der Handwerksgruppe. 

'. Klein- Kleinere GriiBere GroB- Betriebe 
G r ,u p p e 

betriebe Mittel- Mittel- betriebe zu-
betriebe betriebe sammen 

IV. Steine und Erden ..... 89,8 7,6 1,6 1,0 100 
V-VIII. Eisen und Metall .. 93,6 5,1 0,8 0,5 100 

IX. Chemisches Gewerbe . . 91,1 7,0 1,5 0,4 100 
X. Textilgewerbe • ' .. '. . . 92,1 5,4 1,4 1,1 100 

XI. Papier- u. Vervielfaltigungs-
~werbe .••..• 82,9 10,7 3,5 . 2,9 100 

XII-XIII. I.e er-u.Kautschukgewerbe 97,9 1,7 0,2 0,2 100 
XIV-XV. Holz- u. Schnitzstoffgewerbe 94,6 4,3 0,8 O,S 100 

XVI. Nahrungsmittel1t:,werbe. . 97,4 2,3 0,2 0,1 100 
XVII. Bekleidungs- u. inigungs-

gewerbe . "':' . . 97,2 2,4: O,S 0,1 100 
XVIII. Baugewerbe. . . . . . 8S,8 10,9 2,9 2,4 100 

Damit ist die Schichtung ieder Handwerksgruppe in Kleinbetriebe, 
kleinere Mittelbetriebe, grollere Mittelbetriebe und Grollbetrlebe 
klargestell t. 

In der Gruppe der S t e i n e u n d E r den sind erheblich weniger 
Kleinbetriebe als imReichsdurchschnitt vorhanden. Dafiir sind in 
dieser Handwerksgruppe .fast. doppelt so. viele Mittelbetriebeund Groll
betriebe vertreten als im Reichsdurchschnitt. Mittel- und Grollbetriebe 
machen zusammen iiber 10 '% der Betriebszahl aus. . 
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In der Gruppe der E i sen - un d Met a II handwerke kommt die 
Schichtung dem Reichsdurchschnitt ziemlich nahe. Lediglich der Anteil 
der kleineren Mittelbetriebe ist erheblich grofier dafiir bleiben die An-. 
teile der iibrigen Gruppen jeweils etwas zuriick.' 

.Im chemischen Gewerbe gehen beide Gruppen'von Mittel
betrleben iiber den Reichsdurchschnitt erheblich hinaus, Kleinbetriebe 
und Grofibetriebe bleiben dahinter zuriick. 

1m T ext i 1- G ewe r b e bleiben nur die Kleinbetriebe hinter dem 
Reichsdurchschnitt zuriick, die Anteile der Mittel- und Grofibetriebe sind 
durchweg bOher. 

In der Gruppe Pap i e r - u n d V e r vie If a. It i gun gist der 
Anteil der Kleinbetriebe urn 11 % niedriger als im Reichsdurch
schnitt, dafiir sind die Anteile der Mittel- und Grofibetriebe iiber doppelt 
so hoch als im Reichsdurchschnitt. . 

1m Led e r - un d K aut s c h u k g ewe r b e liegen die Verhalt
nisse entgegengesetzt. Der Anteil der Kleinbetriebe ist merklich hoher, 
die Anteile der Mittel- und Grofibetriebe bleiben betrachtlich hinter dem 
Reichsdurchschni tt zuriick. 

Die Handwerke der Gruppe H 0 lz un d S c h nit z s t 0 ff e 
weichen in der Schichtung nur unbedeutend vom Reichsdurchschnitt, und 
zwar auf Kosten der grofieren Betriebe, ab. 

1m N a h run g s mit tel han d w e r k liegt eine starke Verschie
bung des Reichsdurchschnittes zugunsten des Kleinbetriebes vor. Mittel
und Grofibetriebe bleiben merklich dahinter zuriick. 

In den B e k 1 e i dun g s - un d Rei n i gun g s handwerken treten 
wie beim Nahrungsmittelhandwerk die Kleinbetriebe, und zwar auf 
Kosten der Mittel- und Grofibetriebe, starker hervor. 

Die Bau- und Baunebenhaildwerke sind stark mit 
Mittel- und Grofibetrieben durchsetzt. Ihre Anteile betragen zusammen 
16,2'% gegeniiber 6 % im Reichsdurchschnitt. Der Anteil der Klein
betriebe ist dernentsprechend geringer. 

II. Abschnitt: Oer Aufbau nach Handwerkszweigen. 

Die Handwerksgruppe hat .nach der yom Vet'ein fiir Sozialpolitik 
angewendeten U ntersuchungsrnethode zwolf Handwerkszweige ein
gehender untersucht. Urn ein geschlossenes Bild iiber das' gesamte 
Handwerk. zu gewinnen, hat sie aufierdem versucht, auch fiir die grofie 
Zahl der iibrigen Handwerkszweige, in Verbindung mit den handwerk
lichen Reichsfachverbanderi umfassendere Unterlagen iiber die Verande
rungen in dem Umfang und in der Wirtschaftslage der einzelnen Hand~ 
werkszweige zu gewinnen., Gestiitzt auch auf die Ergebnisse der von 
ihr durchgefiihrten Bestandsaufnahmen konnten auf diese Weise samt
liche Handwerkszweige, allerdings bei der Weite des Untersuchungs~ 
gebietes nicht in allen betrieblichen und volkswirtschaftlichen Einzel
heiten, durchforscht werden. 
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Die einzelnen Handwerkszweige sind im folgenden in 10 Gruppen geordnet, 
die in der Reihenfolge der' "Ordnung der Gewerbearten fUr eine Erhebung iiber 
das Handwerk" behandelt sind. Der zahlenma.6ige Aufbau jeder Handwerksgruppe 
istjeweils vorweg behandelt, daran schlie.6t sich die Darstellung der Handwerks
zweige, die zu einem "Gewerbe" geh6ren. Die Zahlen tiber die "sonstigen Zweige" 
jeder Handwerksgruppe beziehen sich auf samtliche statistisch erfa.6ten, kleinen 
Handwerkszweige der einzelnen Gewerbe, auch soweit sie' nicht besonders erwahnt 
sind. Die zahlenma.6igen Feststellungen stiitzen sich samtlich auf die im Band 2 
der Handwerksgruppe ver6ffentlichten Erhebungsergebnisse. 

1. Handwerke der Steine und Erden. (IV.) 
Die G r u p p e de r Han d w e r ked e r S t e i n e u n d E r den 

umfallt vier grollere und einige kleinere Handwerkszweige. Zu, den 
grolleren Handwerkszweigen gehOren Steinhauer und Steinmetz en, Edel
steinschleifer, Steinbildhauer, Hafner und Topfer. Dazu kommen die 
Glasschleifer, GlasbHiser, Glasmaler, Porzellanmaler und Keramiker 
als kleinere Handwerkszweige. Insgesamt umschliellt die Gruppe Steine 
und Erden: 

Betriebe. . 
beschaftigte Personen 

davon: 
Inhaber. 
Gesellen. 
Lehrlinge . 
Angestellte . 

14898. 
47344, 

15313 
25456 
5393 
1182 

Sie gliedert sich in folgende Betriebsgrollengruppen: 

Kleinbetriebe . 13391 Betriebe 89,9 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe 1128" 7,6" 
Grolle Mittelbetriebe 230" 1,5" 
Grollbetriebe . . . 149" 1,0" 

zusammen. • 14898 Betriebe 100,0 v.H. 

Vom gesamten Handwerk entfallen auf die Gruppe Steine und 
Erden 1,1%1 der Betriebe, 1,2 :%i der Inhaber und 1,3 % der Gesellen, 
Lehrlinge und Angestellten. 

Die Maschinenverwendung ist in der Gruppe Steine und Erden 
nach der Statistik des "Kleingewerbes" mit 5627 Motorenbetrieben und 
einer Gesamtleistung von 47 195 PS von grollerer Bedeutung. 

Die Betriebe und Personen verteilen sich auf die vier grolleren 
und die kleineren (sonstigen) Handwerkszweige wie nebenstehende 
Tabelle S. 61 zeigt. 

a) SteIn. Der Handwerkszweig der Steinhauer und Steinmetz en umfallt 
ha~~:ln' 4215 Betriebe, 4350 Inhaber, 10697 Gesellen, 1400 Lehrlinge und 

445 Angestellte. Motoren werden kaum verwendet. Die ZabJ, der Be
triebe verteilt sich auf 3653 Kleinbetriebe, 389 kleine und 93 grollere 
Mittelbetriebe, 80 Grollbetriebe, darunter 8 Betriebe mit fiber 50 Ge-
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Umfang, soziaie und betriebliche Gliederung 

Summe Betriebe mit Summe von 1-4 
1. 2. 3. 4- von 1-8 (lnhaber, Be-

Lehr- (lnhaber. Gesellen, 
. 

In- Ge- Ange- ./, 
., 

triebe Gesellen, Lehr- . 0s:t 
haber 

"s:t Os:t 
sellen linge stelIte Lehr- linge, 0.!l o.!l 0" C'I-

linge) Anur coal ... al 11i 
ste te) I'" I'" ... 

0 .... ... 
leinhauer. 
Steinmetzen • 4215 4350 10697 1400 445 16447 16892 3658 389 93 
delstein-
Bchleifer 1381 1390 1799 669 78 3858 3986 1236

1 

126 14, 
leinbildhauer • 1922 1998 2535 762 173 5290 5468 1782 115 12 
afner. T6pfer. 3889 39M 4174 i 599 245 9707 9952 8546 248 86 
onstigeZweige 3541 3646 6251 963 241 11860 10101 3174 250 75 

14, 898115 313125 4561 589811182 46162 47844 18 891 1128 230 

sellen1
), Anteilmii,llig setzt sich die Zahl der Betriebewie folgt zu-

sammen: 
Betriebe mit 0 Gesellen 49,lv.H. 

" " 
1 

" 
23,4 

" 
" " 2- 3 " 14,2 

" 
" " 

4- 5 
" 

5,3 
" 

" " 6-10 " 4,0 
" 

» » 11-20 » 2,2 » 

" " 21-30 " 
1,0 

" 
" " 31-40 " 

0,5 
" 

" " 41-50 " 
0,1 

" 
" " fiber 50 " 0,2 

" 
100,Ov.H. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 253,8 Gesellen und 33,2 Lehrlinge, wah
rend. auf ie 100 Gesellen 13,1 Lehrlinge kommen. Die Durcbschnitts-

1)' Die Berufszll.hlung von 1925 macht fiber die Zahl und Verteilung der im 
Steinmetzgewerbe Berufstll.tigen die folgenden Angaben, die sich jedoch auf sll.mt-
liche im Beruf des Steinhauers und Steinmetzen tatigen Personen beziehen: . 

Steinbrecher, Steinmetze und Steinhauer. 

In abhll.ngiger Stellung . • . . . • . . . . . . 
davon in 

W 18. Gewinnung und Bearbeitung. von natiirlichen 
Gesteinen. . . • • • • . • . . •• '. 

W 108. Hoch-, Eisenbeton- und Tiefbau (einschl Bau
nebengewerbe). • • • . • • • • . • . 

W 15. Kalk-, Gips-, Tra1l- und Zementindustrie . 
W 16. Betonwaren- und Betonwerksteinindustrie . 

sonstigen Wirtschaftszweigen. 

Se. m. w. 
56 626 56 441 185 

49284 49107 177 

3707 
2500 

462 
673 

3707 
2498 

462 
.667 

2 

6 

61 

./, 
0 
~j 
.. al ):UJ 
:::s 

80 

I) 
is 
9 

42 
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ziffer der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt in den ver
schiedenen KamnlEirbezirken zwischen 0,14 (Coburg) und 48,0 (Leipzig) 
Gesellen, die der Lehrlinge zwischen 0,05 (Aachen) und 3,0 (Leipzig). 
Die Durchschnittsziffern sind verbaltnisma.aig hoch in den Bezirken 
Arnsberg, Berlin, Erfurt, Halle, Kassel, Konigsberg, Liegnitz, Magde
burg, Bayreuth, Kaiserslautern, Wfirzburg, Heilbronn, Braunschweig, 
in den Hansestadten und insbesondere in den sacbsischen Kammer
bezirken Chemnitz, Dresden und Leipzig. Besonders niedrige Durch
schnittsziffern finden sich in Flensburg, Trier, Coburg, Schwerin, Nfirn
berg, Reutlingen und Konstanz. 

Soweit Vergleicbszablen fUr 1913 vorliegen, hat in dar Mehrzabl der 
Kammerbezirke die Zahl der Betriebe abgenommen. Die Zahl der Be
schaftigten hat sich teilweise, z. B. in den Kammerbezirken Erfurt, Frei- . 
burg i. Br. und Karlsruhe erbOht. In den sfiddeutschen Landern ist das 
Handwerk allgemein starker besetzt als in N orddeutschland, doch lassen 
sich keine ausgesprochenen Standorte erkennen. FUr den Bezirk Nfirnberg 
liegen niihereAngaben der dortigenHandwerkskammer vor. Danach betrug 
die Zabl der Steinmetzbetriebe 1926 im Bezirk 99 Betriebe mit 55 Ge
sellen und 8 Lehrlingen; es entfallen hiernach auf einen Betrieb je 0,58 
Gesellen UIid 0,09 Lehrlinge,auf je 7 <lesellen 1 Lehriing. 1m Jahre 
1913 waren 97 Betriebe, im Jahre 1922/23 nur 82 Betriebe vOtrhanden. 

Steinhauer und Steinmetz en bearbeiten Hartgestein (Granit, Por
phyr, Marmor u. a.) und Weichgestein (Sandsteine) fUr Bauten. Sie 
stellen namentlich Fassaden und Fassadenteile her. Abnehmer des 
Handwerks sind (offentliche und private) Bauherren, Bauunternehmer,. 
Architekten und Private. Die Nachfrage nach Steinmetzarbeiten hat 
sich in der Nacbkriegszeit verringert. Viele Betriebe haben sich daher 
auf das Grabmalgeschiift umgestellt, ohne jedoch hierdurch den Ausfall 
an Steinmetzarbeiten ausgleichen zu konnen. 

Die gegenwartige Geschmackseinstellung und Stilrichtung in der 
Architektur beeintriichtigt mit dem Verzicht auf Ornamentik in starkem 
Umfange die Bescbaftigungsmoglicbkeiten des Steinmetzhandwerkes. 
Hierzu kommt die starke, gleichfalls durch die derzeitige Geschmacks
richtung bedingte Verdrangung des N atursteins durch den Kunststein. 
Auch der Wettbewerb des Betongewerbes hat sich im Vergleich zur Vor
kriegszeit verscharft. Am Arbeitsmarkt herrscht daher im allgemeinen, 
allerdings bei einem Mangel an tfichtigen Gesellen, ein "Oberangebot an 
Arbeitskriiften. Die Lohne bewegen sich, bei verringerten Verdienst
spannen der Meister, zwischen 0,75 und1,26 RM. je Stunde. "Ober 
Schwierigkeiten in der Versorgung mit Robstoffen wird nicht berichtet. 
Genossenschaften bestehen nicht. 

b) Edelstein· In dem Handwerk der Edelsteinschleifer wurden 1381 Betriebe ge-
~'::a~ zahlt, in denen 1390Inhaber, 1799 Gesellen, 669 Lehrlinge und 78 An
~'::Ter gestellte tiitig sind. "Ober die Motorenverwendung sind keine Zablen 

und bekannt. Die Betriebe gliedern sich in 1236 Kleinbetriebe, 126 kleine 
~~':H:;" und 14 grofie Mittelbetriebe. Aufierdem sind 5 Grofibetriebe, darunter 

2 Betriebe mit fiber 50 Gesellen, ermittelt worden. 
Nach den einzelnen Grofienklassen setzen sich die Betriebe wie 

folgt zusammen: 
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Betriebe mit .0 Gesellen 

" " 1" 
" ,,2- 3 " 
" ,,4- 6 " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 
" ,,21-30 " 
" ,,31-40 " 
" ,,41-50 " 
" " tiber 50 " 

59,8v.H. 
17,3 " 
12,5 " 
5,5 " 
3,6 " 
1,0 " 
0,1 " 
0,1 " 
0,0 " 
0,1 " 

100,Ov.H. 

Auf je 100 Betriebe entfaIlen 130,3 GeseIlen und 48,4 Lehrlinge. Auf 
ja 100 GeseIlen kommen37,2 Lehrlinge. Auf einen Betrieb entfaIlen im 
Durchschnitt zwischen 0,5 (Niirnberg) ood 37 (Zittau) GeseIlen ood 
zwischen 0,23 (Frankfurt/Oder) und 3 (Miinchen) Lehrlinge. Die hohe 
Durchschnittsziffer im Kammerbezirk Zittau wird durch einen einzigen 
Betrieb veranlaBt. In den tibrigen Kammerbezirken ist die durchschnitt
liche BetriebsgroBe weit kleiner. In Berlin entfallen· auf einen Betrieb 
4,84, in Wiesbaden 5,67, in Liegnitz 6,48 GeseIlen. Besonders niedrige 
Durchschnittszahlen weisen Niirnberg, Hamburg, Koblenz ood Trier 
auf. "Ober die Verbreitoog des Edelsteinschleiferhandwerks konnten 
keine voIlstii.ndigen· Materialien beschafft werden. Eine auBerordentlich 
starke Besetzoog ist aus dem Kammerbezirk Trier gemeldet, in dem 
1080 Betriebe mit 802 GeseIlen, 394 Lehrlingen ood 4 AngesteIlten vor
handen sind. Es handelt sich hier vor aIlem urn das Steinschmuck
gewerbe in Obers~ein-Idar im oldenburgischen Landesteil Birkenfeld 
und dem angrenzenden preuBischen Gebiet (Edelsteinschleifer, Achat
schleifer, Diamantschleifer). In Pforzheim werden die Schmuckwaren 
nicht handwerksmiiBig, sondern in Fabrikbetrieben ood im Hausgewerbe 
hergestellt. GroBere Betriebszahlen weisen noch die Bezirke Berlin, 
Frankfurt/Oder, Hamburg, Kaiserslautern, Liegnitz ood Darmstadt auf, 
wiihrend fiir eine ganze Reihe von Kammerbezirken iiberhaupt keine 
Angaben vorliegen. Auch die zahlenmiiBigen Veriinderungen seit dem 
Jahre 1913 konnten nicht festgesteIlt werden. Das Edelsteinschleifer
handwerk ist wahrscheinlich stiirker verbreitet, als die Statistik erkennen 
liiBt. Infolge des Schwankens der Berufsbezeichnoogen sind aber ver
mutlich zahlreiche Betriebe ooter anderen Handwerkszweigen ver
wandter Art, insbesondere den Juwelieren, erfaBt. 

Der Handwerkszweig besorgt das Schleifen von Edelsteinen aIler 
Art, der Abnehmerkreis umfaBt Bijouteriefabriken, Juweliergeschiifte 
und Privatkundschaft. 

Die derzeitige Moderichtung begiinstigt stark den Gebrauch 00-
. echter Schmucksachen. Dadurch ist eine merkliche Bedarfsverringeroog 
, fiir echte Schmuckwaren eingetreten, die sich auf den Beschiiftigungs

grad des Edelsteinschleiferhandwerks ungiinstig auswirkt. 
Der Hand werkszweig der Steinbildhauer.· ziihlt 1922 Betriebe, 1993 c) =Ud. 

Inhaber, 2535 GeseIlen, 762 Lehrlinge ood 173 AngesteIlte. DieMo-
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torenverwendung .ist ohne Bedeutung. Die Zahl der Betriebe setzt sicb 
aus 1782 Kleinbetrieben, 127 Mittelbetrieben und 13 Gronbetrieben zu
sammen. 

Anteilma.Big verteilen sich die Betriebe \vie folgt: 
Betriebe mit o Gesellen 56,8v.H. 

" " 
1 

" 
24,1 

" 
" " 

2- 3 
" 

11,8 
" 

" " 
4- 5 

" 
4,4 

" 
" " 

6-10 
" 

1,6 
" 

" " 
11-20 

" 
0,6 ~, 

" " 
21-30 

" 
0,4 

" 
" " 

31-40 
" 

0,3 
" 

" " 
4l-50 ,; 0,0 

" 
" " fiber 50 " 

0,0 
" 

100,Ov.H. 

Das Steinbildhauerhandwerk wurde teilweise gemeinsam mit dem 
Steinmetzhandwerk und teilweise wahrscheinlich auch gemeinsam mit 
dem Baugewerbe erfant. Die Zahlen fUr das Steinbildhauerhandwerk 
sind daber ffir die einzelnen Kammerbezirke nicht vollstandig. Mit 
hoheren Betriebszahlen ragen die Bezirke Mannbeim, Harburg, Berlin, 
Dresden und Liegnitz hervor, ohne dan bestimmte Standorte fest
zustellen sind. Die Mehrzahl der Betriebe sind auch in diesen Bezirken 
gemischte Betriebe, in denen gegenwartig fast kaum Steinbildhauer
arbeiten ausgeffihrt werden. Seit dem Jahre 1913 ist in einzelnen Be
zirken eine Vermehrung, in anderen eine Verminderung der Betriebe ein
getreten. Zugenommen haben in erster Linie die Kleinbetriebe. Auf 
je 100 Betriebe entfallen 131,9 Gesellen, 39,6 Lehrlinge, wamend auf 
je 100 Gesellen 30,1 Lehrlinge gezahlt sind. Die Zahl der auf einen 
Betrieb entfallenden Gesellen scbwankt zwischen 0,22 (Schwerin) und 
3,95 (Braunschweig) in den einzelnen Kammerbezirken, die Zahl der 
Lehrlinge ie Betrieb bewegt sich im Durchschnitt zwischen 0,0'( 
(Flensburg) und 1,04 (Stuttgart). Die Durchschnittszahl der Gesellen 
ie Betrieb ist am bOchsten in den Bezirken Braunschweig, Stralsund, 
Stettin, Freiburg, Breslau und Oppeln, am niedrigsten in den Bezirken 
Schwerin, Flensburg und Passau. . 

Von den Steinbildhauern werden Denkmaler, Grabsteine, Plastiken 
und verwandte Gegenstande kunsthandwerklicher Art hergestellt. Der 
Absatz erfolgt an private und offentliche Bauherren und sonstige Auf
traggeber. In geringem Mane werden auch Instandhaltungsarbeiten an 
GrabmaIern ausgefUhrt. Die moderne Stilrichtung, die bei einfachster 
Linienffihrung ieglichen ornamentalen Schmuck vermeidet, wirkt sich 
auf die Beschaftigungsmoglichkeiten ungfinstig aus. Zwar sind erste 
Anzeichen einer Xnderung der bisherigen Geschmacksrichtung zu erken
nen, sie reichen aber fur eine nennenswerte Belebung des Auftrags
marktes noch nicht aus. Vor allem verzichten die BebOrden als Haupt
auftraggeber am Baumarkt noch immer fast ganz auf die Verwendung 



bildhauerisehen Schmuekes. An Arbeitskraften ist bei langsam anstei
genden Lohnen ein dauerndes Uberangebot vorhanden. 

Das Hafner- und Topferhandwerk zahlt 3839 Betriebe in denen d) Hafner, 

3934 Inhaber ~ti~ sind und 4174 q-esellen, 1599 Lehrlinge ~d 245 An- T6pfer 

gestellte b~schafbgt we.rdenl).' Dle Motorenverwendung ist· unbedeu-
tend; Es slIl:d 3546 Klem~etrlebe, 248 kleinere und 36 grofiere Mittel
betnebe SOWle 9 Grofibetrlebe vorhanden, darunter 1 Betrieb mit tiber 
50 Gesellen. 

Insgesamt verteilt sieh die Zahl der Betriebe: 
Betriebe mit o Gesellen 61,3v.H. 

" " 
1 

" 20,1 
" 

" " 
2- 3 

" 11,0 
" 

" " 
4- 5 

" 3,9 
" 

" " 
6-10 

" 
2,5 

" 
" " 

11-20 
" 1,0 

" 
" " 

21-30 
" 0,2 

" 
" " 

31-40 
" 0,0 

" 
" " 

41-60 
" 

0,0 
" 

" " tiber 60 " 0,0 
" 

100,Ov.H. 

Die regionale Verteihing des Topferhandwerks ist sehr ungleieh
maJlig. Eine Reihe von Kammerbezirken hat tiberhaupt nieht tiber das 
Topferhandwerk beriehtet. 1m ganzen sind die siiddeutsehen KanlIDer
bezirke starker mit Topfereibetrieben besetzt als die norddeutsehen 
Kanlmerbezirke. Grofiere Betriebszahlen weisen vor aHem die bayeri
sehen Bezirke, aber aueh die wiirttembergischen uild badisehen Bezirke, 
ferner die Bezirke Hamburg, Frankfurt a. d. Oder, Magdeburg, Wies
baden und Konigsberg auf. In Bayern wurden im Jahre 1926 rund 
200 Hafner- und Topfereibetriebe mehr gezahlt als in PreufieIi. Diesa 
Standortverdiehtung des Topfereihandwerkes in Bayern wird veranlafit 
dureh die noeh verhaltnismafiig hohe Naehfrage der bii.uerliehen Bevlil
kerung naeh Tongesehirren. 

1) Die Berufszllhlung 1925 fiihrt insgesamt 27 892 selbstlliulige und. unselb
stllndige T6pfer, Rafner und Of en setzer auf, die sich wie folgt auf die verschiedenen 
Wirtschaftszweige verteilen: 

T6pfer, Hafner, Of en setzer: Se. m. w. 
In abhil.ngiger Stellung 18620 18636 84 

davon in 
W 108. Hoch-, Eisenbeton- und Tiefbau (einschl. Bau-

9622 nebengewerbe). • . • • 9622 
W 19. Feinkeramische· Industrie • 7741 7663 78 
W 20. Glasindustrie . . . .- 248 248 
W 17. Ziegelindustrie. • . • . • 204 204 

sonstigen Wirtschaftszweigen • . 905 899 6 
In selbstllndiger Stellung 

9272 9136 137 (W19/al. a2, afr/20 + W108/ai, a2/20) 
Insgesamt. 27892 27671 221 
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Fiir den Bezirk Niirnberg macht die dortige Handwerkskammer 
folgende Angaben: 1m Jahre 1913 waren 352 Hafner- und Topfer
betriebe, 1922/23 295 Betriebe und 1926 298 Betriebe vorhanden. 1m 
Jahre 1926 entfielen auf die genannten 298 Betriebe 120 Gesellen und 
88 Lehrlingej es kamen sonach auf 1 Betrieb je 0,4 Gesellen und 
0,29 Lehrlinge, auf 1 Gesellen entfielen 1% Lehrlinge. 

1m allgemeinen hat die Zahl der Topfereibetriebe im. Vergleich zum 
Jahre 1913 abgenommen. In einzelnen Gebieten konnte jedoch auch eine 
geringe Zunahme der Kleinbetriebe festgestellt werden. 

Auf je 100 Betdebe entfallen 108,7 Lehrlinge und 41,7 Gesellen. 
Auf je 100 Gesellen kommen 38,3 Lehrlinge. Auf den Betrieb entfallen 
in den verschiedenen Bezirken zwischen 0,2 (Ulm) und 7,83 (Dessau) 
Gesellen und zwischen 0,11 (Chemnitz) und2,42 (Breslau) Lehr
lingen. Die hOchsten Durchschnittszahlen finden sich in den Bezirken 
Dessau, Liegnitz und Osnabriick. Die niedrigsten in den Bezirken Ulm, 
Reutlingen, Konstanz, Augsburg und anderen siiddeutschen Kammer
bezirken. 

Das Topfer-(Hainer-)Handwerk stellt in geringem Umfange noch 
irdene Gefalle fiir bausliche und gewerblicheZwecke herj in der Haupt,., 
sache betreibt as den Kachelofenbau und fiihrt die hieraus entfallenden 
Instandhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten ausl

). 

e) Bonstlge In den kleinen Handwerkszweigen der Gruppe Steine und Erden 
Zwelge wurden insgesamt 3541 Betriebe erfallt. Die Beschaftigten setzen sich 

zusammen aus 3646 Inhabern, 6251 Gesellen, 963 Lehrlingen und 241 
Angestellten. Die Verwendung von Motoren liell sicn nicht feststellen. 

Die Betriebe weisen die folgende Grollenzusammensetzung auf: 
Betriebe mit o Gesellen 57,7v.H.' 

" " 
1 

" 
20,1 

" 
" " 

2- 3 
" 

11,8 
" 

" " 
4- 5 

" 
3,6 " 

" " 
6-10 

" 
3,5 

" 
" " 

11-20 
" 

2,1 
" 

" " 
21-30 

" 
0,9 

" 
" " 

31-40 
" 

0,2 
" 

" " 
41-50 

" " 
" " iiber 50 " 

0,1 
" 

100,Ov.H. 

Die auf einen Betrieb entfallende Gesellenzahl schwankt in den ver
schiedenen Kammerbezirken zwischen 0,24 (Trier) und 8,00 (Liegnitz) 
Gesellen, die der Lehrlinge zwischen 0,06 (Regensburg) und 2,33 (Osna-, 
briick) . Besonders hohe Ziffern finden sich in den Kammerbezirken 
Liegnitz, Diisseldorf und Konigsberg, besonders niedrige in den Kam
merbezirken Trier, Wiesbaden, Meiningen und Gera. 

Die'sonstigen Handwerke der Steine und Erden verteilen sich sehr 

1) BezlI.glich seiner Wirtschaftslage vgl. die' Ausfiihrungen II.ber das Of en
setzerhandwerk. 
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ungleichma.Big au! einzel~e Kammerbezirke des Reiches; in den bayeri
schen KammerbezIrken durfte das keramische Handwerk besonders ver
treten sein, in den Kammerbezirken Meiningen und Weimar das Glas
blaserhandwerk. Verbaltnisma.Big zahlreiche Betriebe uber deren· Pro
duktionswert nichts Naberes bekannt ist, :linden sich noch in den 
Kammerbezirken Berlin, Trier und Reutlingen. 

"Ober den zablenma.Bigen Umfang konnten fur die kleineren Hand
werkszweige der Gruppe Steine und Erden, wie z. B. fUr die Glas
schleifer usw., keine spezifizierten Materialien beschafft werden. 

Das Handwerk, der Glasschleifer richtet fertig bezogene Glas
waren durch Schliff fUr die verscbiedensten Verwendungszwecke zu. Ins
besondere werden Spiegelglaser fiM" Schaufenster, Ladeneinrichtungen, 
Auslegeplatten, Mobel u. dgl. geschliffen, ferner sonstige Glaser fur 
Glasbuchstaben, Autoscheiben, Tiirscbilder, Trinkglaser (z. B. Bier
glaser, mit Einschliff der Firnla). Der Absatz erfolgt sowohl an Einzel
kunden wie an Wiederverkaufer (Schreiner, Glaser, Mobelfabriken), 
auch an Zwischenbandler. 

Obwohl der gegenwartige Beschaftigungsgrad fiir das Glasschleifer
handwerk zufriedenstellend ist, wird die weitere Entwicklung .des Hand
werks nicht gUnstig beurteilt. 

Die handwerkliche GlasbIaserei, die 'als Rohmaterial die von der 
Glashuttenblasereierzeugten Glasrohren verwendet, hat sich bereits 
friihzeitig und besonders stark im Laufe der letzten Jahrzehnte ,auf be
stimmte Fertigerzeugnisse spezialisiert. Ihre Hauptzweige sind die 
Glasblasereien fur Christbaumschmuck und Glasspielzeug, fur chirur
gische und Krankenpfiegeartikel, fur Fieberthermometer,. fur technische 
und wissenschaftliche Thermometer, fur chemische Apparate und Ge
rate, fUr Gluhlampen, fUr Rontgenrobren und fiir Radiorohren. Diese 
Hauptzweige sind jedoch baufig nochmals unterteilt. In Tburingen 
stellen z. B. viele kleinere Glasblasereien nur Glasbahne fiir teclu1ische 
Zwecke, andere Glasblasereien wieder riur Zimmerthermometer, nur 
Fensterthermometer oder Badethermometer her. In Lauscha und Um
gebung baben sich viele Glasblasereien auf die Anfertigung von Glas
augen beschrankt. Durch diesa weitverzweigte SpezialisierungJ wurde 
zwar die Fertigkeit in der Herstellung der einzelnen Artikel gesteigert, 
iedoch auf Kosten einer vielseitigen Ausbildung der Glasblaser. 

Die wirlschaftlichen Aussichten fUr die Glasblasereien sind trotz 
der Bestrebungen der auslandischen Staaten, die im Kriege eingerich
teten Glasblasereien weiter zu entwickeln, immer noch giinstig. Immer
bin besteht die Gefabr, daB auf manchem Gebiete der Glasblaserei das 
mit fortschrittlicheren Fabrikationsmethoden arbeiteride Ausland die 
deutschen Glasblasereien uberflugelt. Zur Zeit konnen sich die deut
scben Glasblasereien aber noch auf ihre langen Erfafuungen und die 
rastlose Tatigkeit unserer Wissenschaft stiitzen, welche immer neue 
Moglicbkeiten fur die Glasblasereien schafft. 

Hauptsitz der deutschen Glasblaserei ist Thuringen mit den Haupt
orten Ilmenau, Stiitzerbach, Schmiedefeld, Frauenwald, Lauscha und 
Neuhaus. Aufierhalb dieses Produktionsgebietes bestehen Glasblasereien 
vor aHem in den Universitatsstadten und in den Zentren der Industrie 

67 

1. GJas. 
scblelfer 

2. GJas. 
bllisor 



und der Schiffahrt. Diese sind meist mit Einzelhandelsgeschaften ver
bunden. Auf die Befriedigung eines vielseitigen Bedades eingestellt, 
leiden vor aHem die Grofistadtbetriebe unter dem Mangel an vielseitig 
ausgebildeten Arbeitskraften. 

Exportiert werden deutsche GIasblasereierzeugnisse, wenn auch be
reits unter erschwerten Bedingungen, nach allen Landern der Erde. 

3in~':- Die GIasmalerei ist ein ausgesprochenes Kunsthandwerk, das mit 
hohen Selbstkosten arbeitet. Ausgefiihrt werden Bemalungen von 
Luxusgegenstanden, teilweise auch von Gebrauchsgegenstanden aus 
GIas. Hierzu gehOren Fensterscheiben, Tri~gefafie und Bilder fUr 
private undoffentHche Zwecke. Abnehmer sind Kirchen, offentHche und 
private Bauberren, Brauereien, Korporationen und Vereine, teilweise 
auch Wiederverkaufer (Messen und Markte). Auch nach dem Auslande 
werden die Erzeugnisse der Glasmaler abgesetzt. 

Die Bescbaftigung des GIasmalerhandwerks bangt in erster Linie 
von dem Wohlstand der Bevolkerung abo In der Nachkriegszeit hat sich 
daher die Wirtschaftslage der Glasrnaler aufierordentIich verschlechtert, 
und zwar vor allern auch unter der Einwirkung der modernen Stil
richtung in der Architektur. Bei langen Ausbildungszeiten sind die Er
werbsmoglichkeiten fur die GIasrnaler heuta stark eingeengt. Nur aus 
einzelnen: Kammerbezirken wird uber eine ausreichende Bescbaftigung 
der Glasmaler, aber auch hier zu gedriickten Preisen, berichtet. 

4. Porsellan- Die PorzeHanmaler fuhren Bemalungen von Porzellangegenstanden 
maler in kunstgewerbHcher Art aus. GIeichzeitig wird" auch das Brennen der 

bemalten Gegenstande besorgt. Die baufigsten Gegenstande sind Tafel
geschirre, Pfeifen, Kriige, Wappenschilder in kiinstlerischer Ausfiihrung; 
sodann werden auch Massenartikel, allerdings bei der wachsenden Kon
kurrenz der Malereiabteilungen in den Porzellanfabriken nur zu gedruck
ten Preisen, hergestellt. Ais Abnehmer kommen Private, Korporationen, 
Vereine und Wiederverkaufer in Frage. 

6. Kera· In den verschiedenen kunstgewerblichen keramischen Werkstatten 
mlker') werden Erzeugnisse aller Art hergestellt, wie Vasen, Schalen, Dosen usw. 

Sie werden vieIfach handgedreht und handgemalt. Die besten Absatz
gebiete sind in Deutschland das Rheinland und Schleswig-Holstein. Teil
weise Hefern die keramischen Werkstatten nur ins Ausland, und zwar 
vor allem nach Holland, der Schweiz und nach Amerika. Die wirtschaft
Hche Lage der Keramiker hat sich in der Nachkriegszeit infolge ver
starkter Konkurrenz der Grofibetriebe aufierordentlich verschlechtert. 
Diese gewahren nicht nur lang~re Kreditfristen, sondern Hefem auch, 
wie z. B. die Wiener Werkstatten, zu niedrigeren Preisan ala die Hand
werksbetriebe. Werke Iilit staatlicher Unterstutzung Hefem aufierdern 
ihre Erzeugnisse zUm. grofien Tail in Kommission, wodUJrch die kleinen 

1) Teilweise werden unter Keramikern auch lediglich Hafner verstanden, die 
sich mit der kunsthandwerklichen Anfertigung von Ofenkacheln befassen. Diaser 
Handwerkszweig ist beim Baugewerbe behandet. 

AuBerdem gehBren zu der Gruppe noch Ziegler, Zementwarenmacher, Kunst
steinmacher, Kalkbrenner und Marmorschleifer; Betriebe dieser Art werden jedoch 
Dioht allgemein zum Handwerk gerechnet. 
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Handwerksbetriebe weitere Absatzverluste erleiden. Die zukiinftige 
Entwicklung der keramischen Werkstatten muB daher, soweit sie dam 
Handwerk zuzurechnen sind, ala gefiihrdet betrachtet werden. 

2 Eisen- und Metallhandwerke. (V-VIII.) 
Zur Gruppe der e i sen - un d met a 11 v era r b e i ten den 

Han d w e r k e gehoren 17 groBere Handwerkszweige: Biichaenmacher, 
Messerschmiede und Werkzeugmacher, Feilenhauer, Schleifer, Gold- und 
Silberschmiede, Rot- und GelbgieBer, Kupferachmiede, Zinn- und Blei
gieGer, Schmiede, Schlosser (auch Maachinen- und Reparaturschlosaer), 
Klempner und Installateure, Elektrotechniker, Mechaniker, Uhrmacher, 
Optiker, Instrumentenmacher (Feinmecl).aniker), Graveure und Zise
leure. Zu diesen groGeren Handwerkszweigen kommt noch eine kleinere 
Anzahl aonstiger und kleinerer Zweige des Eisen- und Metallgewerbea 
hinzu: Giirtler, Chirurgie-Mechaniker, Zinn- und Metallpfeifenmacher, 
Orgelbauer, Kettenschmiede, Goldschliiger, Nadler und Metalldriicker. 

Die Gruppe der eisen- und metaUverarbeitenden 
Handwerke umschlie.llt insgesamt Betriebe . 

Beschiiftigte Personen 
davon: 

Inhaber . 
Gesellen . 
Lehrlinge. 
Angestellte 

191870 
608479 

195164 
215649 
181992 
15674 

Die Betriebe der eisen- und metallverarbeitenden Handwerke ver-
teilen sich wie folgt auf die vier Betriebsgro.llengruppen: 

Kleinbetriebe. 179 560 . 93 v. H. 
Kleine Mittelbetriebe 9 758 . 5" 
Gro.lle Mittelbetriebe 1 629 . 1" 
Gro.llbetriebe 923 . 1 " 

zusammen . 191 870. . 100 v.H. 

Vom gesamten Handwerk entfallen auf die Gruppe eisen- und metall
verarbeitende Handwerke 14,7 % der Betriebe mit 14,8 % der Inhaber 
und mit 17 3 % der beschiiftigten Gesellen, Lehr linge und Angestellten. 

'Ober den Umfang der Motorenverwendung hat die Handwerks
gruppe keine speziellen Erhebungen veranstaltet. Durch die Betriebs
ziihlung 19251 ) wurden im "Kleingewerbe" fUr die Metallhandwerke 
(V-VIII) 63179 Motorenbetriebe ermittelt. In diesen Motorenbetrieben 
wurden 208 987 PS verwandt. 

Die Betriebe und beschaftigten Personen verteilen aich auf die ein
zelnen Metallhandwerke wie folgt (a. Tabelle auf S. 70). 

1m Biichsenmacherhandwerk wurden von der Handwerksgruppe a)~bsen. 
902 Betriebe mit 926 Inhabern, 728 Gesellen. 462 Lehrlingen und 55 An- or 

gestellten geziihlt. Die Motorenverwendung ist unbedeutend. 'Ober
wiegend iat der Kleinbetrieb. Nur 36 Betriebe beschiiftigen 4 und mehr 

1) Wirtschaft und Statistik 1928, Heft 20. 

e Bnqnete-Auaachnll. III. 8. Arboltagr., 1. Band. 69 



Umlang, sozlaJe und betriebliehe 6lie~erung der Eisen- und Metallhandwerke. 

I Summe Betriebe mit , Summe von 1-4 

Be-
1. 2. 3. 4. von 1-3 (Inhaber, . I~ gnhaber, GeseIlen, . 
In- Ge- Lehr- Ange-

G) 

triebe esellen, Lehr- ~= ~ =I~ = ~= haber sellen linge stellte Lehr- linge, ~~ ~ 0 <I) o~ 

:0;; 0= cq= C<I .... 

linge) A~e- "'<1)1<1) ~G) 
ste te) I til I til ... til ,J:ltll 

0 "'" 1- ~ 

" 

1. Bfichsen-
Macher. 902 926 128 462 55 2116 2171 866 27 7 2 

2. Messer-
schmiede, 
Werkzeug- , 
Macher .• 148Q 15&7 8106 1187 BOO ,5860 6183 1301 138 31) 11> 

3. Feilenhauer. 54:1 587 ' ' 9fi() , 269, 44 1806 1 '850 483 47 7 4. 
4. Schleifer. ,1217 1267 ,1218 274 181 ,2759. ' 2890 1126 77 11 8 
6. Gold- pnd 

Silber-
'scbmiede • 8372 8418 2971 1260 747 7689 8386 3165 171 26 1() 

6. Rot- und 
Gelbgieller '424 460 1706 656 222 2811 80SS 299 96 22 7 

7. Kup-fer-
1324 schmiede . 1871 2893 2186 296 6460 6746 1135 152 22 16 

8. Zinn- und 
Ble~e8er. 2!~ 217 275 80 7 572 579 192 17 4 i 

9. Schmiede . 60 7.20 60637 29802 88626. 276 129064 12934.0 602781,392 54 ,16 
10. Schlosser ,82810 8S~98 63965 68711 8678 151869 156047 292082885 471 246 
11. Klemllner, 

Insta ateure 81078 81630 41682 27998 2005 101805 108310 28562 2072 288 156 
12. Elektro-

techniker. 18480 18960 26875 16976 26S8 57311 59944 11668 1482 243 147 
13. Mechaniker. 19078 19705 25128 17852 2748 62685 65483 17540 1180 198 1oo 
U. Uhrmacher . 15848 16896 5028 2'762 911 28671 24582 16781 97 12 3 
15. Optiker . • 1228 1281 2502 1126 403 4909 5312 1072 108 87 11 
16. lnstrumen-

tenmacher. 1 S90 1457 2427 1264 129 6148 6277 1219 181 26 14 
17. Graveure, 

Ziseleure . 1978 2060 2080 956 209 6086 5244 1843 108 14 8 
18. Sonstige 

4782 6062 12868 4.876 857, 22-296 ' 28152 172 Zweige. . 3877 628 101> 

191870 196164 2J6 649 181 992116 674, 592 805 ~ 60847t, ~71f 6!J01Q,'f~~16291928 
I '. . 

,Gesellen. GroUbetriebe wurden 2 gezablt. 
wie folgt auf die einzelnen Gr6Uenklassen: 

Die. Betriebe verteilen sich 

6S;8v.H. Betriebe mit 0 Gesellen 
" " ,1 " 
" ,,2- 3 " 
" ,,4- 0 " 

," ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 
", ,,21-30 " 
" ,,31-40 " 
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23,0 ,; 
9,2 " 
1,8 " 
1,2 " 

'0:8 " 
0,1 " 
0,1 " 

lOO,Ov.H. 



Auf je 100 Betriebe entfallen 80,7 Gesellen und 51,2 Lehrlinge. Auf 
je 100 Gesellen entfallen 63,5 Lehrlinge. Die Zahl der auf einen Betrieb 
im Durcbschnitt entfallenden Gesellen schwankt in den einzelnen Be
zir~en zwischen 0,13 (Stuttgart) und 8,00 (Zittau), die der Lehrlinge 
zWIschen 0,1 (Miinster) und 4 (Zittau). Die hOchste Durchschnittszahl 
wurde im Kammerbezirk Zittau festgestellt. Es folgen in weiterem Ab
stande die Bezirke Lubeck und Braunschweig. Die niedrigsten Durch
schnittszablen weisen die Kammerbezirke Stuttgart Regensburg, Har
burg und Wiesbaden auf. Das Buchsenmacherhand~erk ist, wenn auch 
ungleicbmafiig, uber das ganze Deutsche Reich verbreitet. Am stiirksten 
ist es im Kammerbezirk Erfurt vertreten. In diesem Kammerbezirk hat 
sich sowohl die Zahl der Betriebe als auch der Betriebsinbaber gegen
uber dem Jahre 1913 verdoppelt, wii.brend andererseits die Zahl der be
schaftigten Gesellen auf die Halfte und die der beschaftigten Lehrlinge 
auf annahernd zwei Drittel des Vorkriegsbestandes gesunken ist. Fur 
den Kammerbezirk Meiningen mit dem Fabrikationszentrum Subl feblen 
leider die Vergleichsziffern fur das Jahr 1913. Die Vermehrung der 
selbstandigen Betriebe bei gleichzeitiger Verringerung der BetriebsgroEe 
ist jedoch im Vergleich zur V orlm-iegszeit auch in diesem Kammerbezirk 
eingetreten. Mit der Verringerung der Gewehrfabrikation in allen hand
werklichen und industriellen Betrieben hat sich in der Nacbkriegs
zeit eine groEe Anzahl bisher unselbstandiger Buchsenmacher selb
standig gemacht. Vielfach haben fruhere Militiirbuchsenmacher nach Be- . 
endigung des Krieges Handwerksbetriebe, und zwar vielfach in den ehe
maligen Garnisonorten eroffnet. Auch in anderen Kammerbezirken hat 
daher die Zabl der selbstiindigen Buchsenmacher, soweit Vergleichs
zifIern mit dem Jahre 1913 vorliegen, in der Nachkriegszeit zuge~ 
nommen. 

Das Buchsenmacherhandwerk1
) fertigt SchuJlwafIen - meist auf Be

stellung - fur den Zivilgebrauch an und fiihrt Reparaturen daran aus. 
AuEerhalb der Bezirke Erfurt und Meiningen (Neuanfertigung) werden 
von den Buchsenmachern in der Hauptsache Ausbesserungsarbeiten aus
gefiihrt. Diese Handwerksbetriebe sind auch meistens mit einem Laden~ 
gescbii.ft verbunden. Die N achfrage nach den Erzeugnissen und Leistun
gen des Buchsenmacherhandwerks hat sich in der Nachkriegszeit sowohl 
auf demAuslandsmarkt (Eigenerzeugung, hohe Zolle) als auch auf dem 
Inlandsmarkt stark verringert. Auf dem Inlandsmarkt beeintrachtigt 
vor allem die Verkleinerung des Heeres, die Verarmung der Mittelschich
ten und die Verteuerung der Jagdpachten den Absatz des Buchsenmacher
handwerks. AuEerdem wurden wahrend der Inflation verfugbare Gelder 

1) Die Berufsziihlung von 1925 weist foIgende Berufstatige nach: 

Bilchsenmacher. Se. m. w. 

In abhi!.ngiger Stellung . . . . . . . . . . . . . 8588 8528 10 
davon in 

W 23. Herstellung von Eisen-, StahI- und Metallwaren. 8898 8888 10 
sonstigen Wirtschaftszweigen . • . . . . . . . . 140 140 

In selbsti!.ndiger Stellung . . . . . . . . . . • . 967 968 4 
Insgesamt 4500 4486 14 

71 



vielfach auch in Gewehren angelegt. Der Inlandsmarkt wird. weiter ein
geschrankt durch die billigen belgischen Waffen, die in groUer Zahl bei 
niedrigem Zoll nach Deutschland eingefiihrt werden. Die Lohne im 
Biichsenmacherhandwerk sind, entsprechend der gedriickten Wirtschafts-
lage, verhaltnismanig niedrig. . 

~esser. Die Messerschmiede und Werkzeugmacher weisen 1489 Betriebe mit 
erkz:~. 1567 Inhabern, 3106 Gesellen, 1187 Lehrlingen und 323 Angestellten 
lacher') auf). Aus der Statistik des "Kleingewerbes" laUt sich die Motorenver-

wendung in diesen Handwerkszweigen zwar nicht gesondert ermitteln, 
die meisten Betriebe diirften jedoch mit Elektromotoren ausgestattet 
seiD.. N eben dem iiberwiegenden Bestand an Kleinbetrieben wurden 138 
kleinere und 35 groUere Mittelbetriebe, ferner 15 GroUbetriebe gezahlt, 
darunter 5 Betriebe mit iiber 50 beschiiftigten Gesellen. Anteilmanig 
sind folg~nde GroUenklassen vertreten: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1" 
" ,,2- 3 " 
" ,,4- 5 " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 
" ,,21-30 " 
" ,,31-40 " 
" ,,41-50 " 
" ,. iiber 50 " 

51,7v.H. 
23,5 " 
12,2 " 

5,2 " 
4,1 " 
2,3 " 
0,2 " 
0,3 " 
0,2 " 
0,3 " 

100,Ov.H. 
Die Gewerbe d(lr Messerschmiede und Werkzeugmacher - und zwar 

handelt es sich vor allem urn Werkzeugmacher - sind in einigen 
Kammerbezirken wie z. B. in den Bezirken Berlin, Erfurt, Reutlingen 
und in Miinchen besonders stark vertreten 2). Im Kammerbezirk Reut-

1) Nach den Ergebnissen der Berufsziihlung von 1925 sind folgende BerufstAtige 
vorhanden: 

Messerschmiede: Se. m. w. 
In abhiingiger Stellung 7280 7217 63 

davon in 
W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall-

waren 7028 6965 63 
sonstigen Wirtschaft~zweigen . 252 252 

In selbstAndiger Stellung . . 4199 4175 24 

Insgesamt 11479 11392 87 
We rkz e ugmac her: 

In abhiingiger Stellung • . . . . • . . 34 289 34257 32 
W 27 Maschinenbau. ....•. 10 982 10973 9. 
W 33. Elektrotechnische Industrie. ... 5 241 5235 6 
W 31. Bau von Land- und Luftfahrzeugen •. 3033 
W 34. Feinmechanische und optische Industrie . 1 323 
W 32. Eisenbahnwagenbau . . . . . . " 271 
sQnstigen Wirtschaftszweigen . . . . . •. 13 439 

3033 
1321 2 

271 
13424 15 

2) Filr den Kammerbezirk Dusseldorf wurden auffallend wenig Betriebe ge
meldet. 
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lingen iiberwiegen die Messerschmiede, die fiir die Tuttlinger Industrie 
neue Wirtschaftsmesser und Stiletts, Gartenmesser und Werkzeuge her
stellen. 1m Vergleich zum Jahre 1913 hat sich anscheinend in den 
Zentren der Metallwarenfabrikation die Zahl der selbstandigen Messer
schmiede und Werkzeugmacher vermebirt. Teilweise sind aber auch 
Riickgange in der Zahl der Betriebe eingetreten. Immerhin ist das 
ganze Handwerk nicht iibersetz~ und bietet in seiner Verbindung von 
Handwerk zu Handel im allgemeinen verhaltnismaJlig ertragliche Be
dingungen, soweit das Messerschmiedehandwerk in Frage kommt. Zwar 
hat sich gegeniiber der Vorkriegszeit der Wettbewerb der Warenhauser 
und der Solinger Versandhauser verstarkt. Andererseits konnten aber 
besonders von den Hohlschleifereien vielfach engere Geschii.ftsverbin
dungen mit den Friseuren hergestellt werden. Hin und wieder wird auch 
der Handel mit Friseureinrichtungen betrieben. Ein Wettbewerb be
sonderer Art sind die K8.1'Il"enschleifer, deren Arbeit jedoch als minder
wertig und im Verhaltnis zur Leistung als zu teuer bezeichnet wiro. 
Auch Fabrikhandwerker machen teilweise den Handwerkern KonkUil'renz. 
Fiir einen Teil der Schmiedewerkzeuge wird die N achfrage auch durch 
die verstarkte Herstellung von Spezialmaschinen verringert. 

Die Messerschmiede und Werkzeugmacher sind vor allem in den 
GroJl-, Mittel- und Kleinstadten, seltener auf dem Lande, ansassig. 
Die Betriebe sind durchweg klein. Es entfallen auf je 100 Betriebe 208,6 
Gesellen und 79,7 Lehrlinge. Auf je 100 Gesellen kommen 38,2 Lehr
linge. Auf einen Betrieb entfallen in den verschiedenen Kammerbezirken 
0,07 (Regensburg) bis 7,33 (Ulm) Gesellen und 0,06 (Altona) bis 2,81 
(Berlin) Lehrlingen. Am starksten besetzt sind mit Betrieben die Be
zirke Ulm, Berlin und Liibeck, am schwachsten die Bezirke Regensburg, 
Diisseldorf, Miinstal' und Oldenburg. 

Die Messerschmiede stellen noch solche Schneidewerkzeuge her, 
welche sich fiir die Solinger Industrie infolge geringen Absatzes nicht 
lohnen, oder solcheW aren, die in einer ganz besonderen Qualitat her
gestellt werden miissen, wie sie nur durch die individuelle Handarbeit 
erreicht werden kann. Hierher gehOren Hohlmesser, Gartenmesser, 
Gartenscheren, Kiirschnerwerkzeuge, Pinzetten, Pliischmesser, Spargel
messer und ahnliche Attikel. Die Neuherstellung ist besonders noch in 
Siiddeutschland und Sachsen verbreitet. 1m iibrigen nehmen die Messer
schmiede Ausbesserungen und Schleifarbeiten vor. RegelmaJlig unter
halten sie ein Ladengeschii.ft, mit dem die Werkstatt in engster Ver
bindung steht. Der Abnehmerkreis umfaJlt Privatkundschaft aller 
Art insbesondere diejenigen Gewerbezweige, die Schneidewerkzeuge ge-

_ bra~chen. Auch Handel und Industrie kommen in begrenztem Umfange 
als Abnehmer in Betracht. Das Messerschmiede- und Schleiferhandwerk 
hat sich nach der Verdrangung auf seinen friiheren Arbeitsgebieten 
durch die Fabrik im allgemeinen mit Erfolg auf andere Tatigkeiten um
gestellt. Die Messerschmiedebetriebe verfiigen heute zum groJlten Teil 
iiber modern eingerichtete Reparaturwerkstatten mit neuzeitlichen 
Maschinen und Hilfsmitteln sowie iiber gut organisierte Verkaufs-
geschafte. 
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0) Fellen· 
bauer 

Dagegen fertigen. die Werkzeugmacher Gewindeschneidzeuge und 
Mefiwerkzeuge aus Metall fiir die Blechwaren-, Leder- und Kar
tonnagen-Industrie an, darunter insbesondere Werkzeuge, die fiia' die 
Fabrikation 'von Metallwaren erforderlich sind. Die Schneidewerkzeuge 
(Schneid-, Druck-, Stanz- und Pragewerkzeuge) dienen zur Bearbeitung 
von Blechen aus Eisen, Messing, Aluminium. Mit Werkzeugen werden 
beispielsweise Uniformknopfe, Giirtelschlosser, Tabak- und Zigaretten
dosen, Bedarfsartikel fiir die Elektrotechnik (Schalter, Fassungen, 
Sicherungen) hergestellt. Den selbstandigen Werkzeugmachereien 
machen die Werkzeugschlossereien, die in den· Metallwarenfabriken als 
Teilbetriebe eingerichtet sind, starke Konkurrenz. Die Handwerks
betriebe konnen sich nur durch Lieferung guter und billiger Ware be
haupten. Sie miissen vor allem imstande sein, auch Massenbeliefe-' 
rungen bei billigster Berechnung durchzufiihren. 

An Werkstofien werden Gufistahl, Schmirgelscheiben, Schmiede
kohlen und Leim verbraucht, deren Preise gegeniiber der Vorkriegszeit 
J:>etrachtlich gestiegen sind. Es besteht eine Einkaufsgenossenschaft mit 
dem Sitz in Mannheim. 

Die Lohne entsprechen im allgemeinen dem Tarif des Metall
arbeiterverbandes. Die Zahl der Arbeitsplatze halt sich dadurch auf 
einer gewissen Hohe, dafi die Betriebsinhaber in der Hauptsache durch 
die Betatigung im Ladengeschaft beansprucht werden. 

Das Feilenhauerhandwerk ist in Starke von 541 Betrieben mit 
587 Inhabern, 950 Gesellen, 269 Lehrlingen und 44 Angestellten ver
treten1

). Der Umfang der Maschinenverwendung konnte nicht fest
gestellt werden. Neben den Kleinbetrieben, die iiberwiegen, wurden 47 
kleinere und 7 grofiere Mittelbetriebe sowie 4 Grofibetriebe gezahlt. 
Das Handwerk zeigt folgende Gliederung nach Betriebsgrofienklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 42,7 v. H. 
" ., 1" 25,5 " 
" ,,2- 3" 21,1 " 
" ,,4- 5" 6,3 " 
" "6-10,, 2,4 I' 

" "11-20,, 1,3 " 
" "21-30,, 0,5 " 
" ,,31-40 " " 
" "41-50,, 0,2 " 

100,Ov.H. 

Die Zahl der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen bewegt sich 
zwischen 0,2 (Breslau) und 5,73 (Wiesbaden), die der Lehrlinge 
zwischen 0,08 (Stettin) und 1,3 (Oppeln). Die hochsten Durchschnitts
zahlen finden sich. aufier in Wiesbaden in den Bezirken Dresden, Darm-
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1) Die Berufszahlung 1925 hat folgende Berufstatig~n festgestellt: 
Feilenhauer: 

In abhangiger Stellung . . . . . . . . . . . 
davon in 

W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall-
waren. .• . .•.••••.. 

sonstigen Wirtschaftszweigen • • • • • . . • 

Se. 
5487 

5132 
355 

m. 
5882 

5027 
855 

w. 
105 

105 



stadt, Berlin und Passau, die niedrigsten in den Bezirken Breslau 
Konigsberg, Magdeburg, Karlsruhe und Arnsberg. Eine ziemlich gleich~ 
mallige Besetzung lassen die bayrischen Kammerbezirke erkennen 
ebenso die wurttembergischen, wahrend in den ubrigen Landern stark~ 
regionale U nterschiede bestehen. 

Das Feilenhauerhandwerk steht mit der Metallindustrie in enger 
Verbindung. Es ist daher in den industriellen Gegenden am starksten 
vertreten. Fur die V ork.riegszeit feblen in den meisten Fallen die Ver
gleichszahlen. Das Handwerk scheint sich aber seit der Vorkriegs
zeit in deli einzelnen Kammerbezirken ungleichmallig entwickelt zu 
haben. Einer ausgesprochenen Abnahme in den Bezirken Oppeln, Augs
hurg und Stuttgart steht eine Vermehrung in den Bezirken Hamburg, 
Bielefeld, Erfurt und Gera gegenuber. Auch in den Bezilrken Berlin, 
Frankfurt a. d. 0., Liegnitz, Wiesbaderi, Munchen, Nurnberg, Sachsen, 
Wurttemberg, Hessen, Meiningen ist das Feilerihauerhandwerk starker 
vertreten. 

Die Feilerihauer beschaftigen sich' in der Hauptsache damit, Feilen 
fur Industrie und Handwerk aufzuhauen (zu scharfen), in geringem 
Umfange kommt auch die Anfertigung neuer Feilen in Betracht. Das 
~eilerihauerhandwerk wird in steigendem Umfang durch den Wettbewerb 
der Masehinenarbeit b,edrangt. Als Folge dieser Korikurrenz zeigt sich 
eine gewisse nbersetzung ittl Feilenhauerhandwerk. Gemeinsam mit dem 
Feilenhauerbeilrieb wird teilweise eine Schleiferei betrieben; Voraus
setzung rur diese Betriebskombination ist jedoch eine gewisse Betriebs
grofie, weil sonst die Schleifmaschinen nicht ausgenutzt werden konneil. 
Abnehmer des Feilenhauerhandwerks ist neben der rnetallverarbeitenden 
Industrie vor allem auch die Reichsbahnverwaltung, die fur das Feilen
hauerhandwerk bedeutungsvolle Auftrage erteilt. 

Die Wettbewerbsfahigkeit des Feilenhauerhandwerks wird auch 
stark beeinflufit durch die Eisenbahntarife fUr neue und fur gebrauchte 
Feilen sowie durch die Handelspolitik. So hat die Herabsetzung del' 
Einfuhrzolle im deutsch-schwedischen Handelsvertrag yom Jahre 1925 
auf das Feilerihauerhandwerk sehr nachteilig gewirkt. 

Als Werkstoffe werden yom Feilerihauerhandwerk verwandt: Werk-
zeugstahl, Schleifsteine, Koks und ~?hle. .. d Metall-

Das Metallschleiferhandwerk zahlt 1217 BetrIebe mIt 1267 In- .1cbJelfer 
habern 1218 Gesellen 274 Lehrlingen und 131 Angestellten. Die 
Motor:nverwendung ist nicht besonders erfafit. V ~rherrsc~end ist. del' 
kleinhandwerkliche Betrieb, daneben bestehen 77 klemere MIttelbetrIebe, 
11 grofiere Mittelbetriebe und 3 Grofibetriebe. Die Betriebe verteilen 
sich nach Grofieriklassen wie folgt: 

Betriebe mit 0 Gesellen 
" 1" 
" 2- 3 " 
" 4- I) " 
" 6-10 " 
,,11-20 " 
,,21-30 " 
,,31-40 " 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

65,7 v.H. 
17,2 " 
9,6 " 
3,8 " 
2,5 " 
.0,9 " 
0,2 " 
0,1 " 

100 v.H. 75 



Gegenuber 1913 ist in den verschiedenen Kammerbezirken teils eine 
Zunahme, teils eine Abnahme der Zahl der Betriebe erfolgt. 

Besonders stark vertreten ist das Handwerk in den Kammerbezirken 
Berlin, Dusseldorf und in einigem Abstande in Erfurt, Liegnitz, Stettin, 
Wiesbaden, Munchen, Zittau, Hamburg und Meiningen. Die berichten
den Handwerkskammern haben aber anscheinend infolge der unzu
reichenden Berufsbezeichnung vielfach keine scharfe Trennung der 
Metallschleifer von den Messerschmieden vorgenommen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 100,1 Gesellen und 22,5 Lehrlinge. 
Die auf einen Betrieb entfallende Gesellenzahl schwankt im Durch
schnitt zwischen 0,06 (Reutlingen) und 4,33 (Arnsberg), die der Lehr
linge zwischen 0,04 (Nurnberg, Gera) und 2,0 in Breslau. Die Durch
schnittsziffern sind selbst in den einzelnen Kammerbezirken eines 
Landes, und zwar wahrscheinlich infolge der verschiedenartigen Er
hebungsmethoden aufierordentlich ungleichmaEig. 

Das Metallschleiferhandwerk ist ein Hilfsgewerbe fur die metall
verarbeitende Fertigwarenindustrie, fur das Handwerk (Gurtler) und 
teils auch fur die Verleger. Privatkundschaft kommt fur das Metall
schleiferhandwerk nicht in Frage. Es glattet im Lohnwerk gegossene 
Metallstucke und ist vielfach mit Galvanisierungsanstalten verbunden. 
Diese Betriebsvereinigung ermoglicht es den Metallschleifern, Metall
stucke auch zu verzinken, verkupfern, verchromen, versilbern und zu 
bronzieren. Auch die Metallfarbung faUt in das Arbeitsgebiet der Me
tall schleifer. Als Hilfsgewerbe unterliegt das Metallschleiferhandwerk 
einem starken Konjunkturwechsel. Bei starken Ausschaltungsbestre-· 
bungen der Fertigwarenindustrie hat sich seine Wirtschaftslage in der 
N achlm-iegszei t verschlechtert. . 

e) Gold· Der Handwerkszweig der Gold- und Silberschmiede und der Juwe-
u~~~~, Here umfafit3372 Betriebe mit 3418 Inhabern, 2971 Gesellen, 1250 
.Juwellere Lehrlingen und 747 AngesteUtenl). Der Maschinenverwendung kommt 

untergeordnete Bedeutung zu. Der Aufbau nach Grofiengruppen zeigt 
3165 Kleinbetriebe, 171 kleinere, 26 grofiere und 10 GroBbetriebe. 
Anteilmafiig sind im Handwerk der Gold- und Silberschmiede und der 
Juweliere folgende Grofienklassen vertreten: 

1) Nach der Berufszll.hlung 1925 sind insgesamt folgende Berufstiitige vorhanden: 

Gold- und Silberschmiede, Bijouteriearbeiter: 

Se. m. w. 

In abhlLngiger Stellung . . . . . . • . . . . 41513 27747 13766 

davon in 

W 28, Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall-
waren ..... . 39633 26107 13526 

sonstigen Wirtschaftszweigen . 1 880 1 640 240 

In selbstlLndiger Stellung . . . . . 4 466 8 958 508 

Insgesamt 45979 81705 14 274 
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Betriebe mit o Gesellen 64,Ov.H. 

" " 1 
" 

20,5 
" 

" " 
2- 3 

" 9,4 
" 

" " 
4- 5 

" 3,5 
" 

" " 6-10 
" 

1,6 
" 

" " 11-20 
" 0,8 

" 
" " 21-30 

" 0,2 ., 
100 ,.H. 

~as H~ndwerk ba~ si~b in den einzelnen Bezirken im Vergleicb zur 
V orkrlegszelt unterscbledhcb entwickelt. Die Zabl der Betriebe bat 
sich teils erbobt, teils verringert. Ais Hauptsitze des Handwerks. 
k~~en die Kammerbezirke Berlin, Diisseldorf, Kassel, Magdeburg, 
Munchen, Dresden, Stuttgart und Hamburg in Frage. Die im Bezirk· 
Trier (oldenburgiscber Landesteil Birkenfeld) ansassigen Edelscbleifer
wurden besonders behandelt. 

Die Pforzheimer Schmuckwarenberstellung, deren Erzeugnisse in 
der ganzen Welt bekannt sind, ist nicht handwerksmaJlig, sondern in-
dustriell und bausindustriell organisiert. Der Bezirk Karlsruhe weist. 
daber nur 20 Betriebe des Goldscbmiedehandwerks auf. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 88,1 Gesellen und 37,1 Lehrlinge. Die 
Zabl der auf einen Betrieb im Durcbscbnitt entfallenden Gesellen 
schwankt zwiscben 0,17 (Coburg, Kaiserslautem, Reutlingen) und 2,62-
(Diisseldorf), die der Lehrlinge zwiscben 0,04 in Kaiserslautern und 
1,06 in Heilbronn. Die hOchsten Durcbscbnittszablen finden sicb auller
in Diisseldorf in den Bezirken Schneidemiibl, Stralsund, Berlin, Gera. 
Stuttgart, Augsburg, die niedrigsten Durchschnittszablen auller in den 
genannten Bezirken nocb in einer groJlen Zabl siiddeutscber und mittel
deutscber Bezirke. Die preulliscben Bezirke sind im allgemeinen mit. 
hOheren Durcbschnittaziffem besetzt. -

Das Handwerk der Gold- und Silberschmiede und der Juweliere ist . 
fast stets mit dem Handel verbunden. Ausgefiihrt werden kunstgewerb
liche Arbeiten aus Edehnetall, zurn Teil in Verbindung mit Edelsteinen, 
femer die Fassung von Edelsteinen, Herstellung von Geschmeiden unci. 
kirchlicben Gegenstanden; Gravierung und Ziselierung. Hauptabnehmer
des Handwerks der Gold- und Silberschmiede und der Juweliere sind di~ 
sozialen ScbichtElD mit mittlerem und hOberem Einkommen, die Kirchen 
und teilweise auch Einzelhandelsgescbafte. Aullerdem war das Hand
werk besonders in der V orkriegszeit aucb stark' am Export beteiligt. 
In der Nachkriegszeit hat sicb seine Wirtschaftslage aus den ver
schiedensten Griinden verscblecbtert. Schon wabrend des Krieges 
wurde von der deutscben BevoIkerung ein inlmer kleinerer Teil des. 
Sparvermogens in Edelsteinen, Gold- und Silberwaren angelegt. Auch 
die Inflation und die Flucht in dib Sachwerte bracbte keine wesentlicbe 
Belebung des Geschaftsurnsatzes fiir die Gold- und Silberschmiede und 
die Juweliere. Heute feblen dem Handwerk mit der weitgebenden Ver
nichtung der Vermogen vor allem die Mittelscbichten als Kaufer. Auch 
die Exportgeschafte sind zurn groJlten Teil ausgefallen, und zwar urn 
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:so mehr, -als auch auf dem Weltmarkt die Geschmacksrichtung die wert
volleren Schmuckwaren in der Nachkriegszeit zugunsten der nieder
wertigen Schmuckwaren verdrangt. Das Auslandsgeschaft wird in den 
Kaufkraftigen Landern durch hohe Schutzzolle, in den Landern mit 
:geringerer Kaufkraft durch die billigeren Erzeugnisse der eigenen Hand
werkszweige erschwert. Das Handwerk der Gold- und Silberschmiede 
'Bowie der Juweliere ist aber nicht nur stark abhangig von dem W ohl
stand der Bevolkerung, sondern unterliegt auch aullerordentlich scharfen 
Saisonschwankungen. Das Geschaft drangt sich insbesondere zu Weih
nachten und Ostern und in den bevorzugten Badeorten in der Reisezeit 
zusammen. Zur Hebung der Umsatze betreibt der Reichsverband der 
Juweliere, Gold- und Silberschmiede schon seit Jahren eine grollzugige 
Schmuckpropaganda, die in ihrem Erfolge sowohl durch die verstarkte 
Konkurrenz der Industrie und die geschwachte Kaufkraft der Mittel
:schichten als auch durch die Geschmacksrichtung beeintrachtigt wird. 
Die Rohstoffpreise haben sich im Vergleich zur Vorkriegszeit mit Aus
nahme des Platins nur wenig erhOht. Ubar die Entwicklung unter
richtet die folgende Tabella: 

RohstofIpreise (in Mark bzw, RM) 

1914 September 1927 I Miirz 1928 

Gold pro g .. 

Silber pro g I) . 

Lohn (Stundenlohn 

2,80 

0,078 

1914 

in Pfennigen). . 0,50-0,60 

2,83 

0,088 

September 1927 

0,65-1,00 

2,84 

0,088 

Miirz 1928 

0,65-1,00 

Der Arbeitsmarkt ist besonders gedruckt fur die Juweliere und Gold
schmiede, weniger fur die Silberschmiede. Der hohe Wertanteil dar 
Werkstoffe am Erzeugungspreis hat innerhalb des Handwerksder Gold
und Silberschmiede und der Juweliere die Bestrebungen zu gemein
samem Einkauf stark gefordert. Berichtet wurde uberEinkaufs
genossenschaften in Berlin und in Munchen. 

I) Rot· und Das Handwerk der Rot- und Gelbgieller weist 424 Betriebe mit 
GelbgleDer 450 Inhabern, 1706 Gesellen, 655 Lehrlingen und 222 Angestellten auf. 

Die Verwendung von Motoren konnte nicht ermittelt werden. Der Be
triebsgrollenaufbau ist ~ehr mannigfaltig. Neben 299 Kleinbetrieben 
bestehen 96 kleinere Mittelbetriebe, 22 grollere Mittelbetriebe und 
7 Grollbetriebe. Von den Grollbetrieben beschaftigen 2 Betriebe uber 
!)O Gesellen. Nach den einzelnen Grollenklassen verteilen sich die 
Betriebe wie folgt: 

1) Neuerdings ist der Silberpreis stark zurlickgegangen. 
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Betriebe mit o Gesellen 26,7 v.H. 

" " 1 ,. 18,4 ,. 
" 2- 3 

" 25,5 
" 

" " 
4- 5 

" 
13,4 " 

" ,. 6-10 
" 9,2 ,. 

" .. 11-20 5,2 
" 

" " 21-30 ,. 0,7 
" 

" " 31-40 
" 0,2 

" 

" " 41-50 
" 0,2 

" 
" " 

uber50 ,. 0,5 
" 

100 v.H. 

.Der . H~uptsitz . des Handwerks der Rot- und Gelbgie.Ber ist 
BerllD mIt 11 Betneben, 465 Gesellen und 114 Lehrlingen. In den 
ubrigen Kammerbezirken ist das Handwerk bedeutend schwacher ver
treten: . Zu nennen sind Dresden, Stuttgart, Dortmund, Braunschweig 
und elDlge andere Standorte der Metallwarenindustrie. 'Ober den Be
stand des Handwerks im Kammerbezirk Dusseldorf fehlen leider An
gaben. 'Ober die Entwicklung des Handwerks der Rot- und Gelbgie.Ber 
se~t der Vorkriegszeit konnten keine fur eine Urteilsbildung' aus
relChenden Unterlagen beschafft werden. 1m Kammerbezirk Stuttgart 
zeigt sich zwar ein Aufschwung des Handwerks gegenuber der V or
kriegszeit, der aber wohl als Ausnahmefall zu werten ist. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 402,4 Gesellen und 154,5 Lehrlinge. 
Die Zahl der auf einen Betrieb im Durchschnitt entfallenden Gesellen 
schwankt zwischen 0,5 (Stralsund, Koblenz) und 24,6 (Leipzig) Ge
sellen, die der Lehrlinge zwischen 0,2 (Dortmund) und 10 (Konigsberg). 
Aus einer ganzen Reihe von Kammerbezirken wird uber die soziale 
Gliederung des Handwerks der Rot- und Gelbgie.Ber uberhaupt nicht 
berichtet. Au.Ber im Bezirk Leipzig finden sich hohe Durchschnitts
ziffern in den Bezirken Berlin, Aachen, Konigsberg, Erfurt, Nurnberg, 
Konstanz; besonders niedrige Durchschnittsziffern wurden in den Be
zirken Stralsund, Koblenz, Meiningen und Magdeburg festgestellt. 

Zu den Rot- und Gelbgie.Bern gehoren auch die Kernmacher. 
Gegossen werden als Halbfabrikate Gu.Bstucke fur verschiedene Zwecke: 
kunstgewerbliche Figuren, darunter e c h t e Bronzen, Beleuchtungs
korper, Bau- und Mobelbeschlage, Armaturen und Maschinenteile, auch 
Kessel und Wannen. 

Abnehmer sind Handelsgeschafte kunstgewerblicher Richtung, 
Privatkundschaft und die Metallindustrie. 

Die wirtschaftliche Lage der Rot- und Gelbgie.Ber hat sich im 
Vergleich zur Vorkriegszeit ungiinstig entwickelt. Nicht nur die 

. fruher lebhafte Ausfuhr an Luxusgegenstiinden ist beinahe ganz fort
gefallen sondern auch der Inlandsabsatz hat stark nachgelassen. 1m 
Zusam~enhang mit den Rationalisierungsma.Bna~en w~rden. au.B~r~ 
dem von den Industriefirmen mehr und mehr elgene Gle.Berelen elD-
gerichtet. 
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1I1.,~~~' Das Kupferschmiedehandwerk umfa.Bt 1324 Betriebe mit 1371 In-
habern, 2893 Gesellen, 2186 Lehrlingen .und 296 Angestellten. Die 
Verwendung von Motoren ist statistisch nicht erfa.Bt. Neben den vor
herx:schenden Kleinbetrieben wurden 152 kleinere,22 gro.Bere Mittel
betriebe und 15 Gro.Bbetriebe gezahlt. Zwei Gro.Bbetriebe beschaftigen 
mehr als 50 Gesellen. Die einzelnen Gro.Benklassen sind anteilma.Big 
in folgender Starke vertreten: . 

Betriebemit 0 Gesellen 40,1 v.H. 
" " 1" 27,3 " 
" ,,2- 3" 18,4 " 
" ,,4- 5" 5,8 " 
" "6-10,, 5,7 " 
" "11-20,, 1,7 " 
" "21-30,, 0,5 " 
" "31-40,, 0,2 " 
" "41-50,, 0,2 " 
" "iiber50" 0,1 " 

100 v.H. 

Sowe'it Vergleichszahlen fiir 1913 vorhanden sind, ist die Zahl der 
Betriebe allgemein urn ein geringes zuriickgegangen. Am starksten 
vertreten ist das Handwerk in den Kammerbezirken Berlin, Frankfurt 
a. d. Oder, Stettin, Miinchen, Magdeburg, Augsburg, Leipzig, Stuttgart. 
Auch in Breslau, Halle, Hannover, Harburg, Liegnitz, Dresden, Frei
burg und Karlsruhe sowie in einigen mitteldeutschen Bezirken spielt es 
eine erhebliche Rolle. Das Kupferschmiedehandwerk wird vielfach zu
sammen mit dem Klempnerhandwerk betrieben. Fiir Mannheim und 
Bremen, Arnsberg, Aurich, Diisseldorf, Koln, Saarbriicken, Koburg 
fehlen daher spezielle Unterlagen fiir das Kupferschmiedehandwerk. In 
diesen Kammetbezirken sind die Kupferschmiede zusammen mit den 
Klempnern erfa.Bt. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 218,5 Gesellen und 165,1 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 75,6 Lehrlinge. Die Durchschnittszahl 
der Gesellen je Betrieb schwankt zwischen 0,33 (Koblenz) und 13,13 
(Hamburg), die der Lehrlinge' zwischen 0,08 (Dortmund) und 5,40 
(Hamburg). Nachst Hamburg weist der Bezirk Zwickau eine hohe 
Durchschnittszift'er der Gesellen auf, die Zift'ern der iibrigen Bezirke 
bleiben durchweg erheblich hinter diesen beiden Bezirken zuriick. Durch 
eine gewisse gleichma.Bige Besetzung fallen die sachsischen, bayerischen 
und wiirttembergischen Bezirke auf. In den preu.Bischen Bezirken 
schwanken die Durchschnittszift'ern stark. Ein zahlenma.Biges Bild 
der seit 1913 eingetretenen Veranderungen konnte nicht gewonnen 
werden. 

Der Hauptwerkstoft' des Kupferschmiedehandwerkes ist das Kupfer, 
und zwar in Form von Blechen, Rohren, Schalen,BOden und Stangen. 
Verbraucht werden ferner Messing, Aluminum und Nickel in den 
gleichen Formen: schlie.Blich Tombak, Neusilber, Blei, Zinn, Zink, Eisen 
und Hilfsstoft'e wie Schlaglot, Lotzinn und Schwei.Butensilien. Das 
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K~pfer~Chmiedeg~wer~ stent wegen der au.1lerordentlichen Vielseitig
kelt semes Arbeltsgebletes sehr hohe Anforderungen an die fachliche 
Ausbildung. Von den Kupferschmiedereien werden ausgefUhrt: All g e
m e i n erR 0 h r 1 e it u n g s - un d K 1 e in a p par ate b au: Kup
fernes Kiichengescliirr fiir Haushaltungen und Gaststatten Kochkessel 
fiir direktes Feuer, fiir Dampf- und Wasserbader, zur Ma~senbereitung 
von Speisen und Getriinken, Kaffee- und Teemaschinen. G e sun d -
heitstechnische Anlagen aller All"t, z.B.: Wasserbeschaf
f~g fiir ~riv3:te, Siedl~ge~ und BehOrden, Wasserreinigung, Filtra
tion, DestillatlOn, SterIhsation, Seewasserdestillation. Warmwasser
bereitungs- und Zentral-Heizungsanlagen; Boiler, Einrichtungen von 
chemischen und sonstigen Waschanstalten, Waschkesselbau, Rohrinstal
lation aller Art, auch fiir Hochdruck und tTberhitzung. W a. r mea u s -
tau s c hap par ate all erA r tin K up fer, Eisen, AlUDIinium, 
Nickel, Blei, sowie in allen geeigneten Legierungen fiir Erwarmung, 
Kochung, Verdampfung, "Oberhitzung .bzw. zur Verfliissigung und Ab
kiihlung irgendwelcher Stoffe. Apparate fiir die Nahrungs- und Genu.1l
mittel- sowie fiir die Konserven-Industrie und fiir die Kosmetik. K 0 c h
a p par ate, auch fiir die Vakuumkochung, zur Herstellung von pflanz
lichen und tierischen Konserven, z. B. von Marmeladen, Gelees, Frucht
saften, Fleisch-, Milch- und Malzextrakten. A p pa rat e z u r B e -
rei tung kohlensaurer und alkoholfreier Getranke, 
ferner zur Haltbarmachung mittels Pasteurisieren und Sterilisieren. 
Apparate aller Art fiir die Zuckerwaren- und Scho
k 0 1 a den i n d u s t r i e. Ausfiihrung von S c h wei n arb e i t e nund 
V e r z inn un g e naIler Art. Metallbedachungen, k u n s t g ewe r b -
Ii c h eAr be i ten. R 0 h r 1 e i tun g e n und A p par ate, beson
ders fiir den Schiffbau. K 1 e i n - u n d G ron a p p a i" ate b auf ii r 
a 11 eGa. r 11 n g s g ewe r be, zur Erzeugung von Essig, Bier, Alkohol, 
mit zahlreichen Spezialitaten, z. B. Einrichtungen von Malzfabriken, 
Sudhausern, ferner Lieferung von Rieselkiihlern, Maisch- und Garbot
tichen. Apparate fiir die Industrie der Faserstoffe, 
z. B. Kocher aller Art, Trocken- und Schlichte-Zylinder, Appreturwalzen, 
Apparate fiir die Zucker- und chemische Industrie: 
Eindampf- und Vakuumapparate, Vorwarmer, Extraktionsapparate zur 
Fett- und Olgewinnung, zur Darstellung von Farb- und Gerbstoff
extrakten, ferner Apparate zur Fettspaltung, zur Wiedergewinnung von 
Losungsmitteln, zur Darstellung von Farben und Lacken, tierisch~m 
und pflanzlichem Leim, Appa~ate zur Verk?hlungund Verkokung, JIllt
hin fiir alle Zwecke der chemlschen Industrie. 

Die Bescha.ftigungslage des. Kupfers~hmiedehandwerk~s ist .im 
allgemeinen nicht. giinstig. Nur aus wemgen Kammerbezrrken wird 
iiber einen befriedigenden Beschiiftigungsgrad berichtet. Friiher war 
das Kupferschmiedehandwerk an der Ausfuhr beteiligt. In .der ~ach
kriegszeit scheint es den Export, abgesehen von dem eIg~ntli~en 
Apparatebau, verloren zu haben. Auf dem ~andsmarkt wrrd .hin
gegen das Arbeitsgebiet des Handwerks durch elgene Kupferschmlede
werkstatten in der Metall- und Garungsindustrie dauernd einge-
schriinkt. 
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h~?e4d;~:d 1m Handwerk der Zinn- und BleigieUer sind 214 Betriebe vorhan-
den, in denen 217 Inhaber, 275 Gesellen, 80 Lehrlinge und 7 Angestellte 
beschaftigt sind1

). Der Motorenverwendung kommt keine Bedeutung 
zu. Der uberwiegende Teil der Betriebe setzt sich aus Kleinbetrieben 
zusammen. AuUerdem wurden in diesem Handwerkszweig 17 kleinere, 
4 griiUere Mittelbetriebe und 1 GroUbetrieb ermittelt. AnteilmaUig sind 
folgende GriiUenklassen vertreten: ' 

Betriebe mit 0 Gesellen 

"" 1" 
" " 2- 3 " 
., ,,4- 5 " 

" 6-10 " 
., ,,11-20 " 

" tiber 20 " 

I 

70,6v.H. 
8,9 " 

10,3 " 
6,1 " 
1,8 " 
1,8 " 
0,5 " 

100 v.H. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 128,5 Gesellen und 37,4 Lehrlinge. 
Die Durchschnittsziffern der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen und 
Lehrlinge sind auUer in den Bezirken Berlin und Reutlingen niedrig. 
In den bayerischen Bezirken liegt eine gewisse gleichmaUige Verteilung 
vor. In PreuUen ist das Handwerk der Zinn- und BleigieUer, mit Aus
nahme von Berlin und Magdeburg, kaum vertreten. Demgegenuber ist 
es in Bayern noch verhaItnismiillig stark besetzt. Auch in 
Wiirttemberg,namentlich im Kammerbezirk Ulm, ferner in den Kam
merbezirken Hamburg und Thiiringen haben sich noch Reste des alten 
Zinn- und BleigieUerhandwerks erhalten. 

Hergestellt werden von den Zinn- und BleigieUern VOl' allem 
Deckelkriige. Daneben werden abel' auch GefaUe und Behalter anderer 
Art wie z. B. Weinkannen und -becher und Servierplatten mit und ohne 
Verzierung angefertigt. Del' Niedel'gang des Handwerks hat sich im 
Vergleich zur Vorkriegszeit fortgesetzt. Die Nachfrage nach Zinn
waren ist weiter zuriickgegangen. Die Brauereien, z. B. die GroU
brauereien in Munchen, erteilen nicht mehr die umfangreichen Auf
trage wie in del' Vorkriegszeit. VOl' dem Kriege waren z. B. in Miinchen 
aUein 80 Personen ausschlieUlich mit der Herstellung und Anbringung 
von Zinndeckeln auf Glasern fur die Miinchener GroUbrauereien be
scbaftigt. Das ZinngieUerhandwerk wird sich iedoch, wenn auch in 
bel!cheidenem Umfange, bei del' HersteUung von Erzeugnissenmit einem 
hiiheren kunstgewerblichen Wert weiter behaupten kiinnen. 

1) An Berufstatigen iiberhaupt weist die Berufsziihlung 1925 folgende Zahl nach: 

Zinngie6er: Se. m. w. 
In abhllngiger Stellung . ...... 478 465 13 

davon in 
W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und 

Metallwaren . • . . . . . . 399 387 12 
sonstigen Wirtschaftszweigen 79 78 1 

In selbstlindiger Stellung • . . . . 189 183 6 
Insgesamt 667 648 19 
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Das Schrniedehandwerk zahlt 60 720 Betriebe, in denen 60 637 In- I) Schmied .. 
~ber, 29802 Gesellen, 38625 Lehrlinge und 276 Angestellte tatig 
smd1

). Es werdel!- nac~ der Statistik fiber das "Kleingewerbe" in 
15 018 Mo~o.renbetrIeben l,:!sgesamt 45 232 PS verwendet. Die Schichtung 
des Schrnledehandwerks 1St stark abgestuft. Vorhanden sind rund 
38 000 Betriebe ohne Gesellen, rund 22 000 Betriebe mit 1 bis 3 Gesellen 
farner 392 kleinere und 34 grollere Mittelbetriebe. Aullerdem wurd~ 
1 .~~oIlbetrieb gezahlt, der fiber 50 Gesellen bescbaftigt. Die anteil-
maIllge Zusamensetzung nach Grollenklassen zeigt folgendes Bild: 

Betriebe mit 0 Gesellen 62,6 v. H. 
"" 1 '.' 30,7 " 
" ,,2- 3" 5,8 " 
" " 4- 5" 0,5 " 
.. "6-10,, 0,2 " 
. ., 11-20 0.1 " 

" "fiber 20" 0; 1 " 
100 v.H. 

Der zahlenmaIlige Umfang des Schmiedehandwerkes hat sich. 
gegenfiber 1913 in den einzelnen Kammerbezirken ungleichmaIlig ver
andert. Leichten Rfickgangen in der Zahl der Betriebe stehen stellen
weise sehr erhebliche Vermehrungen gegenfiber, ffir die eine Erklarung 
nicht gegeben werden kann. Da das Schrniedehandwerk in der Haupt
sache auf landwirtschaftliche und Fuhrbetriebe eingestellt ist, weisen. 
die mehr landlichen Kammerbezirke eine verbaltnismallig starkere 
Besetzung mit Schrniedebetrieben auf als die mehr stadtischen Kammer
bezirke. Die Dichte des Schmiedehandwerks ist. dementsprechend 
gering in den Kammerbezirken Berlin und Diisseldorf, aber auch .in den 
Kammerbezirken Konigsberg; Stettin, Liegnitz, Breslau, Frankfurt
a. d. Oder. Der starke Riickgang des Schmiedehandwerks im K8JllIDer
bezirk Oppeln ist teilweise durch die Gebietsveranderungen veranlallt. 
In den auIlerpreuIlischen Bezirken sind die Schrniedebetriebe besonders 
in den bayerischen Kammerbezirken, mit Ausnahme des Kammerbezir
kes Miinchen, sowie in den Kammerbezirken Hessen, Mecklenburg und 
in den Kammerbezirken Ulm, Mannheim, Dresden, aber auch Chemnitz, 
stark vertreten. Die Zahl der Betriebsinhaber ist in einzelnen Kam
merbezirken hoher als die Zahl der Betriebe. In diesem Fall handelt es 

1) Nach der Berufszahlung von 1925 sind iiberhaupt folgende Berufsaus
iibende tatig: 

Sehmiede: Se. m. w. 

In abhi1ngiger Stellung . 198423 198393 30· 
davon in 

78205 78205 W24. Schmiederei . . 
W27. Maschinenbau 17851 17845 6 
W 21. Grof\eisenindustrie • 12225 12225 
sonstigen Wirlschaftszweigen 90142 90118 24 

In selbsti1ndiger Stellung • . . . 45685 45.896 289 

Insgesamt 244108 248789 819 
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'Bich· meistens urn. solche Betriebe, in denen Vater und S"ohn gemein
-schaftlich das Geschaft fiihren. In anderen Kammerbezirken dagegen 
ist die Zahl der Betriebe, z. B. im Kammerbezirk Konigsberg und in 
,den Kammerbezirken Bayerns, hOher als diejenigen der Betriebsinhaber . 
. Die Ursache diirfte darin zu suchen sein, daG Guts- und Fabrik
.schmiedereien ohne selbstandigen Betriebsinhaber mit erfaGt wurden. 

1m Schmiedehandwerk entfallen auf je 100 Betriebe 49,1 Gesellen 
.und 63,6 Lehrlinge. Auf je 100 Gesellen kQmmen 129,6 Lehrlinge. 
Die auf einen Betrieb im Durchschnitt entfallende Gesellenzahl' 
schwankt zwischen 0,11 (Sigmaringen) und 2,17 (Hamburg), die der 
Lehrlinge zwischen 0,19 und 2,09 in den gleichen Bezirken. Aus. der 
.geringen Spanne zwischen der hOchsten und der niedrigsten Durch
.schnittsziffer geht hervor, daG der handwerkliche Schmiedebetrieb fiber 
das ganze Reich hin eine ziemlich einheitliche GroGe aufweist. Neben 
dem Kleinbetrieb ist ein kleiner Stamm. von Mittelbetrieben vorhanden, 
GroGbetriebe fehlen fast ganz. Fast in samtlichen Kammerbezirken 
liegt der Durchschnitt unter 1 Gesellen je Betrieb, nur in den Bezirken 
Hamburg und Bremen geht er dariiber hinaus. Gegeniiber 1913 ist 
teilweise ein Riickgang, teilweise eine Steigerung der BetriebsgroGe 
~ingetreten. 

Die Wirtschaftslage des Schmiedehandwerks1
) wird in der Nach

kriegszeit durch eine Reihe von Umst1i.nden ungiinstig beeinHuGt. Auf 
dem Gebiet der Neuanfertigung ist die Herstellung von Geraten und 
Werkzeugen weiter zuriickgegangen, ebenso der Wagenbau. Die Repa
raturarbeit an landwirtschaftlichen Maschinen und Motorfahrzeugen 
wird zurn erheblichen Teil durch Spezialwerkstatten der Industrie aus
gefiihrt. Hufbeschlag und Wagenreparatur' sind heute die wichtigsten 
Tatigkeitsgebiete des Schmiedehandwerks .. Wandlungen in der Huf
pfiege, die verminderte Kaufkraft insbesondere der Landwirtschaft be
eintrachtigen jedoch im Zusammenwirken mit dar Ausdehnung der 
Regiebetriebe und der verstarkten Einfiihrung motorischer Zugkrafte 
das Arbeitsgebiet des Schmiedehandwerks. 

1<) Schlosser 1m Schlosserhandwerk wurden 32810 Betriebe mit 33 693 In-
habern, 53965 Gesellen, 63711 Lehrlingen und 3678 Angestellten fest
gestellt2

). Die Statistik des "Kleingewerbes" weist 8122 Motoren-

I) 'Ober das Schmiedehandwerk wurde eine Sonderuntersuchung durchgeftihrt. 
Ihre Ergebnisse sind in Band 4 veroffentlicht. 

2) Die Berufszlihlung gibt ein Bild tiber die hohe Zahl von Schlossern, die in 
allen Teilen der Wirtschaft tlitig sind: 

. Se. m.. w. 
In abhllngiger Stellung . • 800491 799833 658 
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davon iIi 
W 27. Maschinenbau 
W 25. Schlosserei . 
W 180. Reichsbahn. . . . . . . . . . 
W 81. Bau von Land- und Luftfahrzeugen . 
W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und 

Metallwaren. .......• 
W 21. GroBeisenindustrie . . . . . . . 

199006 
126878 
62085 
56378 

51650 
50828 

546320 

198985 
126365 
62085 
56870 

51596 
50827 

546178 

71 
8 

8 

54 
1 
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betri~be ~.t einer Leistung von 24 623 PS nacho Die Gliederung nach 
BetrIebsgroEenklassen und -gruppen ist au.flerordentlich mannigfaltig. 
Es sind rund 30 000 Kleinbetriebe vorhanden darunter iiber die Halfte 
ohn~ Gesellen, fer~er 2886 kleinere und 471 groEere Mittelbetriebe, 
so.wIe 246 GroEbetnebe, darunter 37 Betriebe mit mehr als50 Gesellen. 
DIe Zusammensetzung nach GroEenklassen ergibt im einzelnen das 
folgende Bild: 

Betriebe mit o Gesellen 49,4v. H. 

" " 1 
" 23,9 

" 
" " 

2- 3 
" 15,7 

" 
" " 

4- 5 
" 5,1 

" 
" " 

6-10 
" 

3,7 
" 

" " 
'11-20 

" 1,4 
" ,. 

" 
21-30 ." 0,4 

" 
" " 

31-40 
" 0,2 

" 
" " 

41-50 
" 0,1 

" 
" " 

liber 50 
" 

0,1 
" 

100 v.H. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 164,4 Gesellen. und 194 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 116,2 Lehrlinge. Die durchschnittliche 
BetriebsgroEe schwankt in den einzelnen Kammerbezirken zwischen 
0,19 (Sigmaringen) und 3,06 (Coburg, Berlin) Gesellen und 0,77 
(Niirnberg) und 4,24 (Oppeln) Lehrlingen. GroEere Unterschiede 
weisen die preuEischen Kammerbezirke .auf, wahrend die Durchschnitts
ziffern in den au.flerpreuEischen Kammerbezirken untereinander ziem
lich ausgeglichen sind. Nachst' Coburg und Berlin tinden sich hohe 
Durchschnittsziffern 'noch in den Kammerbezirken Konigsberg, Liegnitz, 
Oppeln, Hamburg, Bremen, Wiesbaden, Halle und Aurich. Gegeniiber 
dem Jahre 1913 hat die durchschnittlicheBetriebsgroEe teilweise zu-, 
teilweise abgenommen. Die Zahl der Betriebe mit mehreren Betriebs
inhabern ist im Schlosserhandwerk noch groEer als im Scbmiedehand-

Ubertrag 646320 646178 142 

W33. Elektrotechnische Industrie 25898 25427 471 
W 6. Gewinnung von Steinkohlen uSW. . • 20489 20489 
W 35. Chemische Industrie . ..•. 18708 18708 
W 108. Hocb-, Eisenbeton- und Tiefbau . • 15730 15730 
W 32.' Eisenbahnw,enbau. . • . • . . 14478 14476 2 
W 28. Kessel- und p~aratel>au. . . . . 14276 14272 4 
W 30; Scbillbau (einsc I. Schiffskesselbau) • 11692 11692 
W 112. Elektrizitiitsgewinn und -versorgung 6951 6944- 7 
W 114. Waren- und Produktenhandel .. ' • 6917 6917 
W 7. Gewinnung von Braunko~en uSW ..• 6629 6629 
W 29. Eisenbau (Eisenkonstruktion) . . • 6812 6811 1 
W 132. StraBen-, Hocb- und Untergrund-

6224 6224 bahnen usw. . . 
sonstigen Wirtscbaftszwei~en • • . • 99867 99836 81 

In selbstll.ndiger Stellung (W 25 a 1, ~ 2, a fr) 23669 23298 376 

Insgesamt. 824160 823126 1034 

7 Enquete-AusBCbUS. Ill. 8. Arbeltsgr., 1. Band. 85 



werk: Besonders ,stark vertreten ist das Schlosserhandwerk in den 
Stadten, wahrend auf dem flachen Lande das Schmiede- und Schlosser
handwerk regelmanig zusammen ausgeiibt wird. Die Zahl der Betriebe 
und die Betriebsgrofie hat seit dem Jahre 1913 im allgemeinen zuge
nommen. Eine riicklaufige Bewegung, besonders in der Betriebsgrofie, 
ist nur in den Kammerbezirken festzustellen, wo die mit dem Schlosser
handwerk engverbundene Industrie RiickschHige erlitten hat. 

Das Schlosserhandwerk hat von ieher in besonders starkem Malle 
Lehrlinge ausgebildet. Seit der Vorkriegszeit hat sich die Zahl der 
Lehrlinge allerdings verringert, weil die Schlossergesellen sowohl in 
der Industrie als auch besonders im offentlichen Dienst schwerer als in 
der Vorkriegszeit unterkommen. Nach wie vor arbeiten im Schlosser
handwerk aber mehr Betriebe ausschlielllich mit Lehrlingen, als in den 
meisten anderen Handwerkszweigen. 

Das Arbeitsgebiet des Schlosserhandwerks umschliellt die Bearbei
tung von Schlossern und Schliisseln, die Anfertigung und Ausbesse
rung von Geraten, Werkzeugen, Maschinen und Fahrzeugen, insbeson
dere Kraftfahrzeugen sowie den Bau und die Ausbesserung von 
Maschinen, Geldschranken, Kassetten, Firmenschildern, Beleuchtungs
korpern, Wandarmen, Fahnenhaltern, Flaggenmasten, Wetterfahnen, 
Blitzableiteranlagen, Toren, Tiiren, Gittern, Kreuzen. Vielfach ist die 
Schlosserei verbunden mit Installation, dem Bau von Sammelheizungen 
und. Montagen verschiedener Art (Wirtschaftsleitern, Geriiste, Briicken). 
Ais Sonderzweige werden betrieben die Instandsetzung eichpflichtiger 
Gerate, Eisenkonstruktion aller Art (Bauschlosserei): Briickengelan
der, Treppen, Glasdacher, Vordacher, Veranden, Gartenhauser, Aufziige, 
Auch die Autoschlosser, teilweise auch die Mechaniker, die Wagen
schlosser, Geldschrank- und Gasofenbauer haben sich als Sonderzweige 
aus dem Schlosserhandwerk entwickelt. Die Hauptgruppen des 
Schlosserhandwerks sind die Bau-, Maschinen- und Kunstschlosserei. 
Das Arbeitsgebiet der letzteren Produktionsgruppe grenzt wiederum an 
das der Schmiede. Mit den Schmieden stehen die Schlosser namentlich 
bei der Reparatur an Landmaschinen und Kraftfahrzeugen in Wett
bewerb. Die wichtigsten Abnehmer des Schlosserhandwerks sind die 
Haus- und Kraftfahrzeugbesitzer, das Baugewerbe, die Reichsbahn und 
die Werften sowie Industrie- und Handelsfirmen. Die wirtschaftliche 
Lage des Schlosserhandwerks war vor dem Kriege und auch in den 
ersten Nachkriegsjahren trotz starker 'Obersetzung befriedigend. Sie 
hat sich jedoch in den letzten Jahren sowohl infolge der Veranderungen 
in der Bauweise als auch der krisenhaften Wirtschaftsverhaltnisse in 
der Bauwirtschaft und in der Gesamtwirtschaft verschlechtert. Bei 
erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt besonders fiir weniger 
tiichtige Gesellen, hat auch im Schlosserhandwerk die Schwarzarbeit in 
der Nachkriegszeit zugenommen. 

I) Klempner Das Klempner- und Installateurhandwerk umfallt 31 078 Betriebe 
~ mit 31630 Inhabern, 41682 Gesellen, 27993 Lehrlingen und 2005 An

teure 
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gestellten') .. Nach der Statistik des "Kleingewerbes" werden in 1876 
Motorenbetneben 2829 PS verwendet. Neben 28562 Kleinbetrieben 
wurden 2072 .kleinere Mittelbetriebe, 288 gro.llere Mittelbetriebe und 
156 Gro.llbetrlebe gezii.hJ.t. Uber 50 Gesellen und Arbeiter wurden in 
32 Gro.llbetrieben beschiiItigt. Der betriebliche Aufbau zeigt folgende 
Gliederung: Betriebe mit 0 Gesellen 50,4 v. H. 

"" 1" 26,1 " 
" ,,2- 3" 15,4 " 
" " 4-- 5" 4,1 " 
" ,,6-10 "2,6,, 
., "11-20,, 0,9 " 
" "21-30,, 0,2 ,. 
" "31-40,, ,0,1 " 
" "41-50,, 0,1 " 
" "iiber 50" 0,1 " 

100 v.H. 
I) Die Berufszahlung 1925 weist die berufstJ!.tigen Klempner getrennt von den 

Installateuren nach und diese wiederum zusammen mit den Monteuren. Es folgen 
daher beide Zahlennachweise: 

Klempner: 
In abMngiger Stellung . 

davon in 
W 26. Klempnerei. Gas- und Wasserinstalla

tions-Gewerbe . . . . 
W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und 

Metallwaren '. . . . • . 
W 27. Maschinenbau . . . . . . . . 
W 31. Bau von Land- und Luftfahrzeugen 
W 28. Kessel- und Apparatebau. . • • 
W 33. Elektrotechnische Industrie . . • • 
W 108. Hoch-, Eisenbeton und Tiafbau • • 
W 34. Feinmechanische und optischa Industria 
W 82 Eisenbahnwagenbau. 
sonstigen Wirtschaftszwaigan 

In selbstandiger Stellung • . • . 
'Insgesamt . 

Se. 
95912 

61661 

12407 
4882 
8497 
2487 
2890 
1626 

648 
642 

16427 
24288 

120196 

M 0 n t e u r a, In stall at aur a. 

m. 
94480 

61622 

11887 
4848 
8481 
2418 
2282 
1626 

521 
642 

16263 
24004 

118484 

In abhii.ng!ger Stellung. • • • . • . 241 207 240 789 
davon in 

W 83. Elektrotechnischa Industrie • •• 78 186 78 006 
W 27. Maschinenbau. . • • • • • •• 87041 86990 
W 112. Elektrizitatsgewinn und -versorgung 24 927 24919 
W 81. Bau von Land- und Luftfahrzeugen • 8 797 8 790 
W 28. Kessel- und Apparatebau. '.' •• 7760 7766 
W 26. Klempnerei, Gas- und Wassennstalla-

tions-Gewarbe • . . . • • • •• 7 208 7 207 
W 111. Gasgewinnung und -verso~gung •. 6768 6

5
7
1
6
61
1 

W 108. Hoch-, Eisenbeton- u~d Tlefbau " 6161 
W 80. Schillbau (einschl. Schlffskasselbau). 6086 6086 
W 110. Wassergewinnung und -versorgung. 1891 1891 

w. 
1482 

89 

1020' 
84 
16 
19 

108 

22 

174 
279 

1711 

468 

181 
61 
8 
7 
6 

1 
2 

W 144. Lichtspialwesen • . '. . . • '.' 1 807 1 807 
W 84. Feinmechanischa ~nd optischeIndustrie 1227 1211 16 
sonstigen Wirtschaftszwelgen . .:. . . • ~ 67 854 5~ ~~~ l~I 

In selbstandiger Stellung ...;.....;.....;.._...;2;..7~4~8_~~~;......_~~ 
Insgesamt . 248 960 248 461 489 
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Auf je 100 Klempnerbetriebe entfallen 134,1 Gesellen und 90,1 
Lehrlinge. Auf je 100 Gesellen kommen 67,2 Lehrlinge. Die Zahl der 
auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 0,2 im Be
zirk Sigmaringen . und 2,57 im Bezirk Hamburg, die der Lehrlinge 
zwischen 0,46 im Bezirk Passau und 1,63 im Bezirk Mannheim. Die 
Zahl der Betriebe hat sich in den einzelnen Kammerbezirken im all
gemeinen seit dem Jahre 1913 vermehrt. Das Klempner- und In
stallateurhandwerk verteilt sich ziemlich gleichmaUig iiber stadtische 
und landliche Gegenden. Die Betriebsgroibe ist in den Stadten aber 
groiber als auf· dem Lande. 1m Kammerbezirk Berlin entfallen z. B. 
auf 2829 Betriebe 7017 Gesellen und 1910 Lehrlinge, ode.r auf einen Be
trieb im Durchschnitt 2,5 Gesellen und 0,7 Lehrlinge. In dem mehr 
landlichen Kammerbezirk Harburg hat sich entsprechend der Zunahme 
der Installationstatigkeit auf dem Lande zwar die Zahl der Betriebe 
gegeniiber der Vorkriegszeit stark vermehrt. Auf 497 Betriebe entfallen 
aber nur 468 Gesellen. 1m Durchschnitt kommen also 0,9 Gesellen auf 
einen Betrieb. Dagegen ist in dem gleichen Kammerbezirk vom Jahre 
1913 bis zum Jahre 1926 die Zahl der Lehrlinge von 261 auf 437 ge:
stiegen. Auiber im Kammerbezirk Berlin ist das Klempner- und In
stalIateurhandwerk innerhalb Preuibens noch durch groibere Betriebe in 
den Kammerbezirken Diisseldorf, Frankfurt a. d. 0., Hannover, Koln, 
Stettin und Wiesbaden vertreten. In den auiberpreuibischen Kammer
bezirken ergibt sich iiber den Umfang und die Betriebsstruktur des 
Handwerks ein ahnliches Bild. In Bayern sind die Kammerbezirke 
Miinchen und Niirnberg, im Freistaat Sachsen die Kammerbezirke 
Dresden, Leipzig und Plauen stark mit Betrieben des Klempner- und 
Installateurhandwerks besetzt. Dasselbe gilt fiir die Kammerbezirke 
Stuttgart und Hamburg. Die Zahl der Lehrlinge ist im Klempner- und 
InstalIateurhandwerk meist im Verbaltnis zu derjenigen der GeselIen 
sehr hoch. 

Das Klempner- und InstalIateurhandwerk ist vielfach mit der 
Kupferschmiederei verbunden1

). Es zergliedert sich in Bau- und Re
paraturklempner, Wirtschafts-, Laden- und Industrieklempner, InstalIa
teure von Gas- und Wasserleitungen, Heizungen und elektrischen 
Anlagen. 

In den groiben Stadten ist das Klempner- und Installateurhandwerk 
stark spezialisiert. In den Kleinstadten und auf dem Lande werden 
dagegen von den Meistern noch aIle einschlagigen Arbeiten ausgefiihrt. 
Die. bedeutendsten Abnehmer sind Hausbesitzer und andere Privatkund
schaft, Bauunternehmungen, Gaststattenbetriebe und Industriefirmen. 

Das Klempner- und InstalIationshandwerk ist als Baunebengewerbe . 
stark vom Baumarkt abbangig. 1m allgemeinen scheint es sowohl mit 
Kleinbetrieben als auch mit Lehrlingen iibersetzt zu sein. Die soge
nannte Ladenklempnerei ist im Laufe der letzten Jahrzehnte fast ganz 
zuriickgegangen. An ihre Stelle trat immer mehr die Installation be-

1) Vber das Klempner- und Installationshandwerk wurde eine Sonderunter
suchung durchgefilhrt. Ihre Erjrebnisse sind in Band 4, veriiffentlicht. 
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sonders von Gas- und Wasserleitungsanlagen. Die Elektroinstallation 
ist in der Regel nicht mit dem Klempnerhandwerk verbunden. 

Das Handwerk der Elektroinstallateure zahlt 13 485 Betriebe in m) Elektro

denen 139.?q In1.taber, 26375 ?ehilfen, 16976 Lehrlinge und 2633 An- ~ 
gestellte tatlg slD.d. D~rch . die Statistik des "Kleingewerbes" werden 
3244 Motore~betrIebe mit elDer Leistung von 4897 PS nachgewiesen. 
Vor~anden slDd 11 663 Kleinbetriebe, 1432 kleine, 243 gro.Be Mittel-
betmbe und 147 Gro.Bbetriebe, darunter 26 Betriebe mit liber 50 Ge-
sellen. Anteilma.Big gliedem sich die Betriebe wie folgt nach Gro.Ben~ 
klassen aus: 

Betriebe mit 0 Gehilfen 
"" 1·" 
" " 2- 3 " 
" ,,4-5 " 
" " 6 -10 " 
" ,,11-20 " 
" ,,21-30 " 
" ,,31-40 " 
" ,,41-:-00 " 
" "liber 50 " 

40,4v.H. 
23,6 " 
17,5 " 
6,3 " 
4,3 " 
1,8 " 
0,5 " 
0,3 " 
0;1 " 
0,2 " 

100 v.H. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 195,6 Gehilfen und 125,9 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gehilfen kommen 64,4 Lehrlinge. Die Zahl der auf einen 
Betrieb entfallenden Gehilfen schwankt im Durchschnitt zwischen 0,5 
(Zittau, Hildesheim) und 4,86 (Regensburg), die der Lehrlinge 
zwischen 0,34 (Braunschweig) und 3,47 (Mannheim). NachstRegens
burg weisen die Bezirke Stuttgart, Coburg, Leipzig, Heilbronn und 
Konigsberg hOhere DurcbschnittszifIern auf. Die durchschnittliche Be
triebsgro.Be ist in den au.Berpreu.Bischen ,Kammerbezirken gegeniiber 
dem Jahre 1913 allgemein gestiegen, in den preu.Bischen Kammerbezirken 
dagegen iiberwiegend zuriickgegangen, . 

. Im Vergleich zu 1913 zeigt der Hartdwerkszweig eine zahlenma.Big 
au.Berordentlich starke Entwicklung, die auf die wachsende Verbreitung 
des elektrischen Stroms als QueUe des Lichts und der Kraft zuriickzu
fiihren ist. Auch in den letzten Jahren hat sich die stiirmische Ent,. 
wicklung im Elektro-Installationshandwerk fortgesetzt. Der Reichs
verb and des Elektro-InstaUateurgewerbes schatzt fiir 1929 die Zahl der 
vorhandenen Betriebe auf etwa 17 000, wovondem genannten Verbande 
etwa 70 % angeschlossen· sind. Randwerkliche Gro.Bbetriebe befinden 
sich in den gro.Ben Stadten, vor alleni in Berlin, wahrend in den In
dustriebezirken (Dortmund, Diisseldorf) merkwiirdigerweise die Gro.B
betriebe weniger vertreten sind. Das . ist um so auffalliger, als in 
Kammerbezirken wie Konigsberg, Miinster, Trier und Wiesbaden ver
baltnisma.Big gro.Be Betriebe vothanden sind. Au.Berbalb Preu.Bens 
finden sich gro.Be Betriebe in Bayern, mit Ausnahme von Miinchen, woo 
die Spitzengruppen fehlen, abet. au~h in den iibrigen Landern, besonders 
in Hamburg. Die Betriebe mittlerer Gro.Be sind :liberaU vertreten, sie. 
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heben sich in den Industriegebieten besonders hervor. 1m Durchschnitt 
ist die Zahl der Gehilfen in den groGeren Stadten hOher als in den 
kleineren Stadten. ,Hohe Durchschnittszahlen wurden in PreuGen er
mittelt fiir die Kammerbezirke Berlin, Diisseldorf, Halle, Kassel, Oppeln 
und vor allem Wiesbaden, ferner in den bayerischen und einigen sachsi
schen Kammerbezirken. Auch die Kammerbezirke Stuttgart, Freiburg, 
Hamburg und Weimar iiberragen den Durchschnitt. Das Elektro-In
stallationsgewerbe ist zwar vorwiegend ein stiidtisches Gewerbe. Aber 
auch landliche Kammocbezirke wie z. B. Konigsberg, Liegnitz, Regens
burg wei sen teilweise hohe Durchschnittszahlen auf. Gering ist die Zahl 
der Gesellen im Verhaltnis zu derjenigen der Betriebe in den Kammer
bezirken Aachen, Arnsberg, AUIl"ich, Dortmund, Hildesheim, Koblenz, 
Stralsund, Trier, Passau, Karlsruhe, Braunschweig, Darmstadt, Olden
burg. Die Zahl der Lehrlinge erscheint teilweise hoch, so ungleich
maGig die Entwicklung im einzelnen ist. Zahlreiche Lehrlinge werden 
vor allem gemeldet aus den Kammerbezirken Dortmund, Halle, Koln, 
Oppeln, Stettin, Passau, Dresden, Leipzig, UIm, Karlsruhe, Mannheim, 
HambUll"g, Bremen, Darmstadt, Detmold und Gera. Besonders giinstig 
ist die Zahl der Lehrlinge zu der Zahl der Gesellen in Wiirttemberg, 
mit Ausnahme des Kammerbezirks Ulm. 

Doc wachsende Bedarf an elektrischer Installation wie auch an 
elektrischen Gebrauchsgegenstanden und Apparaten hat sich infolge der 
allgemeinen Wirtschaftslage fiir das Elektro-Installationshandwerkbis
her bei weitem nicht voU auszuwirken vermochtl). Demgegeniiber hat die 
Zahl der Elektro-Installationsbetriebe starken Aufschwung genommen, 
ist . also dem' praktischen Bediirfnis vorangeeilt. Die -Beschaftigung 
und Wirtschaftslage im Elektro-Installateurhandwerk. wird auGerdem 
durch eine umfangreiche Betatigung der ofIentlichen Hand ungiinstig 
beeinHuGt. 

D) ~eoba- Das Mechanikerhandwerk umfaGt 19 078 Betriebe mit 19 705 In-
er habern, 25 128 Gesellen, 17 852 Lehrlingen und 2748 AngesteUten. Die 

Statistik des "Kleingewerbes" zahlt im Gewerbezweig Reparaturwerk
stiitten fiir Fahrriider und Kraftfahrzeuge, dem die Mechaniker ange
hOren, 5839 Motorenbetriebe mit einer Leistung von 14281 PS. Der be
triebliche Aufbau des Mechanikerhandwerkes ist auGerst vielgestaltig. 
Ermittelt wurden 17 540 Kleinbetriebe, 1180 kleine Mittelbetriebe, 198 
groGere Mittelbetriebe und 160 GroGbetriebe. Von den GroGbetrieben 
beschiiftigen 34 Betriebe mehr als 50 GeselIen. Die prozentuale GroGen
gliederung ist folgende: 

Betriebe mit 0 GeseIlen 

"" 1" 
" " 2- 3 " 
" " 4- 5 " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 

Seite 

60,Ov.H. 
20,2 " 
11,7 " 

3,6 " 
2,6 " 
1,0 " 

99,1 v.H. 

1) 'Ober das Elektro-Installationsgewerbe wurde eine Sondernntersuchung 
durchgefi1hrt. Ihre Ergebnisse sind in Band 4, verliUentlicht. 
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Ubertrag 
Betriebe mit 21-30 Gesellen 

" ,,31-40 " " ,,41-50 
" " fiber 50 " 

" 

99,1 v.H. 
0,5 " 
0,1 " 
0,1 " 
0,2 " 

100 v.H. 

1m Vergleich zum Jahre 1913 scheint sichnach denvorhandenen 
allerdi~gs nicht immer absolut zuverlassigen Zahlenangaben d~ 
Mechanikerhandwerk aullerordentlich stark entwickelt zu haben. 1m 
Verhaltnis zur Einwohnerzahl sind die Mechanikerbetriebe ziemlich 
gleicbmallig fiber das Deutsche Reich verteilt. Einige Unterschiede 
z. B. in den Kammerbezirken Kassel und Koblenz, werden sich aus de; 
Art der Erhebung erklaren. Grollbetriebe finden sich vor allem" in den 
Bezirken Be~lin, Wiesbaden, Augsburg, Dresden, Leipzig, Ulm,Frei
burg, Schwenn. Der Prozentsatz an mittelgrollen Betrieben ist in einer 
Reihe von Kammerbezirken teils stadtischen, teils mehr landlichen 
Charakters, ziemlich bedeutend. Auf den Durchschnitt gerechnet be
schaftigen die Betriebe in Berlin 2,9, Kassel 2,1, Wiesbaden 3,5 Ge
sellen. Preullen hat die meisten Gesellen pro Betrieb. In den auller
llreu.Bischen Bezirken ragen Dresden mit 2,5, Leipzig mit 2,9, Heilbronn 
mit 2,4, Stuttgart mit 2,0, Freiburg mit 1,8 fiber den Durchschnitt. 
Auffallig gering ist die Zahl der Gesellen in Hamburg. 1m Durch
schnitt ist die Zahl der Lehrlinge sehr hoch, sie betragt in Preu.Ben 
rund zwei Drittel, in Aullerpreu.Ben fast drei Viertel der Gesellenzahl 
und .kommt im ganzen Reich dicbt an die Zahl der Betriebe heran. 
Offenbar ist das Mechanikerhandwerk zur Zeit stark fibersetzt. Es mull 
daher den grollten Teil seines Nachwuchses abgeben. Leider lallt sich 
zahlenmallig nicht feststellen, in welchen Einzelzweigen sich die Zahl 
der beschaftigten Personen zusammendrangt. Die' Biiro- und Sprech
maschinenmechaniker diirften iedoch zahlenmallig weit hinter den 
anderen Zweigen des Mechanikerhandwerkes zuriicktreten1). 

Auf ie 100 Mechanikerbetriebe entfallen 131,7 Gesellen und 93,6 
Lehrlinge. Auf ie 100 Gesellen kommen 71,0 Lehrlinge. 

Das Mechanikerhandwerk umschliellt mehrere Handwerkszweige, 
zum Teil mit neuen, recht verschiedenen Tatigkeiten. Es hat sich mit 
der Ausbreitung der Nahmaschinen, Fahrrader, Kraftfahrzeuge, Biiro
und Sprechmaschinen teilweise aus dem Schlosserhandwerk und teil
weise aus dem Uhrmacherhandwerk entwickelt. 

Die wichtigsten Zweige des Mechanikerhandwerks sind die Fahr
radmechaniker Kraftfahrzeugmechaniker, Nabmaschinenmechaniker, 
Biiromaschine~echaniker und die Sprecbmaschinenmechaniker. 

. Neben der Ausbesserung dereinzelnen Fabrikwaren (einschlielllich 
Galvanisieren Metalliarben, zum Teil auch Vulkanisieren) und der 
Auswechslung von Ersatzteilen, betreiben die Mechaniker vor allem den 

1) Ob in die Zahl der Mechaniker von einzelnen Kammern auch die in Ab
teilung 16 enthaltenen Feinmechaniker (Instrumentenmacher) eingerechnet wurden, 
lielS sich nidlt fe.tstellen. 
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Handel mit Fabrikwaren "imd auch von Betriebs- und HilfsstofTen. 
ZifTernmaGig .wird der Umsatz im Handelsgeschaft bei den Hauptzweigen 
des Mechanikerhandwerks den Werkstatturnsatz meist fiberwiegen. Das 
Fundament des Gesamtbetriebes bildet wie beim Uhrmacherhandwerk 
aber die Werkstatt.· Unternehmungsmanig verbunden sind heute 
die Fahrrad~ und Kraftfahrzeugmechaniker, die Fahrrad- unll 
Nahmaschinenmechaniker sowie die Sprechmaschinen- und Nahma
schinenmechaniker. Sonderzweige des Mechanikerhandwerks sind die 
Chirurgie-Mechaniker, die kiinstliche Gliedmanen und Bandagen her
stellen, und die Feinmechaniker. Diese fertigen nautische, astro
nomische, physikalische und ahnliche Prazisionsinstrurnente fUr Wissen
scha.ft, Technik und Schiffahrt an. Die Feinmechaniker sind als· ein 
weitgehend selbstandiger Handwerkszweig gesondert dargestellt. 

Vielfach befassen sich Schlosser und Schmiede mit Mechaniker
arbeiten. Uberhaupt ist die berufliche und handwerksmaGige Abgren
zung des besonders nach Kriegsende allzu schnell gewachsenen Me
chanikerhandwerks infolge der Mannigfaltigkeit seiner Arbeitsgebiete 
erst zurn Teil durchgefiihrt. In der Praxis bestehen nach wie vor 
Uberschneidungen sowohl mit dem Schlosserhandwerk als auch mit dem 
Schmiedehandwerk. Eiri Teil der Betriebe, der Schmiede-, Schlosser
und Mechanikerarbeiten ausfiihrt, wird daher statistisch mehrfach er
fant sein. Ihre Zahl konnte leider nicht festgestellt werden. 

1m Handelsurnsatz der Mechaniker steht iro allgemeinen das Fahr
radgescbaft an erster Stelle. Der Handel mit Motorfahrzeugen wurde 
zunachst nur von den kapitalkraftigeren Mechanikern betrieben. Durch 
die Finanzierungssysteme der Fabriken und Banken begfinstigt, gehen 
aber auch Fahrradhandler immer mehr zurn Handel mit Motorradern 
fiber. Mit Nahmaschinen handeln, ebenso wie mit Fahrradem und neuer
dings auch mit Sprechma.schinen, die meisten Mechaniker, mit Bfiro
maschinen dagegen nur die stadtischen Mechaniker. Den Handel mit 
BetriebsstofTen und HilfsstofTen hat sich das Mechanikerhandwerk nicht 
durchweg sichern konnen. Sowohl in der Werkstattarbeit als auch in 
der Handelstatigkeit hat sich der Wettbewerb im Lauf der letzten Jahre 
verstarkt. Die Werkstattarbeit wird vor allem beeintrachtigt durch 
Schwarzarbeit, Regiebetriebe der Industrie und einiger BehOrden. 1m 
Handelsgescbaft roachen . dem Mechanikerhandwerk die Fabriknieder
lagen, z. B. bei Nahmaschinen und Kraftfahrzeugen, und die Versand
geschafte, z. B. bei Fahrradern, eine wachsende Konkurrenz. Der 
Arbeitsmarkt hat sich in den einzelnen Zweigen des Mechanikerhand
werks ungleichmaGig gestaltet. 1m allgemeinen ist der Bescbaftigungs
grad bei den Kraftfahrzeug- und Fahrradermechanikem besser als in 
den anderen Zweigen des Mechanikerhandwerks. Die Lohne der 
Mechaniker, die sich in der Vorkriegszeit urn 0,50 M. je Stunde herurn 
bewegten, sind im Friihjahr 1924 annahernd auf diesen Stand zurUck
gegangen, urn sehr schnell anzusteigen. Sie bewegen sich seit 1927 urn 
etwa 1,- RM., stellenweise bis 1,50 RM., obwohl an Arbeitskraften 
standig ein Uberangebot besteht. 

~~; 1m Uhrmacherhandwerk wurden 15 843' Betriebe mit 15896 In-
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h~bern, 5023 Gehilfen, 2752 Lehrlingen uild 911 Angestellten geziihltl). 
D~e Verwendung. von Mo~ren ist im Uhrmacherhandwerk gering. Er
wttelt wurden lID. "Klemgewerbe" 999 Motorenbetriebe mit 998 PS. 
Die Kleinmotoren von "/18 bis lIs PS werdenvor allem zum Antrieb der 
Drehbiink!\ benutzt. Der Handwerkszweig ist iiberwiegend kleinbetrieb
lich aufgebaut. Es sind iiber 15 000 Kleinbetriebe rund 100 kleinere 
und 12 grollere Mittelbetriebe sowie 3 Grollbetriebe vorhanden. Der 
Zentralverband der deutschen Uhrmacher -hat fUr 1928 folgenden Be
stand des Uhrmacherhandwerks festgestellt. Durch seine Erhebungen 
wurden 14952 Uhrenbetrie1!e erfa1lt, von denen 11322 ohne Gehilfen 
ar~eiteten. In demselben Jahr wurden 1785 Lehrlinge beschii.ftigt~ 
Dlf~se Zahlenangaben des Wirtschaftsverbandes sind· jedoch bei den 
grollen Schwierigkeiten in der Beschaffung von exakten Materialien nur 
mit Vorbehalt zu benutzen. Nach Grollenklassen zeigt das Uhrmacher
bandwerk folgende Gliederung: 

Betriebe mit 0 Gehillen 

"" 1" 
" 
" 
" 
" 

" 2- 3 
" 4- 5 
" 6-10 
" 11-20 

" 
" 
" 
" 

78,5 v. H. 
16,9 " 
3,9 " 
0,4 " 
0,2 " 
0,1 " 

100 v.H. 

Grollbetriebe mit 50 und mehr Gehilfen kommen im Uhrmacher
handwerk mit einer Ausnahme (Dresden) nicht vor. Die gro1lten Be
triebe finden sich, und zwar im Kammerbezirk Miinchen, in der Klasse 
mit 21 bis 30 Gesellen. Etwas starker vertreten sind die mittleren 
Gro1lenklassen, namentlich diejenigen mit 4 bis 5 Gehilfen (Berlin, 
Hamburg). Sehr viel zahlreicher sind die Betriebe mit 2 bis 3 
und besonders mit 1 Gehilfen. Auch in diesen Gro1lenklassen baben 
die gro1len Stiidte im allgemeinen das "Obergewicht. AIle iibrigen 
Betriebe baben entweder gar keinen oder nUlt einen Gehilfen. 80-
weit eine Entwicklung gegeniiber 1913 festzustellen ist, deutet sie 
mit einigen Ausnahmen auf eine teilweise recht erhebliche Ver
mehrung der Betriebe bin, die allerdings von dem Zentralverband 
der deutschen Uhrmaeher bestritten wird. An der Vermehrung der 
Betriebe diirften in der Hauptsache die Kleinbetriebe beteiligt sein, 
denn nach Mitteilung des Zentralverbandes der deutschen Uhrmacber 
bat die soziale Gesetzgebung dazu gefiihrt, da1l ein Teil der Betriebe 

I) Die Gesamtzahl der BerufstAtigen wird dureh die Berufszii.hlung yom 
Jahre 1925, wie folgt, festgestellt. 

Uhrmaeher Se. m. w. 
In abhangiger Stellung • • • • . . . • . •. 15 302 14 786 516 
. davon in . 

W M. Feinmeehanisehe und optische Indnstrie 13 595 13102 493 
sonstigen Wirtsehaftszweigen • • • • 1 7CY1 1684 23 

In selbstandiger Stellung • . . . -. .• . ..,;.;....:.....:..:.-.....:1.:.,4 ;;884:.:...._...:1:,;4;..;:6;.:,26;;...._..:2;;;;58 
. Insgesaint . 30186 29412 774 
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die Gehilfen entlassen und die Ausbesserungsarbeiten an Heimarbeiter 
vergeben hat. Ais solche werden hauptBacblich die entlassenen Ge
hilfen in Betracht kommen. 1m ubrigen scheint es, als wenn in den 
Gro1lstadten einzelne Betriebe an Umfang zunehmen, wabrend andere 
zu reinen Reparaturbetrieben zUrUckgehen. Die Uhrmacherbetriebe sind 
fast durchweg verbunden mit einem Einzelbandelsgeschaft. Das Laden
geschaft berubt aber durchaus auf der Grundlage der Werkstatt und 
kann ohne diese nicht mit Erfolg betrieben werden. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 31,7 Gesellen und 17,4 Lebrlinge. 
Auf 100 Gesellen kommen 54,8 Lebrlinge. Auf einen Betrieb entfallen 
im Durcbschnitt zwischen 0,08 Gesellen ini Kammerbezirk Sigmaringen 
und 0,91 Gesellen im Kammerbezirk Reutlingen. Die Zabl der auf 
einen Betrieb entfallenden Lebrlinge schwanktzwischen 0,05 im Bezirk 
Darmstadt und 0,35 im Bezirk Coburg. Gegenuber 1913 hat uber
wiegend ein Ruckgang der beschaftigten Personen ie Betrieb statt
gefunden. Die Zabl der Gehilfen ist gegenuber 'der Betriebszabl gering 
und diejenige derLehrlinge dagegen hoch. Die 'Obersetzung mit Lebr
lingen wird von dem Zentralverband der deutBchen Uhrmacher auf 40 % 
geschatzt. 

Das Uhrmacherhandwerk befallt sich mit der Neuanfertigung und 
Instandhaltung, besonders aber mit Ausbesserungsarbeiten an Groll-, 
Klein-, Spezialuhren verschiedener Art und der Anfertigung der Innenteile 
zum Ersatz. In starkem Umfang wird der Handel mit Uhren, vielfach 
auch mit optischen Instrumenten und Erzeugnissen der Edelmetall
industrie betrieben. Der verstarkte Bau elektrischer Uhren durch die 
Gro1lindustrie beeintrachtigt in der Nacbkriegszeit teilweise die Um
satze des Uhrmacherhandwerks. AuJlerdem wirken sich die geschwachte 
Kaufkraft der Mittelschichten und Veranderungen in der Nachfrage un
gftnstig fur das Uhrmacherhandwerk aus. 

Bei erhOhten Betriebskosten dauert es oft Monate, bis ausgebesserte 
Uhren abgeholt werden. Auch die fortgesetzte Verkleinerung der Arm
bandubren erschwert die Werkstattarbeit. 

p) Optlker Das Optikerhandwerk umfa1lt 1228 Betriebe, in denen 1281 In-
haber, 2502 Gesellen, 1126 Lebrlinge und 403 Angestellte tatig sind1

). 

Die Motorenverwendung ist statistisch nicht erfa1lt. Motorkrafte 
werden jedoch fur die ziemlich allgemein benutzten Schleif- und Bohr
maschinen verwandt. Die Struktur des Handwerks ist reich gegliedert. 
Gezahlt wurden 1072 Kleinbetriebe, 108 kleine und 37 gro1lere Mittel
betriebe, 11 Gro1lbetriebe. Von den Gro1lbetrieben beschaftigten 2 Be
triebe uber 50 Gesellen. AnteilmaJlig verteilen sich die Betriebe auf 
die verschiedenen Gro1lenklassen wie folgt: 

1) Die 'Gesamtzahl der Berufstli.tigen beziHert sich nach der Berufsziihlung 
1925 auf: 

Opt ike r . ~e. m.' 
In abhD.ngiger Stellung. . . . . • . • . .. 6 350 

davon in 
6211 

w. 
139 

W 84. Feinmechanische und optische Industrie 5 968 5 843 125 
sonstigen Wirtschaftszweigen • • • • •• 882 868 14 

In selbstD.ndiger Stellung . • • • ..; . .....;.-:.._~1 ;:,;15;,:1 __ ..;1;.,;1;,;;2,;;.2 __ ..;2,.;.9 
Insgesamt ••• 7501 7838 168 
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Betriebe mit o Gesellen . 40,6v.H. 

" " 1 
" 27,8 

" 
" " 2- 3 

" 18,9 
" 

" " 
4- 0 

" 0,5 
" 

" " 6-10 
" 3,3 

" 
" " 11-20 

" 3,0 
" 

" " 21-30 
" 0,0 

" 
" " 

31-40 
" 0,2 

" 
" " 41-50 

" " 
" " 

fiber 50 
" 0,2 

" 
100 v.H. 

. Auf je 10~ Be~riebe entfallen 203,7 Gesellen und 91,7 Lehrlinge. 
DIe Durchschmttszdfer der Gesellen je Betrieb bewegt sich zwischen 
0,2 0UIm) und 7,61 (Dessau), die der Lehrlinge zwischen 0,13 (Braun
schweig) und 3,21 (Karlsruhe). Nachst Dessau finden sich hohere 
Durchschnittsziffern in den BezirkenNiirnberg, Berlin, Konigsberg, 
Freiburg, Hamburg und Weimar. Gegeniiber 1913 ist iiberwiegend ein' 
Riickgang der durchschnittlichen Betriebsgrolle festzustellEin. Die 
statistischen Angaben iiber das Optikerhandwerk sind nicht vollstandig. 
Einzelne Kammern haben die Optiker und die Feinmechaniker zusam~ 
men erfallt. Die Entwicklung des Optikerhandwerks verlauft beson
ders in den Grollstadten giinstig. Nach den Mitteilungen des Verbandes 
der Deutschen Optiker-Vereinigungen hat sich die Zahl der optischen 
Fachgesch1i.fte gegeniiber der V orkriegszeit urn etwa 200, diejenige der 
beschaftigten Gehilfen urn etwa 400 vermehrt. 'O'ber die Zahl der 
Lehrlinge konnten von dem Wirtschaftsverband keine vergleichenden 
Materialunterlagen beschafft werden. Handwerkliche Grollbetriebe sind 
nur in wenigen Beispielen nachzuweisen, die grolle Mehrzahl der Be
triebe besch1i.ftigt keinen oder einen Gehilfen. 1m Verhaltnis bestehen 
aber auch viele Betriebe mit 2 bis 3 Gehilfen. 

Das Optikerhandwerkbesch1i.ftigt sich nicht mit derNeuherstellung,. 
sondern lediglich mit Anpassen von Augenglasern aller Art und dem 
Einsetzen der Glaser sowie mit Ausbesserungen an Augenglasgestellen 
und optischen Instrurnenten. Regelmallig ist mit dem Optikelfhandwerk 
ein Handel mit optischen Instrurnenten (Sehhilfen) verbunden. Abnehmer 
des Handwerks sind Privatkundschaft, Krankenkassen und Schiffahirt. 
Der Umsatz des Handwerks an optischen Gegenstanden hat in den letzten 
J ahren nachgelassen. Aullerdem werden die Preise besonders von den 
Krankenkasseri stark ged.riickt. Grundlage des Einzelhandels ist die 
Werkstatt. An der Ausfuhr optischer' Gegenstande ist das Handwerk 
nur in geringem Umfange beteiligt. 1m Verkauf wird eine grolle An
zahl FamilienangehOriger besch1i.ftigt, dagegen keine ungelernten Per
sonen denn die Verkaufstatigkeit setzt im allgemeinen die handwerks
mallige Vorbildung voraUB. Nur fUr. die .,Kasse, Buchhaltung und fiir 
Botendienste werden ungelernte Arbeltskrafte verwandt. 

Der Handwerkszweig umfallt 1390 Betriebe mit 1457 Inhabern, q) Instrtt. 

2427 Gesellen 1264 Lehrlingen und 129 Angestellten. Die MaBchinen- ':.~,:' 
verwendung i~t ohne Bedeutung. Die Schichtung nach Betriebsgrollen (Fe:::;r--
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ist stark. aufgelockert, gezahlt wurden . rund 1200 Kleinbetriebe, 
131 kleinere und 26 grollere Mittelbetriebe und 14 Grollbetriebe. Zwei 
Grollbetriebe beschiiftigen uber 50 Gesellen. Die prozentuale Vertei
lung auf Grollenklassen ist folgende: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1" 
" "2- 3 " 
" ,,4- 5 " 
" "6-10 " 
" "11-20 " 
." "21-30 ,. 
" "31-40 " 
" ,,41-50 " 
" "uber 50 " 

55,4v.H. 
20,4 " 
11,9 " 
5,5 " 
3,9 " 
1,9 " 
0,6 " 
0,2 " 
0,1 " 
0.1 " 

100,Ov.H. 

Auf je 100 Feinmechanikerbetriebe entfallen 174,6 Gesellen und 
90,9 Lehrlinge. Hauptsitze des Handwerks sind Leipzig, Reutlingen, 
Hamburg und Munchen. Aullerhalb Preu1lens sind die Instrumenten
macher noch in den Kammerbezirken Augsburg, Kaiserslautern, Nurn

. berg, Dresden, Freiburg i. Br. undBraunschweig, in Preu1len in den 
Kammerbezirken Berlin, Breslau, Koblenz, Stettin und Wiesbaden 
starker vertreten. Die auf einen Betrieb im Durchschnitt entfallende 
Gesellenzahl schwankt zwischen 0,2 (Schwerin) und 18 (Kaiserslautern, 
Karlsruhe) Gesellen, die Lehrlingszahl zwischen 0,07 (Dusseldorf) und 
4 (Regensburg, Dessau) Lehrlingen. Hohe Durchschnittsziffern fiir 
Gesellen weisen auller den Kammerbezirken Leipzig, Reutlingen, Ham
burg und Munchen noch die Kammerbezirke Bayreuth, Koblenz; Breslau 
und Bremen auf. Mehrere Kammerbezirke haben uber das Handwerk 
der Instrumentenmacher uberhaupt nicht berichtet. 

Das Tatigkeitsgebiet des Feinmechanikerhandwerks ist aullerordent
lich mannigfaltig, die Grenze gegenuber verwandten Handwerksberufen 
fliissigl). Das Feinmechanikerhandwerk stellt Prazisionswerkzeuge, 
-instrumente und -apparate fiir wissenschaftliche. und gewerbliche 
Zwecke, auch technische Modelle und dergleichen her. Darunter fallen: 
Rei1lzeuge, Mell- und Zeicheninstrumente, Instrumente und Apparate 
fiir die Elektromechanik, Optik, Mikroskopie, Photographie,Kinemato
graphie, Telephonie und Telegraphie, Chemie, Astronomie, Meteorologie, 
allgemeine Physik, fur die Gebiete der Medizin und Zahnheilkunde, der 
Mechanik, des Eisenbahnsicherungswesens sowie fiir einzelne gewerb
Hche Zwecke (Massage- und Haartrockenapparl1te, Haarschneidemaschi-
nen usw.). . 

Teilweise werden von den Instrumentenmachern auch Massenerzeug
nisse hergestellt, in der Hauptsache fertigen sie jedoch Einzelstucke auf 
besondere Bestellung und fur besondere Einzelzwecke an. Bei der 
Massenherstellung unterliegt das Handwerk der starken l{onkurrenz der 

1) Das Orthoplldiemecbanikerhandwerk, das bisweilen in die Berufsabgrenillung 
einbezogen wird, ist im vorliegenden Bericht gesondertbebandelt.· . 
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feinmechanischen Industrie im Inlande und neuerdings auch im Aus
lande. AWler der Neuanfertigung werden Reparaturen an technischen 
Apparaten aller Art vorgenommen. Abnehmer der Instrumentenmacher 
sind in erster Linie die wissenschaftlichen Institute der Hochschulen im 
Inland und Ausland, teilweise auch die Laboratorien der Mittelschulen, 
ferner Kliniken, Privatlaboratorien, Reichsbabn und Reichspost, In~ 
dustrie, Wiederverkaufer und PrivatkundschaIt. 

In der Nachkriegszeit beschrankt sich der Absatz iiberwiegend auf 
das Inland. Den friiher bedeutenden Auslandsabsatz konnten die 
Instrumentenmacher teils wegen der verstarkten Eigenerzeugung der 
Abnehmerlander, teils wegen der hohen Einfuhrzolle bisher nicht wieder 
aufbauen. Auch auf dem Inlandsmarkt haben sich die Absatzschwierig
keiten im Vergleich zur Vorkriegszeit vergrollert. Die wissenschaft
lichen Institute in Deutschland vergeben~ im allgemeinen infolge des 
Fehlens finanzieller Mittel weniger Auftrage als in der V orkriegszeit. 
Reichsbahn und Reichspost stellen die benotigten Apparate im zuneh
menden Malle selbst her und fiihren auch die Reparaturen an den 
Apparaten selbst aus.· Soweit Auftrage vergeben werden, fallen sie 
baufig dem Grollunternehmen zu. Diese Auftragsverluste konnten die 
Handwerker durch Aufnahme von Fiillarbeiten nur unvollkommen aus
gleichen. Da die Rentabilitat des Handwerkes sich bei gestiegenen 
Materialpreisen und Lohnen verschlechtert hat und .die tiichtigen Ge
sellen in staatliche Unternehmen abwandern, besteht teilweise, und zwar 
bei einem tJberangebot von mindertiichtigen Gesellen, Mangel an tiich
tigen, handwerksmallig geschulten Kraften.. In diesem Mangel an 
qualifizierten Gesellen liegt eine ernste Gefahr fiir die Zukunft des 
Handwerkszweiges, deren Behebung durch die Tarifpolitik und die mehr 
oder weniger schematische Entlohnung erschwert wird. 

1m Handwerk der Graveure und Ziseleure sind 1973 Betriebe mit') ~= 
2050lnhabern, ferner 2030 Gesellen, 955 Lehrlinge und 209 Angestellte 
vorhanden1). Die Verwendung von ~otoren. ist unerheblich. Der Kle~n-
betrieb nimmt mit iiber 1800 Betrleben die beherrschende Stelle elD. 
Daneben wurden 108 kleinere Mittelbetriebe, 14 grollere Mittelbetriebe 
und 8 Grollbetriebe gezahlt. Der Deutsche Graveur- und Ziseleurbund 

I) In der Berufszahlung 1925 werden folgende Berufstatige nachgewiesen: 

Graveure, Ziseleure und Formstecher. 
Se. 

In abhangiger Stellung . . . . . . . . • .·10449 

davon in 
W 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall-

waren .•..........• 
W 34. Feinmechanische und optische Industrie . 
W 53. Hoch-, Flach- und Tiefdruck: • • . . 
W 51. Papierveredlung und -verar~eltung • • 

sonstigen Wirtschaftszwelgen . 
In selbstandiger Stellun8'_ . 

(W 53j& 1, afr.j36 u. W. 70/a 1/36) . • 
Insgesamt 

4931 
2502 

542 
197 

2277 

10575 

m. w. 
10173 276 

4811 120 
2419 83 

530· 12 
192 6 

2221 56 

124 2 

10297 278 
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zahlte im Jahre'1929: 21 Innungen und 11 Verbande mit zusammen 
rund 1375 Mitgliedern und etwa 1340 Betrieben. Dem Wirtschaftsver~ 
band sollen nur etwa 180 Betriebe nicht angehOren. Danach sind die 
durch die Handwerksgruppe ermittelten Zahlen sowohl der Betriebe als 
auch der Gehilfen und Lehrlinge nach den Xullerungen des Wirtschafts~ 
verbandes zu hoch. Die von der Handwerksgruppe erfallten Betriebe 
verteilen sich auf die folgenden Grollenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1" 
" ,,2--':' 3 " 
" ,,4- I) " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 

" 
" 

" 21-30 
" uber 30 " 

" 

64,4v.H. 
18,3 " 
10,7 " 

3,1 " 
2,4 " 
0,7 " 
0,3 " 
0,1 " 

100,Ov.H. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 102,9 Gesellen und 48,4 Lehrlinge. 
Die Zahl der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 
0,22 (Trier) und 4,5 (Harburg), die Zahl der Lehrlinge im Durchschnitt 
zwischen 0,1 im Bezirk Koln und 1,83 im Bezirk Harburg. Hauptsitze des 
Graveur~ und Ziseleurhandwerks sind in Preullen die Kammerbezirke 
Berlin, Dusseldorf, Trier, aullerhalb Preullens Leipzig und Stuttgart. 
Die vereinzelten Grollbetriebe finden sich in den Bezirken Dusseldorf 
und Magdeburg. 1m ubrigen uberwiegen die kleinen und mittleren Be
triebsgrollen. Die Zahl der Gehilfen entspricht ungefahr derjenigen der 
Betriebe, wahrend die Gesamtzahl der Lehrlinge annahernd die Halite 
der Betriebszahl erreicht. 

Das Graveur- und Ziseleurhandwerk zergliedert sich in eine grolle 
Anzahl von Spezialzweigen. Die Ziseleure fiihren vor allem Treib
arbeiten kunstgewerblicher Art aus, ferner das Retuschieren von Gegen
standen, Figurengu1lstucken und gegossenen Formen~ Ein Sonderzweig 
der Graveure sind die Guillocheure. Die wichtigsten Arbeitsgebiete des in 
eine Reihe von Untergruppen zerspaltenen Graveurhandwerks sind die 
Herstellung von Prageplatten, Stahlstanzen, Walzen, Metall- und Gold
druckstempeln, Petschaften, Siegelringen, Druckarbeiten, Verzierungen, 
Monogrammen, Gravierungen an Gewehren, Edelsteinen und Glas. Ver
wandt sind Metallatzer und Emailleure; Chemigraphen stellen oft in 
Teilbetrieben der Druckereien Klischees in Kupfer und Zink fur Drucke-
reien her. . 

Die wichtigsten Abnehmer des Graveur- und Ziseleurhandwerks 
sind der Kunstgewerbehandel und die Maschinen- und Metallwaren
industrie, wie uberhaupt fast die gesamte Fertigindustrie. ~ Die Wirt
schaftslage des Graveur- und Ziseleurhandwerks ist in starkem Malle 
abhangig von dem Beschaftigungsgrad in den Fertigindustrien. Die 
erschwerten Wirtschaftsbedingungen in diesen Industriezweigen haben 
auf das Graveur- und Ziseleurhandwerk urn so nachteiliger zuriick
gewirkt, als das friiher bedeutende Ausfuhrgeschaft in der Nachkriegs
zeit gleichfalls zuriickgegangen ist. Aullerdem roachen heute den deut-
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schen Handwerkern franzosische und belgische Betriebe eine verstarkte 
Konkurrenz. Unter dem Drucke der verschlechterten Wirtschaftslage 
Machen sich die Gehilfen vielfach friihzeitig selbsmndig. Dennoch 
scheint in den letzten Jahren nach den Ermittlungen des Deutschen 
Graveur- und Ziseleur-Bundes ein starker Riickgang in der Zahl der 
Betriebe eingetreten zu sein. 

Die kleineren Handwerkszweige des Eisen- und Metallgewerbes 8) ~onstlge 
zahlen insgesamt 4782 Betriebe mit 5052 Inhabern, 12868 Gesellen, ~~~ .= 
4375 Lehrlingen und 857 Angestellten1

). Die Motorenverwendung spielt =~ 
eine untergeordnete Rolle. Die Schichtung nach der Gro1le der Betriebe 
ist recht mannigfaltig und weist auf durchaus giinstige Entwicklungs
moglichkeiten hin. Es sind vorhanden: 3877 Kleinbetriebe, 628 kleine 
Mittelbetriebe, 172 gro.Be Mittelbetriebe, 105 Gro1lbetriebe. "Ober 
50 GesellEin beschiiftigen 10 Betriebe. Insgesamt zergliedern sich die 
kleineren Handwerkszweige wie folgt nach Gro1lenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 60,0 v.H. 
" " 1" 16,2 " 
" ,,2- 3" " 14,9 ". 
" ." 4- 5" 6,1 " 
" "6-10,, 7;0 " 
" "11-20,, 3,6 " 
" "21-30,, 1,1 " 
" "31-40,, 0,6 " 
" "41-60,, 0,3 " 
" " iiber 60" 0,2 " 

100,Ov.H. 

1) Die Reichsstatistik 1926' (Wirtschaft und Statistik 1929, Heft 6) weist fo1· 
gende kleinere Handwerkszweige der Eisen· und Metallverarbeitung aus: 

Handwerk insgesamt Davon in Betrieben mit 
1-8 Personen 

'b I I davon Betrie e Personen Lehrlinge . Ip I davon Betriebe ersonen Lehr1inge 

Metallgiellerei . 780 8178 678 266 672 72 
Galv. Anstalten 487 1650 164 190 404 86 
Schiffsbauer. 188 915 184 47 108 12 
Prl!.paratoren • . . 296 448 18 81 171 14 
Aluminiumgiellereien. 67 228 8 20 41 -

Davon in Betrieben mit 

4-6 Personen 6 und mehr Personen 

'b Ip I davon Betne e ersonen Lehrlinge . Ip I davon Betriebe ersonen Lehrlinge 

Metallrellerei . 190 867 202 219 1689 299 
Galv. nstalten 100 487 41 100 762 77 
Schiffsbauer . 24 107 24 84 677 98 
Prl!.paratoren .:. 9 88 4 I) 88 -
Aluminiumgiellerelen. 10 46 2 16 126 6 
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Die Durchschnittsziffern der Gesellen je Betrieb schwanken zwi
schen 0,12 (Koblenz) und 18 (Breslau), die der Lehrlinge zwischen 0,08 
(Diisseldorf) und 14 (Breslau). Auller in dem Kammerbezirk Breslau 
finden sich hohere Durchschnittsziffern noch in den Kammerbezirken 
Chemnitz, Dessau, Berlin, Plauen, Liibeck und einigen anderen Kammer
bezirken. Gegeniiber 1913 ist die durchschnittliche Betriebsgrolle meist 
zuriickgegangen. 

Unter sonstige Zweige des Eisen- und Metallgewerbes sind Hand
werkszweige wie z. B. Giirtler usw. zusammengefaIlt, die zum Teil recht 
bedeutend sind, die sich aber untereinander recht erheblich unter
scheiden. Allgemein Hillt sich nur feststellen, dall die Hauptsitze der 
kleineren Handwerkszweige des Eisen- und Metallgewerbes die Kammer~ 
bezirke Berlin, Kaiserslautern, Miinchen, Niirnberg, aber auch die 
iibrigen bayerischen Kammerbezirke, ferner die Kammerbezirke Reut
lingen, Dresden, Karlsruhe, Hamburg, Darmstadt sind. Vereinzelt finden 
sich grofie Betriebe auch in anderen Kammerbezirken, z. B. Dessau, 
Plauen, Breslau, Wiesbaden, Ulm und Chemnitz. 

1. Gi1rtIer Das Giirtlerhandwerk stellt Beleuchtungskorper, echte Bronzen 
(siehe Metallgieller als Vorarbeiter), Schreibzeuge, Metallmobel, Metall
teile fiir Laden- und Schaufenstereinrichtungen, Schmuckwaren, chirur
gische Instrumente, Einrichtungsgegenstande, Armaturen, Leuchtbuch
staben und kirchliche Gegenstande (Monstranzen, Kelche), Vereins
abzeichen und studentische Artikel her. Das Giirtlerhandwerk hat sich 
im Laufe des letzten Jahrhunderts grundlegend gewandelt. Urspriing
lich war es seine Aufgabe, die Metallbeschlage an den Geschirren der 
Pferde mitder Hand herzustellen. Auch die Herstellung der Schnallen 
und Giirtel fiir Frauen gehorte in das Arbeitsgebiet des Giirtlerhand
werks. Spater erweiterte sich sein Tatigkeitsgebiet auf die Herstellung 
von Bijouteriewaren (Armbiinder, Uhrketten, Ohrringe und' ahnliche 
Artikel), Milita.reffekten, Armaturen, Mobelbeschlagen (Randgriffe, Ver
kleidungeri), Tafelgeraten (Aufsatze) und kirchlichen Geraten. SchlieIl
lich wurde vom Giirtlerhandwerk noch die Anfertigung von Beleuch
tungskorpern, insbesondere schwerer Kronen aus Bronze, Schaufenster
einrichtungen und kunstgewerblichen Gegenstanden verschiedener Art 
aufgenommen. 

Verbunden mit dem Giirtlerhandwerk ist oft das Galvanisieren (Ver- . 
golden, Versilbern und Vernickeln von Gegenstanden), vielfach auch das 
Ziselieren. Das friiher bedeutende Auslandsgeschiift besonders nach 
Nordamerika ist in den Nachkriegsjahren stark zuriickgegangen. Be
giinstigt durch Bedarfswandlungen hat sich auf allen Arbeitsgebietcn 
des Giirtlerhandwerks der industrielle Wettbewerb auIlerordentIich ver
schiirft. Abnehmer des Handwerks sind heute auch nicht mehr Private, 
die friiher in grollem Umfange Gegenstande nach eigenen Entwiirfen 
haben machen lassen, sondern der Handel, aullerdem in SiiddeutBchland 
die Kirchengemeinden. Da die Lehrlingeregelmallig nur in einem 
Sonderzweig ausgebildet werden, ist der Arbeitsmarkt fiir Gesellen 
aullerordentlich ungiinstig; Teilweise konnten die 'Gtirtlermeister je
doch besonders bei der Herstellung von Beleuchtungskorpern durch 
Spezialisierung den Wettbewerb mit den Fabrikbetrieben aufnehmen. 

100 



Das Handwerk der Chirurgiemechaniker stellt aIle scharfen und 2. Chirurgle

st~pfen Instrumente, zumeist aus Stahl bestehend, her, die zu Ope- mechanlker 

ratIonen gebrau.cht werden. Instrumente aus Neuailber, z. B. J{atheter-, 
Ohr- und Holsplegel, werden von besonders eingearbeiteten Giirtlern ge-
~acht. . Di~ Or~hopadiemechaniker und Bandagisten fertigen Erzeug-
n~sse, dl~ tellweise zur Korrektur verbildeter, teils als Ersatz fiir ampu-
trerte Ghedmallen dienen. Hinzu kommt die Herstellung von orthopadi-
schen Apparaten, Stiitzkorsetts, Senkfulleinlagen, Leibbinden, Bruch
bandagen und ahnlichen Artikeln. Die Ersatzglieder fiir die Kriegsbe
schadigtep, Kriippal und Unfallverletzten werden aus Leichtmetall, Holz 
oder Leder gefertigt. Den Hauptteil der Arbeiten fiihrt der Orthopadie
mechaniker aus, wahrend der Bandagist die Lederarbeiten,besonders das 
sogenannte Garnieren der Apparate, erganzend iibernimmt. Beide Be-
rufe sind verwandt und erganzen einander innerhalb des Betriebes, vor
nehmlich auch bei der Anpassung der Apparate an den Beschadigten 
oder Verletzten. Abnehmer der Chirurgiemechaniker sind Arzte, Zahn-
arzte, Dentisten, Kliniken, Krankenhauser, Krankenkassen und Private. 
Da die orthopadische Behandlung in der. Heilkunde an Boden gewinnt, 
sind die Entwicklungsaussichten fiir das Handwerk der Chirurgie
mechaniker an sich nicht ungiinstig. Das Handwerk hat jedoch stark zu 
kampfen mit dem Wettbewerb der Regiebetriebe.Einen starken Wett-
bewerb bereitet dem Handwerk der Chirurgiemechaniker vor allem die 
Deutsche Orthopadische Werke G. m. b. H. Auch Kriippelheime . und 
andere Anstalten unterhalten mehrfach eigene Werkstatten. Eigene 
Werkstatten haben meist auch die KrankenkasseIi. 1m Wettbewerb mit 
diesen Regiebetrieben ist das Handwerk vor allem dadurch behlndert, 
dall es keine so intensive Kundenwerbung betreiben kann wie die Regie
betriebe. Eine Veranderung des Chirurgiemechanikerhandwerks durch 
Fabrikbetriebe findet nur in geringem Umfange statt, weil die Apparate 
individuell gearbeitet werden miissen. 

Das Handwerk der Chirurgiemechaniker war im Weltkriegeund in 
den ersten Nachkriegsiahren gut beschiiftigt. Seitdem haben sich die 
Auftrage infolge der tJbersetzung des Handwerks, vor allem aber infolge 
des Sinkens der N achfrage und ihrer zunehmenden Befriedigung durch 
Regiebetriebe sowohl fiir den einzelnen Betrieb als auch fiir das gesamte 
Handwerk der Chirurgiemechaniker verringert. Die Chirurgiemechar 
niker arbeiten teilweise (Reutlingen, Berlin) auch fiir ausHindische Auf
traggeber. 
. Zahlenmallige Unterlagen iiber das Chirurgiemechanikerhandwerk 
konnten nur fiir den Kammerbezirk Reutlingen gewonnen werden. In 
diesem Kammerbezirk, in dem das Chirurgiemechanikerhandwerk stark 
vertreten ist wurden 156 Handwerksbetriebe und einige grollere indu
strielle Werke ermittelt. In den Handwerksbetrieben werden 340 Ge
hilfen 65 Lehrlinge und 11 sonstige Hilfskrafte beschiiftigt. Die Hand
werksbetriebe drangen sich auf einem kleinen Wirtschaftsgebiet des 
Kammerbezirks zusammen. So enfallen allein auf den Oberamtsbezirk 
Thttlingen nicht weniger als 125 Handwerksbetriebe mit 313 Gehilfen 
und Arbeitern und 62 Lehrlingen. Der Rest der Handwerksbetriebe ver
teilt sich auf die dem Oberamtsbezirk Tuttlingen benachbarten Ge-
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genden. Unter den Handwerksbetrieben uberwiegen die Alleinbetriebe, 
doch sind auch zahlreiche Betriebe mit einem oder mehreren Gehilfen 
vorhanden. Der Beschaftigungsgrad des Chirurgiemechanikerhandwerks 
hatte sich im Reutlinger Kammerbezirk nach der Stabilisierung der 
Wahrung denrt verschlechert, dall Arbeitskrafte entlassen werden 
mull ten. Eine erhebliche Besserung trat im Jahre 1926 ein, die aber 
bereits im Jahre 1l}28 wieder einer ruckHi.ufigen Bewegung Platz machte. 
Ein gro1ler Teil der Erzeugnisse des Chirurgiemechanikerhandwerks im 
Kammerbezirk Reutlingen geht ins Ausland, und zwar nach den Ver
einigten Staaten von Nordamerika, Grollbritannien, Holland, Osterreich 
und Spanien. In fruheren Jahren entfielen auf die Ausfuhr bis zu drei 
Viertel der Erzeugung, in den letzten J ahren ist die Exportquote infolge 
verstarkter Eigenherstellung des Auslandes und der ZollerhOhungen 
stark zuriickgegangen. 

3. ~~~nd Die Zinn- und Metallpfeifenmacher sind als Sonderzweig des Orgel-
pfelfen. baugewerbes liur in einigen Kammerbezirken Suddeutschlands vertreten. 
macher Sie liefern die Zinnpfeifen .fur kleinere Orgelbauanstalten, wahrend die 

grollen Orgelbauwerke eigene Betriebe fur Metallpfeifenherstellung be
sitzen. Sofern noch Nebenartikel hergestellt und im Laden an Vereine 
und Kirchen abgesetzt werden, ist die wirtschaftliche Lage nicht un
giinstig. 

4. Xetten· Das Kettenschmiedehandwerk, das noch vor dem Kriege im Kam-
achmIede merbezirk Arnsberg bestanden hat, ist seitdem durch die Industrie-

betriebe zuruckgedrangt worden. Auch soweit noch sogenannte 
handgeschmiedete Ketten angefertigt werden, ist dem Schmied nur das 
Schweillen und Anpassen als Tatigkeitsfeld verblieben. Hier stehen die 
Kettenschmiede aullerdem in scharfstem Wettbewerb mit den elektrisch 
geschweillten und den geknoteten MaschineIiketten. Die Kettenschmiede 
sind heute regelmallig keine selbstandigen Handwerker, sondern arbeiten 
als Hausgewerbetreibende fur die Kettenfabriken. 

6. Gold· Die Goldschlager ·stellen Blattgold und besonders feinhaltiges 
acbJliger f h . d Doppelgold in verschiedensten Formen her: Schnittgold ur Buc bm er 

(Hellorange, Gelbgold, Zitron-, Grun- und Hellgrungold) , ferner 
Zwischgold (extra goldreiche Qualitat fur W achszieher), Plombiergold 
fur Zahnarzte, Drahtgold. Ferner werden fur die Innen- und Aullen
dekoration an Laden, fur Grabmaler und andere Bildhauerarbeiten echte 
BIattmetalle verwandt. Der Inlandsabsatz ist befriedigend, da die 
heutige Reklame reichlich mit Goldschriften arbeitet. Das Goldschlager
handwerk wird vor allem in den Kammerbezirken Augsburg und Dresden 
betrieben. 

6. Nadler Das Nadlerhandwerk ist in den Kammerbezirken Dresden und 
Stet tin allerdings nur in wenigen Betrieben vertreten. Es fertigt Draht
arbeiten, insbesondere Drahtziiune, Schutz gitter, DrahtgestelIe fiir 
Lampenschirme und Massenartikel aus Draht an. Die urspriingliche 
Herstellung von Nadeln alIer Art hat das Nadlerhandwerk vallig an die 
Industrie verloren. 

1. Meta.ll. Haupterzeugnisse der Metalldriicker sind runde und ovale gefall-
drUcker ahnliche Gegenstande aus BIech als Halbfabrikate fur Beleuchtungs" 

karper, Haus- und Kiichengerate, fiir die RundfuIik-, Elektroindustrie 
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und die Mechanikerwerkstatten. Die wichtigsten Standorte des Hand
werks sind Berlin, Sachsen und das Ruhrgebiet. Abgesetzt werden die 
Erzeugnisse des Metalldriickerhandwerks vor allem an die Fertigindu
strie und das Handwerk. Verarbeitet werden von "den Metalldriickern 
Bleche aus Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Bronze, Silber, Neu
silber, Eisen und anderen Metallen. 

3. Chemische Handwerke (IX) 

Chemische Handwerker sind vor aHem die Seifensieder und die 
Wachszieher. Insgesamt wurden in der Gruppe Chemische Handwerke 
gezahlt: 

davon: 

Betriebe . . . .. 801 
Beschliftigte Personen . 2015 

Inbaber. . 
Gesellen 
Lehrlinge . 
Angestellte 

833 
970 
102 
110 

Nach BetriebsgroEengruppen zergliedert sich die Gruppe Chemische 
Handwerke wie folgt: 

Kleinbetriebe. .. 730 91,1 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe 56 7,0 " 
Gro1le Mittelbetriebe 12 1,5 " 
Gro1lbetriebe. .;;..--..,;..--..,;._.....;;3;.-. ____ 0~,~4 ...... ,,~ 

Zusammen 801 Betriebe 100 v.H. 

Der Anteil der Gruppe Chemische Handwerke am gesamten Hand
werk belauft sich auf 0,1 % der Betriebe, 0,1 ,%1 der Inhaber und 0,1 %: 
der Gesellen und Arbeiter, Lehrlinge und Angestellten. 

Umfang, soziaIe und betriebliche 6Iiederung 

Summe Summe Betriebe mit 

Seifensieder . .. 
Wachszieher, 
Kerzenmacher • 
SonstigeZweige 

• 1. 2. 8. 4. von 1-3 von 1-4 
(Inhaber, . Be- (Inhaber, & 

., 
In-. Ge- Lehr- Ange- Gesellen, . C 

triebe Gesellen, &,:: 
., c 

haber sellen linge stellte Lehr- Lehr- c,:: os:! Os:! 
linge, An- C., o..e co" co., 

Hnge) 0>:::: .. :::: 
gestellte) Illl 

... -.; I::; .,., 
I'" ... '" .0'" 

° .... ... ~ 

383 898 607 76 60 1081 1141 342 32 6 8 

84 85 81 8 14 174 188 80 3 1 -
384 350 282 18 36 650 686 308 21 5 -

I 801 I 838 I 970 I 102 I 110 I 1905 I 2015 I 730 I 56 I 12 I 3 
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a) Seifan. 
sleder 

N ach der Statistik des "Kleingewerbes" sind in der Gruppe' Chemi
sche Handwerke insgesamt 2183 Moto:renbetriebe mit 21 666 PS vor-' 
handen. 

Das Seifensiederhandwerk umfafit 383 Betriebe mit 398 Inhabern, 
607 Gesellen, 76 Lehrlingen und 60 Angestellten. tiber die Motoren
verwendung konnten keine Unterlagen beschafIt werden. Die Zahl der 
Betriebe setzt sich aus 342 Kleinbetrieben, 32 kleineren und 6 grofieren 
Mittelbetrieben und 3 Grofibetrieben zusammen. 1m einzelnen sind {ol- . 
gende Betriebsgrofien vertreten. 

Betriebe mit o Gesellen 57,5v.H. 

" " 1 
" 

21,4 
" 

" " 
2- 3 

" 
10,4 

" 
" " 

4- 5 
" 

4,4 
" 

" " 
6-10. 

" 
3,9 

" 
" " 

11-20 
" 

1,6 
" 

" " 
21-30 

" 0,5 " 
" " 

31-40 
" " 

" " 
41-50 

" 
0,3 ., 

100 v.H. 

Das Seifensiederhandwerk wird nur noch in etwa der HaUte der 
Kammerbezirke als v,ertreten gemeldet. Die sfiddeutschen und mittel
deutschen Kammerbezirke'sind fast samtlich mit Betrieben besetzt. In 
Sachsen und in den Hansestadten haben die Handwerkskammern fiber 
das Seifensiederhandwerk nicht berichtet. In Sachsen werden die Seifen
sieder fiberhaupt nicht zum Handwerk gezahlt. In Preufien bestehen 
Seifensiederbetriebe noch in den Kammerbezirken Berlin, Frankfurt an 
der Oder, Liegnitzund Wiesbaden, ferner in den Kammerbezirken 
Oppeln, Halle, Trier, Breslau und einigen anderen Kammerbezirken. 
Dichter besetzt ist das Seifensiederhandwerk noch in 'den Kammer
bezirken Freiburg i. Br., Augsburg, Stuttgart, Ulm und Darmstadt. Die 
Zahl der Betriebe scheint gegenfiber 1913 allgemein zurfickgegangen 
zu sein. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 158,5 Gesellen und 19,8 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gesellen kommen 12,5 Lehrlinge. Die Zahlenangaben der 
auf einen Betrieb im Durchschnitt entfallenden Ge~ellen und Lehrlinge 
wurden meist nur von den bayerischen, wfirttembergischen und badischen 
Handwerkskammern vollstandig gemacht. Die DurchschnittszifIer der 
auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 0,2 (Wies
baden) und 8,28 (Darmstadt), die der Lehrlinge zwischen 0,03 (Stutt
gart) und 1,42 (Liegnitz). Die Mehrzahl der mitgeteilten Durch
schnittszifIern liegt unter einem Gesellen ie Betrieb. 

Das Seifensiederhandwerk stellt Haushaltsseifen, insbesondere 
Kernseife, auch Seifenpulver und sonstige Waschmittel, sowie teilweise 
auch Kerzen und Wachse (Fufibodenwachs) her. Abnehmer sind Privat
haushaltungen und Ladengeschafte. Das Seifensiederhandwerkwar 
schon iIi der Vorkriegszeit zum grofiten Teil durch die Fabrikbetriebe 
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ve,rdrangt worden. Dieser Verdrangungsprozefi bat sich seit dem'Kriege 
.mIt dem verstiirkten Verbrauch VOl). Seifenpulv-er und Seifenflocken fort
gesetzt. Einige wenige Grofifirmenhaben in der Nachkriegszeit, ge
stiitzt auf grofiziigige Vertriebsmethoden und rationelle Arbeitsver
fahren, eine solche V ormachtstellung auf dem Seifenmarkt errungen, 
dafi ein weiterer Niedergang des Seifensiederhandwerks wohl kaurn auf
zuhalten ist. Vielmehr werden bereits auch die kleineren und mittleren 
Seifenfabriken in wachsendem Umfange in den Verdrangungsprozefi 
durch die Grofibetriebe einbezogen. 

1m Handwerk der Wachszieher und Kerzenmacher wurden noch b) Wachs. 

84 Betriebe mit 85 Inhabern, 81 Gesellen, 8 Lehrlingen und 14 An~ :::;. 
gestellten gezahlt. Unter den Betrieben befinden sich 80 Kleinbetriebe, machor 

3 kleinere Mittelbetriebe und 1 grofierer Mittelbetrib. In betrieblicher 
Hinsicht baut sich das Handwerk der Wachszieher und Kerzenmacher 
wie folgt auf: 

Bettiebe' mit o Gesellen 66,6v.H. 

" " 1 
" 

23,8 
" 

" " 
2~ 3 

" 
4,8-

" 
" " 

4- 5 
" 

2,4 
" 

" " 
6~1O 

" 
1,2 

" 
" " 

11-20 
" 

1,2 
" 

100 v.H. 

Das Handwerk der Wachszieher und Kerzenmacher kommt vor· 
nehmlich noch in Bayern und Wiirttemberg, vereinzelt auch in Baden 
und Preufien vor. Die Bezirke Ulm, Augsburg, Aachen, Miinchen und 
Wiirzburg ragen mit .verhaltnismafiiggrijfieren Betriebsziffern hervor. 
In derHauptsache diirfte es I!ich hier urn Kerzenmacher handeln, die 
fiir den. kirchlichen Bedarf arbeiten: In Sachsen, in den. Hansestiidten 
und den iibrigen Landern feh1t das Handwerk ganz:' Auf je 100 Be
triebe entfallen 96,4 Gesellen und 9,5 Lehrlinge: tJber die Zahl der auf 
einen Betrieb entfallenden Gesellen. und Lehrlinge wurden nur Angaben 
aus den bayerischen Kammerbezirken,. ferner au!? den Kammerbezirken 
Ulm, Freiburg, Aachen lInd OppeIn gemacht. -Danach entfallen auf 
einen Betrieb in den einzelnen Kammerbezirken zwischen 0,17 (Aachen) 
und 8 (OppeIn) GeseUen, sowie zwischen 0,07 (Augsburg) und 0,27 
(Miinchen) Lehrlinge. 

Die Wachszieher und Kerzenmacher stellen Kerzen aus Wachs, 
Stearin und Paraffin fiir hausliche und kirchliche Zwecke her. Abneh
mer sind Privatkunden und Pfarramter. Die Kerzenmacherei ist bis
weilen mit der Seifensiederei verbunden. Die Wirtschaftslage des 
Wachszieher- und Kerzenmacherhandwerks hat sich wie die des -Seifen
siederhandwerks im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr ver
schlechtert. Der Kerzenbedarf sowohl der:Kirche als auch der Einzel
abnehmer ist mit dem Vordringen der Gas- und elektr.i~chen Beleuchtung 

. erheblich zuriickgegangen. 1m Zusammenhang mit der verschlechterten 
Finanzlage wurde insbesondere auch der kirchliche Bedarf in der N ach
kriegszeit stark eingeschrankt. In Bayern wird das Wachszieherhand-
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werk aullerdem durch die Einrichtung einer Wirtschaftsstelle der Geist
lichkeit, die den Kerzenbezug im grollen vornimmt und auch die Preise 
der Handwerker herabdriickt, geschadigt. 

0) Bonstige Die sonstigen chemischen Handwerkszweige, wie z. B. Wachsmodel-Zwelge 
leure, umfassen 334 Betriebe, darunter 308 Kleinbetriebe, 350 Inhaber, 
282 Gesellen, 18 Lehrlinge und 36 Angestellte. Die Betriebe gliedern 
sich in folgende Grollenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1" 
" ,,2- 3 " 
" ,,4- 5 " 
" ,,6-10 " 
" "ll-20 " 

76,6v.R. 
6,9 " 
8,7 " 
4,2 " 
2,1 " 
1,5 ". 

100 v.H. 
Starker besetzt sind die bayerischen und wiirttembergischen Be

zirke sowie die Bezirke Hamburg, Weimar und Berlin. In den Liindern 
Sachsen und Baden sowie in fast allen preullischen Handwerksbezirken 
fehlen die Betriebe ganz. 

Im Durchschnitt entfallen auf einen Betrieb zwischen 0,35 (Reut
lingen) und 2,82 (Nurnberg) Gesellen und zwischen 0,05 (Reutlingen) 
und 0,33 (Konigsberg) Lehrlinge. 

Unter den sonstigen Zweigen sind einige Wachsmodelleure in 
Berlin gezahlt, uber die Art der ubrigen Betriebe konnten keine Unter-
lagen beschafft werden. . 

4. T extilhandwerke (X) 
Zu der G r up p e d e r T ext i 1 han d w e r k e gehoren als grollere 

Handwerkszweige: Weber und Tuchmracher, Teppichknupfer, Posamen
tierer und Riemendreher, Wirker und Stricker, Farber, Bleicher und 
Dekateure, Seiler und Netzmacher. Unter den sonstigen Zweigen des 
Textilhandwarkes wurden Segelmacher, Sticker und Musterzeichner 
errant. . 
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Insgesamt wurden in der Gruppe der Textilhandwerke gezahlt: 
Betriebe. . . ., 8 524 
Beschll.ftigte Personen 24 789 

davon: 
Inhaber . 
Gesellen . 
Lehrlinge 
Angestellte 

8707 
12314 
2122 
1646 

Die Zahl der Betriebe verteilt sich auf .die BetriebsgroGen wie folgt: 
Kleinbetriebe 7846 92,0 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe. 462 5,4 " 
Grolle Mittelbetriebe . 117 1,4 " 
Gronbetriebe 99 1,2 " 

Zusammen 8524 Betriebe 100 v.H. 



Am gesamten Handwerk sind die Textilhandwerke mit 0,7% der 
Betriebe, 0,7 % der Inhaber und 0,7.% der Gesellen, Lehrlinge und 
Angestellten beteiligt. 

Die Betriebe und die in ihnen beschii.ftigten Personen verteilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Textilhandwerke: 

Umfang, soziaJe und betriebliche OUederung 

Summe Summe Betriebe mit 
1. 2. 3. 4. von 1-3 von 1-4 

Be-
In- Ge- (Inhaber, (Inbaber, 

d> Lehr- Ange- Gesellen, d> triebe Gesellen, d>", C!! 
haber sellen linge stellte Lehr- Lehr- t!!", 

0'" tinge, An- t!!", o~ CO'" tinge) CI)~ ~- I~ gestellte) I~ I~ ~., 
0 "" ~ 

, Weber, Tuch-
macher ... 910 931 1281 199 55 2411 2466 870 26 6 

, Teppichli:niipfer 12 11 8 - ~ 19 21 12 - -
, Posamentierer, 

Riemendreher . 217 221 556 107 131 884 1015 170 35 11 
, Wirker,Stricker 2258 2326 1939 359 290 4624 4914 2180 59 14 
, Firber,Bleicher, 

Dekateure .. 1232 1269 2955 339 965 4563 5528 1079 101 27 
. Seiler. N etz-

macher 2300 2309 1170 371 95 3850 3945 2248 46 6 
1595 164Q 4405 747 108 6792 6900 1287 195 53 

d> 
t!! 
0", co", .. ~ ",,,, 
.Q'" 

"" 
8 

-

1 
5 

25 

-
60 . Sonstis:eZweige 

1 8524 1 8707 h2 3141 2122 11646 1 23143 1 24,189 178461 4621 1171 99 

Das Weberhandwerk zahlt 910 Betriebe mit 931 Inhabern, 1281 Ge- T:!cb':!:h 
sellen, 199 Lehrlingen und 55 Angestellten. "Ober die Motorenverwen-
dung liegen keine Zahlen vor. Die Betriebe setzen sich aus 870 Klein
betrieben, 26 kleinen und 6 grollen Mittelbetrieben und 8 Grollbetrieben 
zusammen. 1m einzelnen sind im Weberhandwerk die folgenden Grollen* 
klassen vertreten: . 

Betriebe mit o Gesellen 84,5v.H. 

" " 
1 

" 
5,3 

" 
" " 

2- 3 
" 

5,8 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,2 

" 
" " 

6-10 
" 

1,7 
" 

" " 
11-20 " 0,7 

" 
" " 

21-30 
" 

0,5 
" 

" " 
31-40 

" 
0,1 

" 
" " 

41-50 
" 

0,1 
" 

" " 
tiber 50 

" 
0,1 

" 
100 v.H. 

Hiernach ist das noch vorhandene Weber- und Tuchmacherhand
werk durchweg kleinbetrieblicher Struktur. Es ist zwar noch tiber das 
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ganze Reich hin vertreten, drangt sich jedoch mit 293 Betrieben im 
Kammerbezirk Chemnitz zusammen. Die iibrigen sachsischen Hand
werkskammern haben iiber das WebeThandwerk nicht berichtet. 
GleichmaGig verteilt ist das Handwerk dagegen in Bayern, Wiirttemberg 
und Baden. Auch in PreuGen ist die Mehrzahl del' Kammerbezirke mit 
Betrieben besetzt. Die Zahl del' Betriebe hat, soweit Vergleichszahlen 
mit 1913 vorliegen, durchweg abgenommen. 

Es entfallen auf je 100 Betriebe 140,8 Gesellen und 21,9 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 15,5 Lehrlinge. Die auf einen Betrieb im 
Durchschnitt entfallende Gesellenzahl schwankt zwischen 0,04 im Kam
merbezirk Regensburg und 5,95 Gesellen im Kammerbezirk Stettin. 
Die entsprechenden Zahlen fiir die Lehrlinge sind 0,04 im, Kammerbezirk 
Niirnberg und 1,88 im Kammerbezirk Hamburg. Hohere'Durchschnitts
ziiIern weisen auGer Stettin noch die Kammerbezirke Reutlingen, Augs-
burg; Ulm und Hamburg auf. . 

Das Handwerk del' Weber und Tuchmacher stellt hail.dgewebte Er
zeugnisse, z. B. Tischdecken, Divandecken, KleiderstoiIe und Kissen in 
I.einen, Wolle,. Baumwolle und Seide her. Del' Absatz erfolgt auf 
Messen und Markten und an 'Ladengeschafte (Reformgeschafte und 
kunstgewerbIiche Verkaufsstellen) sowie an Einzelkunden. Die wirt
schaftliche Lage del' kiinstlerischen Handweberei ist verhaltnismaGig 
giinstig. Der Absatz von . handgewebten Erzeugnissen wird jedoch in 
den letzten Jahren beeintrachtigt durch die Schwachung del' Kaufkraft 
hesonders bei den Mittelschichten. , 

b) lrepplch; . Das Handwerk del' TeppichkniipferumfaGt 12' Betriebe, und zwar 
kniipfer ausschlieGlich Kleinbetriebe. In den Betrieben sind 11 Inhaber, 8 Ge

sellen und 2 Angestellte tatig. LehrIinge wurden keine gezahlt. Motoren 
werden nicht vHwandt. Von del' Gesamtzahl entfallen anteilmaGig auf~ 

Betriebe mit 0 Gesellen 83,4 v.H. 
" " l' " .. '" ·8,3 " 
" ,,2-3 " ,8,3 " 

100 v.H. 
Von den vorhandenen Betrieben entfallen 7 auf Bayern, 3 auf Wiirt

tembel'g und 2 auf PreuGen. Das Teppichkniipferhandwerk spielt nur 
noch als Kunstgewerhe eine gewisse Rolle. Es findet als solches im 
Siiden des Reiches mit seiner starkeren kunstgewerblichen Tradition ein 
hescheidenes Fortkommen . 

. Die Teppichkniipfer liefern handgekniipfte Teppicheund Laufer an 
Ladengeschafte und Einzelkunden. Teils werden von den Teppich
kniipfern altbauerliche Muster weiter entwickelt, teils, kunstgewerbliche 
Erzeugnisse hergestellt. ' 

c) Poaamen· Der Handwerkszweig del' Posamentiere und Riemendreher umfaBt 
Rt~:'!n. 217 Betriebe mit 221 Inhabern, 556 Gesellen, 107 Lehrlingen und 
dreher 131 Angestellten. Die Betriebe setzen sich aus 170 Kleinbetrieben, 

35 kleineren und 11 groGeren Mittelbetrieben und 1 GroBbetrieb zusam
men. Die Motorenverwendung ist im Posamentierhandwerk ohne Be
deutung. N ach Betriebsgr~Gen setzt sich die Zahl del' Betriebe wie folgt 
zusammen: 
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Betriebe mit o Gesellen 39,2v.H. 

" " 
1 

" 23,0 
" 

" " 
2-'3 

" 
16,1 

" 
" " 

4- 5 
" 

9,2 
" 

" " 
6-10 

" 6,9 
" 

" " 
11-20 

" 
5,1 

" 
" " 

21-30 
" 

0,5 
" 

100 v.H. 
Die Betriebe verteilen sich fast auf aIle Kammerbezirke, mit Aus~· 

nahme einiger pretillischen, sachsischen, mittel- und siiddeutschen 
Kammerbezirke. . Dichter besetzt mit Betrieben sind die Kammerbezirke 
Berlin, Miinchen, Hamburg und Darmstadt. Besonders stark vertreten 
ist das Posamentierhandwerk ini. Vogtland. Da .das Posamentierhand
werk einen allgemeinen Bedarfbefriedigt, kann jedoch angenommeq-' 
werden, datl in den Kammerbezirken, die keinen Posamentierbetrieb aus
weisen, die Z1i.hlung der Posamentiere unter einer anderen Berufsbezeich-
nung erfolgt ist. . 

Die Zahl der aufeinen Betrieb im Durchschnitt entfallenden Ge
sellen schwankt zwischen 0,20 im Kammerbezirk Augsburg und 17 im 
Kammerbezirk Liibeck, die der Lehrlinge zwischen 0,13 in den Kammer
bezirken Niirnberg und Reutlingen und 1,88 im Kammerbezirk Stutt
gart. Autler in dem Kammerbezirk Liibeck wurden verhaltnism1i.flig 
hohe Gesellenzahlen in den K3lIIllllerbezirken Berlin, Leipzig, Chemniti 
und Konstanz ermittelt. Gegeniiber 1913 ist uberwiegend eine Zuriahme 
der durchschni ttlichen Betriebsgrotle' festzustellen. . . 

Hergestellt werden Posamente fiir Poistermooel und Dekorationen 
sowie Kordeln aus Seide, Wolle und Lederfiir verschiedene Verwendungs
zwecke. Abnehmer sind Ladengeschafte, Gewerbetreibende (Poisterer 
und Dekorateure) und Privatkunden. Die Nachfrage besonders nach 
besseren Posamenten ist im Vergleich zur Yorkriegszeit zuriickgegangen·. 

Das Handwerk der Wirker und Stricker umfatlt 2258 Betriebe mit d) Wirker~ 
2326 Inhabern, 1939 GeseIlen, 359 Lehrlingen und 290 Angestellten'). Stricker 

tJber die Motorenverwendung konnten keine Unterlagen beschafft wer-
den. Die Betriebe zerfallen in 2180 Kleinbetriebe, .59 kleinere und 
14 grotlere Mittelbetriebe' sowie 5 Grotlbetriebe. Zwei Grotlbetriebe 
besch1i.ftigen iiber 50 Gesellen. Anteilm1i.flig sind folgende Grotlen-
klassen vertreten: 

1) Die Ergebnisse der Berufsziihlung 1925 weisen folgende BerufstiLtige nach: 
Wirker: Se. m. w. 

In abhli.ngiger Stellung 
davon in 

S6SS1 26949 10882 

W 42. Wirkerei und Strickerei 28393 18959 9434 
W 41. Posamentenherstellung, Bandweberei usw. 7842 6924 918 

sonstigen Wirtschaftszweigen. 96 66 80 
Stricker: Se. m. w. 

In abhli.ngiger Stellung 
davon in 

. . 30227 6369 23858 

W 42. Wirkerei und Strickerei ..... 29171 6239 22932 
W 41. Posamentenherst.; Bandweberei usw .. 251 47 204 

sonstigen Wirtschaftszweigen. 805 8S 722 
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Betriebe mit o Gesellen 75,2v.H. 

" " 
1 

" 
13,8 

" 
" " 

2- 3 
" 

7,6 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,6 

" 
" " 

6-10 
" 

1,0 
" 

" " 
11-20 

" 
0,6 

" 
" " 

21-30 
" 

0,1 
" 

" " 
31-40 

" " 
" " 

41-50 
" " 

" " 
iiber50 

" 
0,1 

" 
100 v.H. 

Die Zahl der Betriebe hat im Vergleich zur Vorkriegszeit im Bezirk 
·-der Handwerkskammer Stuttgart und besonders im Kammerbezirk Ham
burg erheblich zugenommen. Stark vertreten sind die Wirker und 
.stricker weiterhin in den Kammerbezii:ken Weimar, Miinchen, Augsburg, 
Niirnberg und R~utlingen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 85,9 Gesellen und 15,9 Lehrlinge . 
. Auf ie 100 Gesellen kommen 18,5 Lehrlinge. Die durchschnittliche Gs
:sellenziffer ie Betrieb schwankt je nach dem Bezirk zwischen 0,12 
(Lubeck) und 3,55 (Erfurt), die durchschnittliche Lehrlingszahl zwi
'schen 0,02 (Nurnberg) und 1,75 (Osnabriick). Mit hOheren Durch
schnittsziffern treten aliller Erfurt noch Oppeln, Wiesbaden, Reutlingen 
und Wiirzburg hervor. 

Das Handwerk besorgt das Wirken und Stricken von Wollgarnen 
zu Kleidern, Jacken, Westen und ahnlichen Erzeugnissen fUr Ladei:J.
geschafte und Privatabnehmer. Das Auslandsgeschaft ist in der 
Nachkriegszeit infolge der Ausfuhr deutscher Strick- und Wirkmaschinen 
zuruckgegangen. Das Inlandsgeschaft hat sich dagegen im Ver
gleich zur Vorkriegszeit gehoben. Besonders die Herstellung von Mode
waren hat erheblich zugenommen. Die Wirtschaftslage des Strick- und 
Wirkerhandwerks kann daher als giinstig bezeichnet werden. In der 
Nachkriegszeit wurde auch wieder eine offizielle Lehrzeit im' Stricker
handwerk eingefiihrt. 

'~I::~~' In dem Handwerk der Farber, Bleicher und Dekateure wurden 
:Dekate~ 1232 Betriebe mit 1269 Inhabern, 2955 Gesellen, 339 Lehrlingen und 

965 Angestellten gezahW). 'Ober die Motorenverwendung konnten 

1) Die Berufszahlung 1925 hat folgende Zahlen fiir die Farber und Dekateure 
ermittelt: 

Farber und Dekateure: 
Se. m. w. 

In abhangiger Stellung • 
davon in 

. 16758 15659 1099 

W 44. Textilveredlung und -ausriistung 9897 9335 562 
W 3B. Baumwollindustrie . . . . . 2126 2016 110 
W 37. Wollindustrie . ....... 1796 1625 171 
W106. Reinigung 'VOIl Textilerzeufu!ssen. 797 717 80 
W 86. Seiden- und Kunstseidenin ustrie . 791 755 36 
W 89. Bastfaserindustrie . 403 356 47 
W 42. Wirkerei und Strickerei 155 128 27 

Bonstigen Wirtschaftszweigen 798 ' 727 66 
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keine Unterlagen gewonnen werden. Die Betriebe setzen sich aus 
1079 Kleinbetrieben, 101 kleineren und 27 groEeren Mittelbetrieben und 
25 GroEbetrieben zusammen. Zwei GroEbetriebe beschaftigten mehr 
als 50 Gesellen. Der Reichsverband der deutschen Farbereien und 
chemischen Waschanstalten schatzt die Zahl der Betriebe auf rund 1300, 
die der beschiiftigten Personen auf rund 25 000. In dies en Zahlen sind 
die vorhandenen GroEbetriebe mitenthalten. Die GroEbetriebe . mit 
groEen Dampfmaschinenanlagen werden iedoch meist nicht zum Hand
werk gerechnet. Die von der Handwerksgruppe geziihlten Betriebe 
zergliedern sich in die folgenden GroEenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 53,6 v.H. 
" " 1" 21,2 " 
" ,,2- 3" 12,8 " 
" ,,4- 5" 4,1 " 
" "6-10,, 4,1 " 
" "11-20,, 2,2 " 
" "m-oo ~ " 
" "31-40,, 0,6 " 
" "41-50,, 0,6 " 
" "iiber50" 0,2 " 

100 v.H. 

Mit einer groEeren Anzahl . von Betrieben treten die Bezirke
Berlin, Wiesbaden, Stettin, Konigsberg, Miinchen hervor. 1m allge
meinen verteilt sich aber das Handwerk, mit Ausnahme von Sachsen~ 
entsprechend der allgemeinen N achfrage ziemlich gleichmiiEig iiber das 
Reich. Die mittlere BetriebsgroEe ist verhaltnismiiEig' stark besetzt. 

Es handelt sich bier teilweise urn GroEfiirbereien, die ihre Lehr
linge freiwillig bei der Handwerkskammer anmelden. 1m Vergleich zur 
V orkriegszeit ist die Zahl der Betriebe durchweg urn ein geringes 
zutiickgegangen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 239,9 Gesellen und 27,5 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gesellen kommen 11,5 Lehrlinge. Die DurchschnittszifIer 
der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen bewegt sich in den einzelnen 
Bezirken zwischen 0,20 (Ulm) und 7,67 (Stralsund), dieder Lehrlinge 
zwischen 0,04 (Regensburg) und 0,89 (Frankfurta. d. Oder). Besonders 
hohe DurchschnittszifIern weisen fernerhin die Bezirke Oppeln, Miinster, 
Hannover, Berlin, Aachen, Freiburg, besonders niedrige die Bezirke 
Hildesheim, Osnabrock, Breslau, Regensburg und KonstaIl1l auf. Gegen
iiber 1913 hat sich die durchschnittliche BetriebsgroEe teils erhOht, teils 
verringert. 

Die Hauptleistungen des Handwerkszweiges bestehen in der Klei
derfiirberei und der chemischen 'Reinigung; gereinigt und gefiirbt werden 
femer Portieren, MobelstofIe und sonstige Gewebe. Neuerdings wird 
vom Handwerk in stiirkerem und wachsendem Umfang auch Leder 
gefiirbt. Der Kundenkreis setzt sich aus allen Bevolkerungsschichten 
zusammen. In der technischen Verfassung des Handwerkszweiges sind 
gegeniiber der V orkriegszeit erhebliche Verbesserungen eingetreten. Ins-
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besondere sind die benotigten Apparaturen fiir Wascherei und Reini
gung sowie die Hilfsstoffe verbessert worden. Moderne Dampfmaschinen 
fehlen nur noch in kleinen Betrieben. Auch die wirtschaftliche Ent
wicklung des Handwerkszweiges ist gegeniiber 1913 im Aufsteigen. Die 
handwerklichen Betriebe sind trotz der Konkurrenz der Grofibetriebe 
im allgemeinen gut beschaftigt. 

:N!lz!:'i:'~ 1m Seiler- und Netzmacherhandwerk wurden 2300 Betriebe mit 
2309 Inhabem, 1170 Gesellen, 371 Lehrlingen' und 95 Angestellten ge
zahlt') . Die Statistik des "Kleingewerbes" weist 271 Motorenbetriebe 
mit 1052 PS aus. Unter denBetrieben befinden sich 2248 Kleinbetriebe, 
46 kleinere und 6 grofiere Mittelbetriebe. Nach Grofienklassen setzt' 
sich das Seiler- und Netzmacherhandwerk wie folgt zusammen: 

Betriebe mit o HeselIen 75,1 v.H. 

" " 
1 

" 
17,3 

" 
" " 

2- 3 
" 

5,3 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,2 

" 
" " 

6-10 ." 0,8 
" 

" " 
11-20 

" 
0,3 ., 

100,0 v.H. 

Mit wenigen wohl durch statistische Griinde erklarbaren Aus
nahmen ist das Seilerhandwerk in allen Kammerbezirken - und zwar 
ziemlich gleichmafiig - vertreten. Die Kammerbezirke mit grofierem 
landlichen Hinterland sind meist mit Seilereibetriebenam dichtesten 
besetzt. Grofiere Betriebszahlen wurden' von den Kammern Miinchen, 
Konigsberg, Berlin, Frankfurt a. d. 0., Stettin, Augsburg, Ulm und 
Freiburg i. Br. nachgewiesen. 

Nach den vorliegenden Vergleichszahlen hat die Zahl der Betriebe 
in den einzelnen Kammerbezirken. gegeniiber 1913 teils zu-; teils ab-
genommen. . 

Auf je 100 Betriebe entfallen 50,7 Gesellen und 16,1 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 31,7 Lehrlinge. Die auf einen Betrieb ent-

1) Die Berufszlihlung 1925 weist fur Seiler und Netzmacher folgende Berufs
tatigen aus: 

Seiler: Se. 
8287 

m. w. 
In abhil.ngiger Stellung .... .. 8111 126 

Davon in: 
W. 45. Herstellung von Seilen usw. 2898 

sonstigen Wirtschaftszweigen 844 
In selbstll.ndiger Stellung • • . . . -.;.......;......;...~..;.......;2;..;.8..;.59~....;;;;.;..;~_~ 

Insgesamt . 5596 

2286 107 
825 19 

2250 109 

5861 285 

Net z mac her: 
498 809 

146 571 
852 288 
62 475 

560 1284 

In abhil.ngiger Stellung. • • . 1807 
Davon in: 

W. 45. Herstellungvon Netzen usw. 717 
sonstigen Wirtschaftszweigen 590 

In selbstlindiger Stellung. . • • • -.;......;.....:.....:......;..._..;;5.;.S7;....._.-,;;,;;....._~ 
Insgesamt 1844 
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fallende Durchschnittsgesellenzahl Iiegt zwischen 0,09 (Wiirzburg, 
Hannover) und 3,25 (Aachen), die entsprechende Lehrlingszahl 
zwischen 0,03 (Oppeln) und 1,5 (Breslau). Mit Ausnahme der Bezirke 
Aachen, Bielefeld, Dortmund, Stettin, Wiesbaden, Bremen und Liibeck 
liegen die Durchschnittsziffern samtlich unter 1 Gesellen je Betrieb. 
Gegeniiber 1913 Hi-Gt sich keine eindeutige Entwicklung der Betriebs-
gioGen feststellen. . 

Das Arbeitsgebiet der Seiler und Netzmacher umschlieGt die An
fertigung von Hanfseilen (wie Wascheleinen, Taue, Seile fiir Landwirt
schaft und Schiffahrt) und Drahtseilen, sowie von Netzen fiir Fischer 
'und Schafer, von Hangematten, einfachen Geschirren und ahnlichen Er
zeugnissen. Teilweise wird auch Handelsware von den Fabriken bezogen 
und fiir besondere Gebrauchszwecke zugerichtet. Die Wirtschaftslage 
des Seiler- und Netzmacherhandwerks hat sich infolge der wirtschaft
lichen Depression vor allem in der Landwirtschaft verschlechtert. 
Aullerdem macht sich der Hausierhandel als Konkurrenz stark bemerk~ 
bar. Der Arbeitsmarkt ist infolgedessen zurZeit. mit Gesellen iipersetzt. 

Die kleineren Textilhandwerke, wie z. B.die Segelmacher usw., g) ~o~tig8 
zahlen zusammen 1595 Betriebe, 1640 Inhaber, 4405 Gesellen, 747 Lehr, wOlge 

linge und 108 Angestellte. Die Betriebe teilen sich auf in 1287 Klein
betriebe, 195 kleinere und 53 grollere Mittelbetriebe sowie 60· GroG
betriebe. Vber 50 Gesellen und Arbeiter beschaftigen 6 GroGbetriebe. 
Die kleineren Textilhandwerke zergHedern sich in folgende Grollen
klassen: 

Betriebe mit o Gesellen 57,1 v.H. 

" " 
1 

" 
12,2 

" 
" " 

2- 3 
" 

11,4 
" 

" " 
4- 5 

" 
4,7 

" 
" " 

6-10 
" 

7,6 
" 

" " 
11-20 

" 3,4 
" 

" " 
21-30 

" 
2,0 

" 
" " 

31-40 ." 0,3 
" 

" " 
41-50 

" 
1,0 

" 
" " 

iiber.50 
" 

0,3 
" 

100;0 v.H. 

Auf einen Betrieb entfallen im Durchschnitt zwischen 0,25 (Schwe
rin) und 12,09 (Leipzig) Gesellen und 0,02 (Augsburg) und 3,33 CUlm) 
Lehrlinge. Hauptsitze der kleineren Textilhandwerke sind die Kammer
bezirke Berlin, Miinchen, Leipzig, Hamburg, Braunschweig. 

Die Segelmacher fertigen SchifIssegel fiir SegelschifIe und Jachten, 
Sonnensegel, Vberziige aus Segeltuch, Zelte, Wagendecken (Planen) I 
Markisen und Flaggen an. Der Absatz erfolgt an Reedereien und 
sonstige SchifIseigner, an Gewerbetreibende und Privatabnehmer: 
Hauptsitz des Handwerks ist Hamburg. Von hier aus hat friiher ein 
erheblicher Export nach England und Holland stattgefunden, der abel' 
in der. Nachkriegszeit bedeutend· zuriickgegangen ist. Der Riickgang 
der Segelschiffahrt, auch der Jachtsegelei, und die Angliederung eigener 
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2. Lohn· 
aticker 

Werkstatten an die Werften haben das Arbeitsgebiet weiter eingeengt. 
Die Wirtschaftslage der Segelmacher ist daher nicht giinstig. 

Die Lohnsticker machen Stickereien fUr Wasche und Kleidungs
stucke. Hauptsitz des Handwerks ist das Vogtland (Bezirk Leipzig). 
Seine Wirtschaftslage hat sich in der Nachkriegszeit weiter ver
schlechtert. 

8~=. Die Musterzeichner arbeiten vorwiegend fur die Spitzenindustri'e. 
Ihre Wirtschaftslage ist aufierordentlich gedruckt. In der N achkriegs
zeit findet daher eine starke Abwanderung der Musterzeichner in fremde 
Berufe statt. 

5. Papier- und VervieWiltigungshandwerke (XI) 

Die Gruppe der papierverarbeitenden und Verviel
f a 1 t i gun g s han d Wi e r k e umfaUt als groUere Handwerkszweige 
die Buchbinder und Kartonnagenmacher, die Bucho.rucker und Litho
graphen, die Photographen. 

Die sonstigen Handwerkszweige' des Papier- und des Vervielfal
tigungsgewerbes sind meist kleinere Handwerkszweige wie z. B. Schrift
gieUer,Liniierer und Chemigraphen. 

Bei den papierverarbeitenden und Vervielfaltigungshandwerken 
wurden gezahlt: 

d.avon: 

Betriebe. . . • . 
Beschiiitigte Personen 

Inhaber . . 
Gehilfen . 
Lehrlinge . 
Angestellte . 

. 23229 
135158 

24170 
76607 
18889 
15492 

Die Gliederung in DetriebsgroUengruppen ergibt folgendes Bild: 
Kleinbetriebe. . . 19264 83 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe 2 489 ] 1 " 
GroUe Mittelbetriebe 801 3" 
GroUbetriebe. . 675 3" 

Zusammen ,23229 Betriebe 100 v.H. 

Yom gesamten Handwerk entfallen auf die papierverarbeitenden und 
Vervielfaltigungshandwerke 1,8 '% der Betriebe, 1,8 %; der Inhaber und 
4,6% der Gehilfen, Lehrlinge und Angestellten. Hinsichtlich der 
Motorenverwendung weist die Statistik fur das "Kleingewerbe" 7255 
Motorenbetriebe mit 42832 PS fur die papierverarbeitenden und Ver
vielfaltigungshandwerke nacho Auf je 100 beschaftigte Personen ent~ 
fallen 58,2 PS. Die Zahl der Angestellten ist bei den papierverar
beitenden und Vervielfaltigungshandwerken besonders hoch. Stark ver
treten ist auch die' offene Handelsgesellschaft. Die Zahl der Inhaber 
ubersteigt daher diejenige der Betriebe urn 941 (rd. 4 '%). 
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Die Betriebe und Personen verteilen sich auf die vier Zweige 
der papierverarbeitenden und Vervielfaltigungshandwerke wie folgt: 

Umfang, soziale und betriebliche 61iederung. 

Summe Summe Betriebe mit 
1. 2. 3. 4. von 1-3 von 1-4 

Be- (lnhaber, . 
In- (Inhaber, . Q) 

Ge- Lehr- Ange- Gesellen, . '" ~ 
triebe Gesellen . '" ~ , Lehr- O~ ~<I ~ ~. haber sellen linge stellte Lehr- 0<1 

linge. An- o~ c-I~ linge) .... :::: -.., I'" 
.. :::: 

gestellte) I~ 
",,,, I", .... '" .<>'" 

0 -dO .... d -

Buchbinder,Kar-
I 

tonn~enmacher 8049 8323 18600 5249 2597 32172 34769 7226 524 170 129-
Buch rucker, 
Lithographen . 7366 7897 53583 12524 12400 74004 86404 4434 1812 602 518 
Photographen . 7289 7384 2580 800 328 10764 11092 7208 69 7 5 
Sonsti!l:e Zweige 625 666 1844 316 167 2726 2893 396 84 22 23 

123229124170 1766071188891164921119666 II35168 1192641248918011 675 

Das Buchbinderhandwerk zablt 8049 Betriebe mit 8323 Inhabern'b~:~~';'_ 
18600 Gesellen, 5249 Lehrlingen und 2597 Angestellten1). Nach der tonnagen

Statistik des "Kleingewerbes" sind 551 Motorenbetriebe mit 1213 PS mach .... 

vorhanden. Die Betriebe setzen sich zusammen aus 7226 KIeinbetrieben, 
524 kleineren, 170 grolleren Mittelbetrieben und 129 Grollbetrieben. 
In 18 Grollbetrieben sind mehr als 50 Gesellen tatig. In betrieblicher 
Hinsicht zergliedert sich das Buchbinderhandwerk wie folgt: 

Betriebe mit o Gesellen 59,1 v.H. 

" " 
1 

" 
20,3 

" 
" " 

2- 3 
" 

10,4 
" 

" " 
4- 5 

" 
3,1 

" 
" " 

6-10 
" 

3,4 
" 

" " 
11-20 

" 
2,1 

" 
" " 

21-30 
" 

0,9 
" 

" " 
31-40 

" 
0,3 

" 
" " 

41-50 
" 

0,2 
" 

" " 
iiber50 

" 
0,2 

" 
100 v.H. 

1) Nach der Berufsziihlung 1925 sind im Buchbindergewerbe folgende Berufs
tatige vorhanden: 

Se. m. w. 
In abhangiger Stellung. . . . . . . . 33 052 27 132 592(} 

Davon in: 
W. 61. Papierveredlung und Verarbeitung 
W. 53. Boch-, Flach- und Tiefdruck. . . 

sonstigen Wirtschaftszweigen 
In selbstl!.ndiger Stellung . . 

Insgesamt 

19423 
8673 
4956 
5758 

38810 

16262 3161 
6475 2198-
4395 561 
6639 219 

32671 6139-
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b) Bueh
drucker, 
Litho-

,graphen 

Das Buchbinderhandwerk ist uber ,das ganze Reich hin gleichmallig 
\Terteiltl). Am dichtesten sind die Kammerbezirke Berlin, Wie.sbaden, 
Leipzig, Nurnberg, Munchen, Dresden und andere grollstadtische 
Kammerbezirke, am schwachsten die Kammerbezirke wie Stadthagen, 
Sigmaringen; Lubeck, Stralsund und Schneidemuhl mit Betrieben be
setzt. Die hohe Durchschnittsbetriebszahl im Kammerbezirk Dusseldorf 

1st durch die gemeinsame Zahlung von Buchbindern und Buchdruckern 
veranlallt. In den meisten Kammerbezirken hat die Zahl der Buch
bindereien im Ver"gleich zum Jahre 1913 abgenommen. Die Zahl der An
:gestellten ist im Buchbinderhandwerk infolge' der weitverbreiteten An
,gliederung von Handelsgeschiiften verhiiltnism1:iJlig hoch. 

Auf je 100 Betriebe enUallen 231,1 Gesellen, 65,2 Lehrlinge und 
32,3 Angestellte. Auf je 100 Gesellen kommen 28,2 Lehrlinge. Die Zahl 
der auf einen Betrieb im Durchschnitt entfallenden Gesellen schwankt 
'Zwischen 0,07 (Sigmaringen) und 17,17 (Leipzig), die der Lehrlinge 
:zwischen 0,09 (Harburg) und 2,28 (Koln). Hinter der Durchschnitts
,ziffer von Leipzig, dem Sitz der deutschen Buchherstellung, bieiben die 
nachstfolgenden Ziffern in den Bezirken Berlin, Dusseldorf und Lubeck 
erheblich zurUck. Die Mehrzahl der Durchschnittsziffern liegt unter 
einem Gesellen je Betrieb. Die niedrigen Durchschnittsziffern fur Lehr
linge sind besonders bemerkenswert, sie gehen nur in den Bezirken Koln, 
Dusseldorf, Dortmund, Mannheim und Leipzig uber einen Lehrling hin
aus. Gegeriuber 1913 ist allgemein ein Ruckgang der Durchschnittsziffern 
festzustellen. Das Buchbinderhandwerk wurde bereits in der Vorkriegs
zeit stark bedrangt durch denWettbewerb der Grollbuchbindereien 
und der privaten und behOrdlichen Regiebetriebe. Mit der Verarmung 
der Mittelschichten und mit den tiefgreifenden Veranderungen in der 
Buchernachfrage ist sein Auftragsbestand in der Nachkriegszeit weiter 
zuruckgegangen. G leichzei tig haben sich die Verdrangungstendenzen 
sowohl durch die Fabrikbetriebe als durch Regiebetriebe verstarkt. 

, Der Handwerkszweig der Buchdrucker und Lithographen umfaUt 
7366 Betriebe mit 7897 Inhabern, 53583 Gehilfen, 12524 Lehrlingen 
und 12400 Angestellten2

). Die Statistik de.s "J{leingewerbes" weist 
unter "Vervielfaltigungsgewerbe" 4635 Motorenbetriebe nach, die uber 
eine Leistung von 13 418 PS verfiigen. Die Betriebe verteilen sich auf 
alIe Grollenklassen in erheblicher Zahl. Durch die Erhebungen der 
Handwerksgruppe wurden 4434 Kleinbetriebe, 1812 kleinere und 602 

1) Ober das Bue,hbinderhandwerk wurde eine Sonderuntersuchung durchgeflihrt, 
deren Ergebnisse in Band III verliffentlicht sind, 

t) Durch die Berufszahlung 1925 wurden im Buchdruckergewerbe insgesamt 
folgende Berufstatige ermittelt: 

Buchdrucker, Schriftsetzer: Se. 'm. w. 
In abhangiger Stellung • • • . . . " 102878 101 4S2 946 

Davon in: 
W. 68. Hoch-, Flach- und Tiefdl'Uck. .. 96049 94 SOL 748 
W. 61. Papierveredclung und -verarbeitung 2488 2879 109 

sonstigen Wirtschaftszweigen . . 4841 4752 89 
In selbstandiger Stellung .•.. ;..' _';...,.;;...,.;_;...,.;6;..;2;.;;6.;;,4 __ .;.6.;.0.;..05;...,.;~2~5~9 

Insgesamt. 108642 107487 1205 
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gro.Bere Mittelbetriebe und 518 Gro.Bbetriebe erfant. Von den Gro.B
betrieben beschiiltigen 129 Betriebe fiber 50 Gehilfen und Arbeiter1

). 

Die von der Handwerksgruppe erfa.Bten Betriebe verteilen sich wie 
folgt nach Gro.Benklassen: 

Betriebe mit 0 Gehilfen 22,1 v.H. 
" " 1" 16,6;, 
" ,,2- 3 " 21,4" 
" ,,4- 5 " 12,3" 
" ,,6-10 " 12,3" 
" ,,11-20 " 8,2" 
" ,,21-30 " 2,8" 
" ,,31-40 " 1,6" 
" ,,41-50 " 0,9" 
" "Uber 50 " 1,8 " 

100,Ov.H. 

Nach der Statistik der Deutschen Buchdrueker-Berufsgenossenschaft 
weist die Gesamtzahl der vorhandenen Buchdruckerbetriebe im Jahre 
1928 folgende Verteilung auf: 

Betriebe bis zu 2 Personen 23,5 v. H. 
" "" 3- 5 " 21,6" 
" "" 6- 10 " 19,6" 
" "" 11- 25 " 18,5" 
" "" 26- 50 " 8,1., 
" "" 51-100 ,. 5,0" 
" "" 101-200 " 2,3" 
" "" 201-300 " 0,9" 
" ""' fiber 300 " 1,0 " 

100,0 v.H. 

Mit Druckereibetrieben dicht besetzt sind die Kammerbezirke 
Berlin und im weiteren Abstande Wiesbaden, Mfinchen, Stuttgart und 
Leipzig. Die aullerordentlich niedrige Zahl von Betrieben in den 
Kammerbezirken Plauen, Chemnitz und Zittau erkliirt sich vermutlich 
aus statistischen Unstimmigkeiten. 

Der Mittel- und Grollbetrieb ist im Handwerk .der Buchdrucker 
und Lithographen besonders stark vertreten. Die Zahl der Betriebe, 
und zwar vorwiegend der Klein- und Mittelbetriebe, hat sich in den 
meisten Kammerbezirken gegeniiber dem Jahre 1913 erhoht. 

Der stark grollbetriebliche Charakter des Buchdruckerhandwerks 
findet auch in' der hohen Zahl der Angestellten seinen Ausdruck. Es 
kommen auf je 100 Betriebe 727,4 Gesellen, 170,0 Lehrlinge und 
168,3 Angestellte. Auf je 100 Gesellen kommen 23,4 Lehrlinge. Die 

1) Filr das gesamte Buchdruckergewerbe gibt der Deutsche Buchdruckerverein 
9487 versicherungspflichtige Buchdruckereien sowie schatzungsweise 2000 Zwerg
betriebe, zusammen also rd. 11 600 Betriebe an, in denen rd. 85 000 Buchdrucker
gehilfen beschaftigt werden. 
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Durchschnittszifferri der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen be
wegen sich in den einzelnen Kammerbezirken zwischen 1,58 (Braun
schweig) und 21,48 (Leipzig), die der Lehrlinge zwischen 0,73 (Niirn
berg) und 3,65 (Leipzig). Besonders hohe Durchschnittsziffern und 
viele groBe Betriebe zeichnen weiterhin die Bezirke Kassel, Wiesbaden, 
Bielefeld. Berlin, Stettin, Koln, Augsburg, Wiirzburg, Dresden, Frei
burg i. Br., Bremen, Hamburg und Liibeck aus, besonders niedrige 
Durchschnitts1jffern finden sich in den Bezirken Amsberg, Schneide
miihl und Oldenburg. Wie bei den Buchbindern ragt auch hier der Be
zirk Leizig besonders hervor. Gegeniiber 1913 hat sich die Durch
schnittsziffer der Gehilfen iiberwiegend erhOht. Das Buchdruckerhand
werk stellt Druckerzeugnisse aller Art in den verschiedensten Tech
niken fUr alle gewerblichen und sonstigen Zwecke her. Abnehmer. sind 
Behorden, samtliche Wirtschaftskreise und Privatkundschaft. Der Ab
satz erfolgt auch nach dem Ausland. Abgesehen von den Schwankungen 
im Beschaftigungsgrad (Riickgang im Sommer) hat sich in den letzten 
J ahren der Beschaftigungsgrad des Buchdruckerhandwerks allgemein 
verringert. 1m einzelnen unterrichtet hieriiber die folgende Zusammen
stellung1

) • 

1926 
1927 
1928 

Auftragseingang Inland. 
Sehr gut Gut Mittelmlillig 
15 % 52 % 30 % 
9% 43% 44% 
2 % 35 % 58 % 

Ungeniigend 
3% 
4% 
5% 

Entsprechend diesem Riickgang im Beschaftigungsgrad hat sich die 
Zahl der Arbeitslosen im Buchdruckerhandwerk seit der Stabilisierung 
der Wahrung dauernd erhBht. 

c) Photo. Das Photographen-Handwerk zahlt 7289 Betriebe mit 7384 In
grapheD habem, 2580 Gehilfen, 800 Lehrlingen und 328 AngesteUten2). Der 

1) Vgl. "Zeitschrift fUr Deutschlands Buchdrucker", 41. Jahrgang Nr. 1/2. 
S) Durch die Berufsziihlung 1925 wurden im Photographengewerbe insgesamt 

folgende Berufstatige gezlihlt: 
Photographen, Chemigraphen: Se. m. w. 

In abhangiger Stellung 
Davon in: 

12375 9961 2414 

W. 54. Photograrahisches Gewerbe . 5266 3474 1792 
W. 53. Hoch-, F ach- und Tiefdruck 3582 3Ml 241 
W.l44. Lichtspielwesen • . . . . 890 827 63 
W. 52. SchriftgieBerei. . . . . . 688 678 10 
W. 27. Maschinenbau . . . . . . 282 261 21 
W.114. Waren- und Produktenhandel 194 109 85 
W. 3S. Elektrotechnische Industrie 147 112 35 
w. 35. Chemische Industrie 171 131 40 
W.115. Verlagsgewerbe . . • . 157 132 "25 
W. 23. Herstellung von Eisen-, Stahl- und 

Metallwaren. . . . . . . ~ . 107 102 5 
Sonstigen Wirtschaftszweirv;. . . . . . . 891 794 97 
In selbstandiger Stellung ( • 54/a 1. a 2, afr.) 8594 7740 854 

Insgesamt . 20969 17701 3268 
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betriebliche Aufbau wird bestimmt durch den Kleinbetrieb. Hierzu ge
bOren 7208 Betriebe. AuBerdem wurden 76 Mittelbetriebe und 5 Gro.ll
betriebe geziihlt. Die kleingewerbliche Statistik stellt 386 Motoren
betriebe mit 116 PS fest. Die Betriebe verteilen sich auf folgende 
Gro.llenklassen: 

Betriebe mit 

~, " 
~, " 

" " 
" 

o Gehilfen 78,6 v.H. 

1 " 16,0" 
2- 3 ,. 4,3" 
4- 5 
6-10 

" 
" 

0,5 
" 

0,4 " 
" 
" 

" 11-20 
" iiber20 

" 
" 

0,1 " 
0,1 

" 
lOO,Ov.H. 

Der Einwohnerzahl entsprechend haufen sich die Betriebe in den 
Kammerbezirken Berlin und Miinchen, Chemnitz, Leipzig, Wiesbaden, 
Breslau und Magdeburg. 

Die Zahl der Betriebe hat im Vergleich zur Vorkriegszeit fast in 
allen Kammerbezirken zugenommen. 

Auf je 100 Betriebe entfalIen 35,4 Gehilfen und 11,0 Lehrlinge. Auf 
Ie 100 Gesellen kommen 31 Lehrlinge. Die Durchschnittsziffer der be
schi:i.ftigten Gesellen je Betrieb schwankt zwischen 0,06 im Bezirk 
Passau und 1,13 im Bezirk Koln, die der Lehrlinge schwankt 
zwischen 0,02 im Bezirk Amsberg und 0,46 im Bezirk Koln.Nur iDi . 
Bezirk Koln geht die Durchschnittsziffer der Gesellen iiber einen Ge
sellen binaus. 

Zum Arbeitsgebiet der Photographen gehOren photographische 
Aufnahmen, ihre Vervielfaltigungen und Vergro.llerungen fiir alIe Zwecke 
des tiiglichen Lebens. Auftraggeber sind Privatleute und Gewerbe
treihende, insbesondere Industrie und Presse, zumal in den Gro.llstiidten. 
1m Vergleich zur Vorkriegszeit haben sich die Auftrage fUr dasPhoto
graphenhandwerk stark verringert. Die Portril.taufnahmen sind infolge 
von Geschmackswandlungen zUriickgegangen. GIeichzeitig hat sich im 
Zusammenhang mit der allgemeinen Wander- und Sportbewegung die 
Liebhaberphotographie ausgedehnt. Das Pa.llbildergesch1i.ft wurde den 
Photographen friihzeitig durch Abteilungen der Warenhauser und 
neuerdings dureh die Photomatongeschafte streitig gemacht. Infolge der 
verringerten Auftrage zeigt sich neuerdings bereits auch eine Riick
bildung des Photographenhandwerks. 

Die sonstigen Zweige der papierverarbeitenden und Vervielfal- d)zS,,:tige 

tigungshandwerke umfassen 525 Betriebe in denen 566 Inhaber, w ge 
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1844 Gesellen, 316 Lehrlinge und 167 Angestellte tatig sind1). Die 
Betriebe setzen sich aus 396 Kleinbetrieben, 106 Mittelbetrieben und 
23 Gro.Gbetrieben zusammen. Anteilma.Gig sind folgende Gro.Genklassen 
in diesen kleineren Handwerkszweigen vorhanden: 

Betriebe mit 0 Gehilfen 49,7 v.H. 
" " 1" 10,7 " 
" ,,2- 3" 15,1 " 
" ,,4- 5" 9,6 " 
" "6-10,, 6,3 " 
" "11-20,, 4,2 " 
" "21-30,, 2,5 " 
" ,,31-40" 1,1 " 
" "41-50,, 0,2 " 
" " tiber 50" 0,6 " 

100,Ov.H. 

Die Mehrzahl der Betriebe entfant auf die bayerischen Kammer
bezirke und Berlin. 1m weiteren Abstande folgen die wtirttembergischen, 
hanseatischen und sachsischen Kammerbezirke. Die auf einen Betrieb 
entfallende Durchschnittszifl'er schwankt zwischen 0,11 und 16 Gehilfen 
und zwischen 0,05 und 9 Lehrlingen. 

Unter den sonstigen Zweigen der papierverarbeitenden und Verviel
faltigungshandwe.rke wurden zwei Betriebe der Schriftgie.Ger im 
Kammerbezirk Hamburg, 46 Betriebe der Liniierer in den Kammer
bezirken Hamburg und Berlin und 20 Betriebe der Xylographen im 
Kammerbezirk Braunschweig festgestellt. 1m Kammerbezirk Berlin 
wurden ferner 5 Betriebe der Lichtdruckereien, 5 Betriebe der Kupfer
drucker, 19 Betriebe der Chemigraphen, 1 Betrieb. der Kartographen, 

1) Die Reichsstatistik (Wirtschaft und Statistik 1929, Heft 6) weist folgende 
kleinere Handwerkszweige der Gruppe nach: 

Handwerk insgesamt Davon in Betrieben mit 
1-3 Personen 

B . b I P I davon eti'le e ersonen Lehrlinge Betriebe I Personen ILet~~~e 
Chemigraphische An-

stalten • . 277 926 113 67 147 13 
Schriftgieaer 218 633 67 72 152 9 

Davon in Betrieben mit 

4-5 Personen 6 und mehr Personen 

B . b I P I davon etrie e ersonen Lehrlinl!e Betriebe I Personen I L:hrl?:~ 
Chemigraphische An-

stalten . . . . . 37 171 34 63 498 66 
Schriftgieaer 27 119 14 37 280 44 

120 



22 Betriebe der Lichtpauser, 6 Betriebe der Stereotypeure und 1 Betrieb 
der Zeichner ermittelt. Betriebe iihnlicher Art wie im. Kammerbezirk 
Berlin sind vermutlich auch in den iibrigen Kammerbezirken vorhanden. 
Sie wurden von den Handwerkskammem iedoch entweder nicht nament
lich ausgezii.hlt oder Dieht zum Handwerk gerechnet. 

6. Leder- und Kautschukhandwerke (XII- XIII) 
Die Gruppe der lederverarbeitenden Handwerke 

umfaBt vor allem das Gerber- und Sattlerhandwerk. In diesen beiden 
Handwerkszweigen wurden durch die Handwerksgruppe gezii.hlt: 

Betriebe. . . .. 29 945 
Beschiiltigte Personen 63 527 

davon 
Inhaber . 
GeseUen. . 
Lehrlinge 
AngesteUte 

30158 
18004 
14350 
1015 

Nach BetriebsgroEengruppen zeigen die lederverarbeitenden Handwerke 
folgende Gliederung: 

Kleinbetriebe . .. 29326 97,9 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe 512 1,7 " 
GroJle Mittelbetriebe 64 0,2 " 
Grollbetriebe . _._. ____ 43 ____ 0;..:.,2_~,,_ 

Insgesamt 29 945 l00,Ov.H. 
Vom gesamten Handwerk entfallen 2,3 %, der Betriebe, 2,3% der In
haber, 1,4 % der Gesellen und Arbeiter, Lehrlinge und Angestellten auf 
die lederverarbeitenden Handwerke. Die Statistik des "Kleingewerbes" 
weist fUr diese Handwerksgruppe 2037 Motorenbetriebe mit 14872 ver
wendeten PS aus. Auf ie 100 besehaftigte Personen entfallen 22,2 PS. 

Die Betriebe und Personen verteilen sieh im. einzelnen auf die 
lederverarbeitenden Handwerkszweige wie folgt: 

Umfang, soziale und betriebliche '6liederung 

Snmme Summe Betriebe mit 
von 1-4 1. 2. 3. 4- von 1-3 (Inhaber, I Be- (Inhaber, . 

In- Ge- Lehr- Ange- Gesellen, . ., 
Gesellen, ., 0 triebe 

haber sellen linge stellte Lehr- Lehr- ':'0:1 00:1 oS:: 
~~An 

0." o~ C'I~ linge) co:::: -- 10; gesU;llte) l:ll Ii: -'" ° ~ -
. ., 

0 
Os:: 
C'I., 
... :::: .,CD 
.a'" 
d 

Gerber • . .11386 1 4381 2693
1 2211 ~I 4252 I 4476 

1127619111416 Sattler I). . . 27 094 r.n 191112 421 13407 63019 53591 26768 294 26 16 
SonstigeZweige 1466 1 629 2!K10 722 219 6241 6460 1 292 127 24 22 

~9 945130 168118 004114 350 11015 I 62512 I 63 527 12932616121 M 1 43 

') Hierin sind 1528 gemischte Sattler- nnd Tapezierbetriebe enthalten. 
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al Gerber Das Gerberhandwerk umfaJlt 1386 Betriebe mit 1438 Inhabern, 
2593 Gesellen, 221 Lehrlingen und 224 Angestellten. Vorhanden sind 
1276 Kleinbetriebe, 91 kleinere und 14 grofiere Mittelbetriebe Bowie 
5 Grofibetriebe. Anteilmiifiig sind im Gerberhandwerk folgende Grofien
klassen vorhanden: 

Betriebe mit 0 Gesellen 56,3 v.H. 
" " 1." 22,2 " 
" ,,2- 3" 13,6 " 
" ,,4- 5" 3,5 " 
" . "6-10,, 3,1 " 
" "11-20,, 1,0 " 
" "21-30,, 0,2 " 
" "31-40,, 0,1 " 

.100,Ov.H. 

Mit handwerklichen Gerbereibetrieben sind besonders stark besetzt 
einige bayerische (Munchen, Augsburg, Passau, Bayreuth), wurttem
bergische (Reutlingen, Ulm), mitteldeutsche (Gera) und preufiische 
(Frankfurt a. 0., Berlin, Konigsberg, Liegnitz, Wiesbaden) Kammer
bezirke. Keine Betriebe wurden gemeldet von den Handwerkskammern 
Karlsruhe, Mannheim, Bremen, Hamburg, Dessau, Kassel und Schneide
muh!. 1m Gegensatz zu den preufiischen Kammerbezirken ist die Zahl 
der Betriebsinhaber in den aufierpreuGischen Kammerbezirken teilweise 
erheblich hOher als die Zahl der Betriebe. Dies trifft insbesondere zu 
fur die Kammerbezirke Reutlingen, Heilbronn und Dresden. 

1m Vergleich zum Jahre 1913 ist uberwiegend ein Ruckgang in der 
Zahl der Betriebe eingetreten. 

Vor allem in den GrofisUidten sind die handwerksmaGigen Ger
bereien fast vollig verschwunden. In den landlichen Gebieten haben sich 
dagegen noch zahlreiche Handwerksbetriebe erhalten konnen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 187,1 Gesellen und 16,0 Lehrlinge, 
auf je 100 Gesellen, 8,5 Lehrlinge. Je nach dem Kammerbezirk ent
fallen auf ainen Betrieb zwischen 0,14 (Flensburg) und 48,53 (Dresden) 
Gesellen und zwischen 0,03 (Liegnitz, Trier) und 1,89 (Dresden) Lehr
lingen. Hohe Durchschnittsziffern weisen aufier dem Kammerbezirk 
Dresden noch die Kammerbezirke Leipzig und Stralsund auf. Ebenso 
wie die Zahl der Betriebe hat sich im Vergleich zum Jahre 1913 auch 
die Zahl der Gesellen durchweg vermindert. 

Das Gerberhandwerk besorgt das Gerben von Tierfellen ver
schiedener Art zu Leder fur gewerbliche Zwecke, Abnehmer sind leder
verarbeitende Betriebe in Industrie und Handwerk. 

Die Ursachen fur die Ruckbildung der handwerklichen Grofibetriebe 
liegen vor aHem in den erschwerten Exportbedingungen. Die wich
tigsten Abnehmerstaaten des deutschen Gerberhandwerks und der 
deutschen Lederindustrie haben im Kriege und in den Nachkriegsjahren 
ihre Eigenerzeugung von Leder verstarkt. 

Die landlichen Gerbereien gehen dagegen zuriick, weil der Bauer 
heute nicht mehr in dem Umfange wie in der Vorkriegszeit selbst gerben 
l1ifit, sondern seinen Bedarf mehr und mehr durch Fabrikware befriedigt. 
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Das Sattlerhandwerk umfaUt 25566 Betriebe, in denen 25653 In- b) Sattler 

haber, 11828 Gesellen, 12663 Lehrlinge und 550 Angestellte tatig 
sind'}. Die Motorenverwendung spielt im Sattlerhandwerk eine unter
geordnete Rolle. Die Statistik des "Kleingewerbes" weist 849 Mo
torenbetriebe mit einer Kraftleistung von' 1821 PS nacho Gezlthlt 
wurden 25 237 Kleinbetriebe, 287 kleinere, 26 groUere Mittelbetriebe 
und 16 GroUbetriebe. Von den GroUbetrieben ,beschaftigt 1 Betrieb 
mehr als 50 Gesellen. Der betriebliche Aufbau des Sattlerhandwerks 
zeigt folgendes BUd: 

Betriebe mit o Gesellen 69,7 v.H. 

" " 
1 

" 23,0' " 

" " 
2- 3 

" 
6,0 

" 
" " 

4- 5 
" 

.0,7 
" 

" ,; 6-10 
" 

0,4 
" 

" " 
11-20 

" 
0,1 

" 
" " 

iiber20 
" 

0,1 
" 

100,Ov.H. 

Die einzelnen Kammerbezirke sind sehr unterschiedlich mit Sattler
betrieben besetzt. Teilweise diirften diese Unterschiede durch die' ver
schiedene Abgrenzung zwischen dem Sattler- und dem Tapeziererhand
werk veranlaUt sein. Davon unabhangig ist das Sattlerhandwerk in 
den Kammerb6zirken mit ausgedehnter Landwirtschaft: Breslau, 
Frankfurt a. d. 0., Halle, Magdeburg, Konigsberg, Liegnitz, Stettin, 
Augsburg, Miinchen, Ulm starker vertreten als in den mehr stadtischen 
und industriellen Kammerbezirken. Ande.rerseits laUt sich eine Haufung 
der Sattlerbetriebe an den wichtigeren Standorten des lederverarbei
tenden Gewerbes (Kammerbezirke Berlin, Diisseldorf, Darms.tadt) fest
stellen. Besonders geringe Betriebszifl'ern wurden in den kleinen 
Kammerbezirken Liibeck, Stadthagen Detmold, Bremen und Sigmaringen 
ermittelt. Auffallend ist die niedrige Zahl von Betrieben im Kammer-

I) Durch die Berufszahlung von 1925 wurden im Sattlergewerbe folgende Be
rufstatige festgestellt: 

Sattler: Se. 

In a'.>hangiger Stellung. . . . . . . . . . 64481 

davon in 
W 57. Herstellung von Leder- und Sattlerwaren 
W 81. Bau von Land- und Luftfahrzeugen. . 
W 65. Stellmacherei und Holzwagenbau. . . 
W 130. Reichsbahn. . . . . . . . . . . 
W 56. Herstellung von Ledertreibriemen und 

technischen Lederartikeln . . . . . 
W 27. Maschinenbau. . . . . . . • 
W 82. Eisenbahnwagenbau . • . . . 
W 114. Waren- und Produktenhandel. . 
W 21. Gro13eisenindustrie . . . . . . 

45202 
2452 
2271 
1396 

1285 
1164 

732 
660 
637 

8682 

m. w. 
62747 1734 

48660 1542 
2442 10 
2252 19 
1395 1 

1282 3 
1164 

732 
655 5 
637 

8628 164 sonstigen WirtschaftszweigeI) . 
In selbstandiger Stellung (W 57/d, a 2. afr.~.)....:......;.....=.;;..;.;;.;.......;;.;..;.;;.;....--.:;.;..;._ 28326 27349 977 

Insgesamt 92807 90096 2711 
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bezirk Mannheim (67 Betriebe). Die Durchschnittsziffer der auf einen 
Betrieb entfallenden Gesellen sehwankt zwischen 0,09 im Bezirk Sig
maringen und 1,21 im Bezirk Coburg, die der Lehrlinge zwischen 0,24 
(Hamburg) und 0,93 (Coburg). 1m allgemeinen wird je Bezirk weniger 
als ein Geselle beschaftigt. Die Lehrlingsziffer schwankt in der Haupt
sache zwischen 0,3 und 0,8. Gegentiber 1913 . hat sich die durch
schnittliche Betriebsgro.l3e tiberwiegend verringert. 

Soweit Vergleichsziffern ftir das Jahr 1913 beschafft werden 
konnten, la.l3t sich in der Nachkriegszeit tiberwiegend eine Zunahme der 
Betriebe feststellen. Gemischte SattIer- und Tapeziererbetriebe wurden 
1528 Betriebe mit 1538 Inhabern, 593 Gesellen, 744 Lehrlingen und 
22 Angestellten gezahlt. Die gemischten Betriebe sind fast durchweg 
Kleinbetriebe. . . 

Das Sattlerhandwerk1
) ftihrt Auftrage aus ftir die Geschirr

und Wagenarbeit, daneben haben sich besonders in den Stadten 
die Sattlereibetriebe vielfach umgestellt auf die Herstellung von 
Lederwaren. In der Geschirr- und Wagenarbeit sind in der Nach
kriegszeit teils infolge der Motorisierung des Verkehrs, teils infolge der 
landwirtschaftlichen Krise erhebliche Auftragsverluste eingetreten. 
Gleichzeitig hat sich der Wettbewerb zwischen Industrie und Handwerk 
bei der Herstellung--von Lederwaren verstarkt. Den Sattlereibetrieben 
war es infolgedessen nicht moglich, die Auftragsverluste bei der Ge
schirr- und Wagenarbeit auszugleichen. Die verringE'xten Auftrage 
an Geschirr- und Wagenarbeit werden ihnen heute in starkerem MaGe 
strei tig gemacht als in der Vorkriegszei t von behordlichen und privaten 
Regiebetrieben. Die Folge ist ein verringerter Beschaftigungsgrad des 
eigentIichen SattIerhandwerks in der Nachkriegszeit. Dieser hat die 
SattIerbetriebe gezwungen, die bereits in der Vorkriegszeit bestehende 
Verkntipfung von Handwerk und Handel noch enger zu gestalten. 

c) SonBtlg8 . Die sonstigen Zweige der lederverarbeitenden Handwerke zahlen 
Zwelge zusammen 1465 Betriebe, 1529 Inhaber, 2990 Gesellen, 722 Lehrlinge 

und 219 Angestellte. Die Betriebe setzen sich aus 1292 Kleinbetrieben, 
127 kleineren und 24 groGeren Mittelbetrieben und 22 GroGbetrieben 
zusammen. Die einzelnen GroGenklassen sind in den kleineren Hand
werkszweigen der Lederverarbeitung anteilma.l3ig wie folgt vertreten: 

Betriebe mit 0 Gesellen 46,2 v.H. 
" " 1" 23,5 " 
" ,,2- 3" 18,6 " 
., ,,4 - 5" 4,8 " 
" "6-10,, 3,8 " 
" "11-20,, 1,6 " 
" "21-30,, 0,9 " 
" "31-40,, 0,2 " 
" "41-50,, 0,3 " 
" " tiber 50" 0,1 " 

100,Ov.H. 

1) "Ober das Sattlerhandwerk wurde eine Sonderuntersuchung durchgefiihrt. 
Ihre Ergebnisse sind in Band 4 verliffentlicht. 
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Die kleineren Zweige der Lederverarbeitung sind besonders ver-· 
treten in den Kammerbezirken Darmstadt, Munchen, Nurnberg, Det
mold, Harburg, Hildesheim und Osnabruck, ferner noch in den wurt
tembergischen Kammerbezirken. Auf einen Betrieb entfallen zwischen 
0,06 und 15,24 Gesellen, sowie zwischen 0,08 und 1,77 Lehrlinge. 

7. Holz- und Schnitzstoffhandwerke (XIV -XV) 

Das hoi z ve r arb e i ten d e Han d w e r k zerfaUt in 13 griHlere 
Handwerkszweige: Tischler und Schreiner, Drechsler und Knopfmacher, 
Holzbildhauer, Bottcher und Kiifer, Stellmacher, Bootsbauer, Schirm
und Stockmacher, Kammacher, Korbmacher und Strohflechter, Bursten
macher und Besenbinder, Vergolder, Beizer und Polierer, Musikinstru-
mentenmacher, Spielwarenmacher. . 

Kleinere· Handwerkszweige sind die Rechenmacher, Holzschuh
macher, Intarsienschneider und Elfenbeinschnitzer. 

Der zahlenmaLHge Bestand der holzverarbeitenden Handwerke setzt 
sich wie folgt zusammen: 

Betriebe . . . . . 171 227 
Beschiiftigte Personen. 454 586 

davon 
Inhaber. . 
Gesellen 
Lehrlinge . 
Angestellte 

173406 
158475 
117294 

5411 

Auf die vier GruppeIli von Betriebsgrofien entfallen die Betriebe 
der holzver.arbeitenden Handwerke im folgenden Verhaltnis: 

Kleinbetriebe . . . 161918 95v.H. 
Kleine Mittelbetriebe. 7374 4 

" Grofie Mittelbetriebe. 1322 1 
" Grollbetriebe 613 
" 

Insgesamt 171227 . 100v.H. 

Yom gesamten Handwerk umfafit das holzverarbeitende Handwerk 
13,1 % der Betriebe 12,2 % der bescMftigten Personen. Die Zahl der 
Inhaber ubersteigt diejenige der Betriebe besonders im Tischlerhand
werk, wenn auch im Verhaltnis zur Gesamtziffer nur unbedeutend. 

Nach den amtlichen Angaben fur das "Kleingewerbe1
)" sind im 

holzverarbeitenden Handwerk 74101 Motorenbetriebe mit einer 
Maschinenleistung von 470006 PS vorhanden. 

Die Betriebe und die in ihnen bescMftigten Personen verteilen sich 
auf die einzelnen Zweige des holzverarbeitenden Handwerks wie folgt: 

1) Wirtschaft und Statistik, 1928, Heft 20. 
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Umfang, soziale und betriebliche 6liederung 

Summe Summe Betriebe mit 

1. 2. 3. 4. von 1-3 von 1-4 
Be- An- (lnhaber, (Inhaber, . 

In- Ge- Lehr- ge- Gesellen, . ., 
triebe Gesellen, , ., C!:l 

haber sellen linge stell- . Lehr- Lehr- "'s= C!:ls:: oS:: 
te linge, An- C!:l., 

o~ C'I~ linge) ..,:::: 
T~ 1-0; gestellte) I~ .... rD 

0 ~ .... 

1. Tischler, 
Schreiner 92088 93600 111925 88504 2859 294029 296888 84928 5719 991 

2. Drechsler, 
K.no~macher . 4973 5052 3830 1676 406 10558 10964 4730 191 43 

3. Holz ildhauer. 2669 2741 1807 1352 29 5900 5929 2580 70 11 
4. BBttcher,Kiifer 13235 13278 4483 3450 120 21211 21331 13078 134 16 
6. Stellmacher 36650 36666 15359 16914 223 68939 69162 36197 277 46 
6. Bootsbauer. 762 772 2090 1050 59 3912 3971 599 108 27 
7. Schirm- und 

Stockmacher 837 847 842 118 116 1807 1923 792 33 10 
8. Kammacher 110 115 396 28 4 539 543 83 14 7 
9. Korbmacher, 

Strohflechter . 10545 10615 5135 1855 216 17605 17821 10271 230 30 
10. Biirstenmacher, 

Besenbinder 2898 2938 H39 644 228 7021 7249 2668 175 41 
11. Vergolder, 

Beizer,Polierer 641 554 719 107 58 1380 1438 490 37 13 
12. Musikinstru-

mentenmacher 2236 2277 2643 759 779 5679 6458 2076 116 31 
lS. Spielwaren-

macher .• 308 343 1252 33 16 1628 1644 230 50 16 
14. Sonst. Zweige 3485 3608 4555 804 298 8967 9265 3196 220 40 

a) Tischler, U m fan gun d S chi c h tun g: Das Tischlerhandwerk umfa.Bt 
Schreiner 92088 Betriebe, in denen 93600 Inhaber, 111 $'25 Gesellen, 88504 Lehr

linge und 2859 Angestellte tatig sind1
). Die Motorenverwendung ist 

1) Durch die Berufsziihlung von 1925'wurden im Tischlergewerbe die folgenden 
Berufstiltigen ermittelt: 

Tischler: 
Se. m. w. 

In abhiLngiger Stellung 
davon in 

. 411635 411273 362 

W 62. Herstellung von Holzbauten, Bauteilen und 
MBbeln ............. 283659 283550 109 

W 27. Maschinenbau. .......... 17827 17820 7 
W 74. Klavier-, Harmonium- und Orgelbau . . 16925 16856 69 
Wl08. Hoch-, Eisenbeton- und Tiefbau (einschl. 

Baunebengewerbe). . . . 15616 15614 2 
W130. Reichsbahn. . . . . . . 7118 7118 
W 21. Grolleisenindustrie • 5521 5521 
W 63. Herstellung von Holzwaren 6383 5358 25 
W 32. Eisenbahnwagenbau . . . • . • 4346 4346 
W 30. Schiffbau (einschl. Schiffskesselbau) 3504 3504 

·Seite 369899 359687 212 
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bedeutend. Die Statistik des "Kleingewerbes1
)" weist 41 0852

) Motoren
betriebe nach, die fiber eine Maschinenleistung von 232 988 PS verffigen. 
Die Schiehtung naeh Betriebsgrollengruppen ist im Tiscblerhandwerk 
auIlerordentlieh vielgestaltig. Es sind 51 850 Betriebe ohne Gesellen 
und 33 078 sonstige Kleinbetriebe, 5719 kleinere Mittelbetriebe, 991 
grollere Mittelbetriebe und 450 Grollbetriebe vorhanden. Von den Groll
betrieben besehiiitigten 54 Betriebe fiber 50 Gesellen. 1m einzelnen zer-
gliedert sieh das Tiseblerhandwerk in folgende Grollenklassen: . 

Betriebe mit 0 Gesellen 56,3 v.H. 
" " ]" 23,6 " 
" ,,2- 3" 12,3 " 
" ,,4- 5" 3,6 " 
" "6-10,, 2,6 " 
" "11-20,, 1,1 " 
" "21-30,, 0,3 " 
" "31-40,, 0,1 " 
" ,,41-50 " " 
" "fiber 50" 0,1 " 

100 v.H. 

Die preuIlischen Kammerbezirke sind reeht untersehiedlieh mit 
Tiscblerbetrieben besetzt, was teils mit ihrer raumliehen Ausdehnung, 
teils mit der Wohndiehte,.teils aueh mit dem Waldbestande zusammen
hiingt. 1m Kammerbezirk Berlin wurden fiber 5000 Betriebe, im 
Kammerbezirk Dusseldorf fiber 4000 Betriebe und in den Kammer
bezirken Breslau, Kassel, Konigsberg, Stettin und Wiesbaden jeweils 
fiber 2000 Betriebe gezablt. In dem waldarmen Kammerbezirk Aurich 
sind nur 189 Tisehlereibetriebe, in den kleinen, abe.r waldreichen 
Kammerbezirken Sigmaringen und Stralsund dagegen 256 bzw. 
282 Tiscblereibetriebe vorhanden. 1m ailgemeinen wird die standort
Hehe Dichte des Tiscblerhandwerks aber durch die Einwohnerzahl be
stimmt. Verhaitnismallig niedrig ist die Zahl der Tiscblereibetriebe 
in den Kammerbezirken Erfurt, Flensburg und Osnabrfick. Die sfid-

Se. m. w. 
llbertrag 859 899 859 687 212 

W 64. Herstellung von VerpackungsmitteJn) . 8880 8847 88 
W 114. Waren- und Produktenbandel. . .. 2986 2985 1 
W 28. Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall-

waren . . . . . . . . . . . .. 2 739 2 780 9 
W 6. Gewinnung von Steiukohlen usw. . .. 2 711 2 711 
W 34. Feinmecbaniscbe und optische Industrie . 2 704 2 684 20 
W 81. Ban von Land- und Luftfahrzeugen .. 2684 2684 
W 88. Elektrotechniscbe Industrie. . . . .. 2 404 2 408 1 
W 85. Chemische Indust.rie . . . . . . .. 2 885 2 828 7 

sonstigen Wirtschaftszweigen. . • . . 29798 29714 79 
In selbstil.ndiger Stellung (W 62/a 1, a 2, 

afr + W 74/a 1/160). . . . . . . .-.:. . ....:... ---:9~fI..:.1.:.;17~..:.9.:..4.:..644:.:.....:1..:.47;.;;8;... 
Insgesamt 507752 505917 1885 

1) WiI"ischaft und Statistik, 1928, Heft 20. 
I) Gruppe XIV, 2 und 8 ebenda. 
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deutschen Kammerbezirke weisen eine ziemlich gleichmaGige Verteilung 
des Tischlerhandwerks auf. 1m Freistaat Sachsen entfallen auf den 
Kammerbezirk Dresden fiber 1400 Betriebe, auf den Kammerbezirk 
Zittau dagegen nur 567 Betriebe. Stark vertreten ist das Tischlerhand
werk auch in den Kammerbezirken Darmstadt, Weimar, Schwerin und 
Braunschweig. Die geringste Zahl wurde in dem kleinsten deutschen 
Kammerbezirk Stadthagen (141 Betriebe) festgestellt. In Bayern und 
Wiirttemberg fibersteigt die Zahl der Betriebsinhaber wahrscheinlich 
infolge der starkeren Vertretung von Familienbetrieben erheblich die 
Zahl der Betriebe. Soweit Vergleichszahlen fiir 1913 vorhanden sind, 
hat die Zahl der Tischlereibetriebe, und zwar vor allem der Klein
betriebe, in den meisten Kammerbezirken zugenommen. Auf ie 100 Be
triebe entfallen 121,5 Gesellen und 96,1 Lehrlinge. Auf ie 100 Ge
sellen und Arbeiter kommen 79,1 Lehrlinge. Die Zahl der im Durch
schnitt auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 0,14 
im Bezirk Sigmaringen und 2,82 im Bezirk Berlin, die der Lehrlinge 
zwischen 0,5-1 im Bezirk Sigmaringen und 1,93 im Bezirk Leipzig. 
Nachst dem Bezirk Berlin weisen die Bezirke Stuttgart, Leipzig. 
Schwerin und Dessau hohere Durchschnittsziffern auf. 1m allgemeinen 
verteilen sich aber die Tischlereibetriebe verschiedener GroGe ziemlich 
gleichmaGig fiber das ganze Reich. Auch bei den Lehrlingen bewegen 
sich die Durchschnittsziffern durchweg zwischen 0,5 und 1,5 Lehrlinge 
ie Betrieb. Besonders niedrige Lehrlingsziffern wurden fiir die Kammer
bezirke Trier, Freiburg, Reutlingen und Niirnberg festgestellt. Gegen
fiber dem Jahre 1913 ist iiberwiegend ein Riickgang der Durchschnitts
ziffern, vereinzelt auch eine Steigerung eingenreten. 

Die wichtigsten Zweige des Tischlerhandwerks1
) sind die Bau- und 

Mobeltischlerei. In der Bautischlerei war bereits in der Vorkriegszeit 
die Konkurrenz dar Fabrikbetriebe auGerordentlich stark. 1m Zusam
menhang mit den Geschmackswandlungen hat sich diese in der Nach
kriegszeit auch gegeniiber der Mobeltischlerei verscharft. Die verstarkte 
Konkurrenz der Fabrikbetriebe wird von den Mobeltischlern urn s() 
driickender empfunden, als sich infolge der Depression auf dem Baumarkt 
in der Nachkriegszeit auch viele Bautischlereien auf die Herstellung von 
Mobel umstellten. AuGerdem hat der Wettbewerb der Regiebetriebe 
zugenommen. Aus diesen und anderen Griinden ist die Wirtschafts
lage sowohl der Bau- als auch der Mobeltischlereien heute auUerordent
lich gedrfickt. Die Handwerksmeister versuchen zwar durch verstarkte 
Mechanisierung ihrer Betriebe und durch Spezialisierung den Wett
bewerb mit den Fabrikbetrieben aufzunehmen. Diese Rationalisierungs
b~trebungen konnten iedoch bisher schon deshalb keinen durchgreifen
den Erfolg fiir das ganze Tischlerhandwerk zeitigen, weil infolge der 
Veranderungen auf dem Baumrurkt und im Baustil die Nachfrage nach 
Tischlerarbeiten sich im Vergleich zur Vorkriegszeit verringert hat. 

b)D
K

reOh
r
8ler, 1m Drechsler- und Knopfmacherhandwerk sind 4973 Betriebe mit 

nop· 
macher 5052 Inhabern, 3830 Gesellen, 1676 Lehrlingen und 406 Angestellten 

1) 'Ober das Tischlerhandwerk wurde eine Sonderuntersuchung durchgefiihrl.. 
I Ihre Ergebnisse sind in Band 4 veroffentlicht. 
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vorhanden1
). tJber die Verwendung von Motoren konnten keine einwand

freien Unterlagen gewonnen werden. Die betriebliche Schichtung des 
Drechslerhandwerks ist vorwiegend kleinbetrieblicher Art. Gezahlt 
wurden 4730 Kleinbetriebe, 191 kleinere und 43 grofiere Mittelbetriebe 
sowie 9 Grofibetriebe. 1m einzelnen zergliedert sich das Drechslerhand
werk in folgende GrofienJdassen: 

Betriebe mit ° Gesellen 70,Ov.H. 

" " 
1 

" 
17,9 

" 
" " 

2- 3 
" 

7,2 
" 

" " 
4- 5 

" 2,4 
" 

" " 
6-10 

" 1,4 
" 

" " 
11-20 

" 
0,9 

" 
" " 

21-30 
" 

0,2 
" 

lOO v.H. 

Das Drechslerhandwerk ist nicht gleichmafiig iiber das Reich bin 
verteilt. Vielmehr weisen einzelne Kammerbezirke verhaltnismafiig 
grofie Betriebsziffern im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl auf. Hier
her gehOren die Kammerbezirke Niirnoorg, ,Darmstadt, Stuttgart, 
Diisseldorf und Erfurt. Die grofite Zahl von Drechslereibetrieben hat 
dar Bezirk Berlin (328 Betriebe). Fiir die Kammerbezirke Mannheim 
und Dessau sind, und zwar wahrscheinlichinfolge iIlIlzureichender 
statistischer Erfassung, keine Betriebe gemeldet. Am schwachsten be-

1) Durch die Berufszahlung von 1925 wurden im Drechslergewerbe folgende 
Berufstiltige, festgestellt: 

In abhnngiger Stellung 
davon in 

Drechsler: 
Se. m. w. 

17078 16739 339 

W 63. Herstellung von Holzwaren . 8270 8169 101 
W 62. Herstellung von Holzbauten, .Ba~teilen und 

Miibeln. . . . • . . . . 1754 i 745 9 
W70: Herstellung von Bernstein- und Elfenbeinwaren 1482' 1 335 147 
W 59. Herstellung von Kautschuk-, Guttapercha- und 

Balatawaren. . . • . . . • • . . . . 
HerstellungvonStiicken,SchirmenundPeitschen 
Maschinenbau " . • . . • . . . . . • 
Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metallwaren 
Herstellung von Blei- und Farbstiften . . .' 
Borstenverarbeitung und Herstellung von 
Bf1rsten ...•... 

W67. 
W27. 
W23. 
W68. 
W72. 

W33. 
W34. 
W76. 
W74. 
W75. 

Elektrotechnische Industrie . • . . . 
Feinmechanische und optische Industrie 
Herstellung von Spielwaren. . . . . 
Klavier-, Harmonium- und Orgelbau. . 
Herstellung von Streich-, Blas-, Zupf- und 
sonstigen Musikinstrumenten. . . . . 
sonstigen Wirtschaftszweigen . . . . 

922 
616 
612 
367 
327 

295 
234 
216 
149 
148 

144 
1542 

892 
613 
612 
366 
316 

290 
232 
214 
146 
147 

132 
1530 

30 
3 

1 
11 

5 
2 
2 
3 
1 

12 
12 

In selbstilndiger Stellung (W 59 afr, 63, 70/a 1, a 2, 
aIr/140) 5663 5316 347 

Insgesamt 22741 22055 686 
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c) Holzbild· 
bauer 

setzt sind mit Drechslereibetrieben die Kammerbezirke Detmold 
(6 Betriebe), Stadthagen (9 Betriebe), Stralsund (9 Betriebe), 
Schneidemiihl und ,Aurich Cie 11 Betriebe). 

1m Vergleich zum Jahre 1913- hat sich dieZahl der Drechslerei
betriebe in der Mehrzahl der Kammerbezirke, und zwar teilweise im 
erheblichen Ausmalle, verringert. Es entfallen auf ie 100 Betriebe 
77,0 Gesellen und 33,7 Lehrlinge. Auf ie 100 Gesellen kommen 
43,8 Lehrlinge. Die Durchschnittsziffe.rn der auf einen Betrieb ent
fallenden: Gesellen bewegen sich in den einzelnen Bezirken zwischen 
0,09 im Bezirk Schneidemiihl und 2,21 Gesellen im Bezirk Berlin, femer 
zwischen 0,07 im Bezirk Sigmaringen und 1,42 Lehrlingen im Bezirk 
Heilbronn. 1m weiteren Abstande hinter Berlin folgen die Bezirke 
Braunschweig, Chemnitz, Hamburg, Darmstadt und Gera mit iiber 
1 Gesellen im Durchschnitt ie Betrieb, samtliche iibrigen Bezirke ver
bleiben unter dieser Zahl. Mit Ausnahme der Bezirke Heilbronn und 
Plauen geht die Durchschnittsziffer der Lehrlinge nirgends fiber einen 
Lehrling ie Betrieb hinaus, in der Mehrzahl der Bezirke verbleibt sie 
unter 0,5 Lehrlingen ie Betrieb. Gegeniiber 1913 ist teils eine Er
hOhung, teils eine Verringerung der Durchschnittsziffern festzustellen. 

Die Drechsler stellen gedrechselte Mobelteile, Lampen, Hausgerate 
und Gebrauchsgegenstande aller Art (Knopfe, Schachfiguren, Pinsel 
usw.) aus Holz und Bein her. Abnehmer sind Privatleute, Tischler und 
Ladengeschafte. 

Die N achfrage nach Drechslererzeugnissen ist im Vergleich zur 
Vorkriegszeit aullerordentlich zuriickgegangen. Vor allem unterbindet 
der herrschende Zeitgeschmack - der Flachstil von Mobeln und Ein
richtungsgegenstanden - den Absatz nahezu vollkommen. Sodann 
wirkt sich auch der Hausierhandel mit maschinell hergestellten Er
zeugnissen ungiinstig aus. Die Pinseldrechsler leiden unter dem Da
niederliegen der Pinselfabrikation. Auch in der Knopfdrechslerei hat 
eine erhebliche Beeintrachtigung des Arbeitsgebietes gegeniiber der 
Vorkriegszeit stattgefunden. 

Das Holzbildhauerhandwerk umfallt 2669 Betriebe, in denen 
2741 Inhaber, 1807 Gesellen, 1352 Lehrlinge und 29 Angestellte tatig 
sind. Motoren werden im Holzbildhauerhandwerk kaum verwandt. Der 
betriebliche Schwerpunkt des Handwerks liegt im Kleinbetrieb. Gezahlt 
wurden 2580 Kleinbetriebe, 70 kleinere und 11 grollere Mittelbetriebe 
und 8 Grollbetriebe. Die Betriebe verteilen sich wie folgt auf die ein
zelnen Grollenklassen: 

Betriebe mit o Gesellen 
t I 

73,Ov.H. 

" " 
1 

" 
15,3 

" 
" " 

2- 3 
" 

8,3 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,6 " 

" " 
6-10 

" 
1,1 

" 
" " 

11-20 
" 

0,4 
" 

" " 
21-30 

" 
9,2 

" 
" " 

31-40 
" 

0,1 
" 

100 v.H. 
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Das Holzbildhauerhandwerk ist noch ziemlich gleichmiilbig in allen 
Kammerbezirken vertreten. Aus den Kammerbezirken Arnsberg, 
Plauen, Mannheim, Darmstadt und Dessau wurden, und zwar vermut~ 
lich infolge unzureichender Erfassung, keine Holzbildhauerbetriebe 
gemeldet. Am starksten ist der Kammerbezirk Berlin mit 434 Holz
bildhauerbetrieben besetzt. Es folgen die bayerischen Kammerbezirke, 
voran Miinchen, Niirnberg und Wiirzburg, sowie einige nord- und siid
deutsche Kammerbezirke wie Dresden, Bielefeld, Hannover, Bayreuth, 
Kaiserslautern, Stuttgart, Freiburg i. Br. und Hamburg. 

Soweit Vergleichszahlen mit 1913 vorliegen, hat die Zahl der Be
triebe in der Nachkriegszeit in den meisten Kammerbezirken zugenom
men. Wie in anderen Handwerkszweigen mit gedriickter Wirtschafts
lage .machen sich die beschaftigungslosen .Gehilfen unter dem Zwange 
der Selbsterhaltung friihzeitig selbstandig. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 67,7 Gesellen und 50,7 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gesellen kommen 74,8 Lehrlinge. 1m Kammerbezirk Wies
baden entfallen 6,4 Gesellen, im Kammerbezirk Diisseldorf 2,33 Ge
sellen auf einen Betrieb. In den KammIJrbezirken Aurich, Koblenz, 
Konigsberg, Magdeburg, Braunschweig, Gera, Schwerin, Augsburg, 
Niirnberg, Leipzig und Heilbronn liegt die Durchschnittsziffer zwischen 
1 und 2 Gesellen je Betrieb, in allen iibrigen Kainmerbezirken verbleibt 
sie unter 1 Gesellen. Die Durchschnittsziffer der Lehrlinge schwankt 
zwischen 0,07 im Bezirk Koln und 1,63 im Bezirk Detmold; sie halt 
sich iiberwiegend unter 1 Lehrling ie Betrieb. Gegeniiber dem Jahre 
1913 habensich die durchschnittlichen Betriebsgrollen allgemein ver
ringert. 

Das Holzbildhauerhandwerk fertigt Mobel und Mobelteile, Altare, 
Figuren, Holzschnitzarbeiten an Tafelungen und Wandhekleidungen, 
Grabmaler und Gedenkplatten aus Holz, hOlzerne Beleuchtungskorper 
und ahnliche Gegenstande in kunsthandwerklicher Ausfiihrung an. Ab
nehmer sind Mobelfabriken, Tischler, Kirchen, Vereine, Behorden und 
Privatkundschaft. Durch die derzeitige Stilrichtung wird ein erheb
licher Teil des vor dem Kriege bliihenden Holzbildhauerhandwerks in 
seiner Existenz bedroht. Es fehlt fast vollig an Auftragen zu aus
kommlichen Preisen. Lediglich von den Kirchen erhalten teilweise die 
Holzbildhauerbetriebe noeh lohnende Bestellungen. 

Das Bottcherhandwerk zahlt 13235· Betriebe, in denen 13 278 In- d) ~Jr~er, 
haber, 4483 Gesellen, 3450 Lehrlinge und 120 Angestellte tatig sind' ). 

1) Durch die Berufszahlung wurden im Bllttchergewerbe folgende Berufstatigen 
festgestellt: 

Bllttcher: 

In abhiingiger Stellung. •..... 
davon in 

W 64. Herstellung von Verpackungsmitteln . 
W 90. Malzerei, Bra.uerei und Eisgewinnung . 
W 85. Chemische Industrie . . . . . . . 

Se. 
20241 

11359 
2486 
1726 

m. w. 
20232 9 

11 855 4 
2486 
1726 

W 114. Waren- und Produktenhandel ... ;......;...;.....;._;...;.;;.;........;;..;;.;;.;;...... __ 1528 1528 

Seite 17099 17095 4 
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Die Verwendung von Motoren ist erheblich; es werden in 2242 Motoren
betrieben 10810 PS verwendet. Das Bottcherhandwerk ist iiberwiegend 
kleinbetrieblich zusammengesetzt. Es sind 13078 Kleinbetriebe, 
134 kleinere und 16 grofiere Mittelbetriebe und 7 Grofibetriebe gezahlt, 
darunter 1 Betrieb mit mehr ala 50 Gesellen. Die Betriebe verteilen 
sich auf folgende GroGenklassen: 

Betriebe mit o Geaellen . 80,2v.H . 

" " 
1 

" 15,1 " 
" " 

2- 3 
" 

3,5 " 
" " 

4- 5 
" 

0,7 " 
" " 

6 -10 
" 0,3 

" 
" " 11-20 

" 
0,1 

" 
" " 

iiber20 
" 

0,1 
" 

100 v.H. 

Das Bottcherhandwerk ist besondera in den siiddeutschen Kammer
bezirken recht stark und zie.mlich gleichmafiig vertreten, ferner noch in 
den Kammerbezirken Berlin, Breslau, Frankfurt a. d. 0., Halle a. d. S., 
Koblenz, Trier und Wiesbaden. Auffallend schwach ist das Bottcher
handwerk in den Hansestadten, aber auch in den Kammerbezirken Koln 
(23 Betriebe), Dortmund, Aachen und anderen vertreten. Die grofiten 
Betriebszahlen weisen die Kammerbezirke Freiburg, Heilbronn, Reut
!ingen, Wiirzburg und Darmstadt mit jeweils iiber 600 Betrieben auf, 
wahrend vergleichsweise im Kammerbezirk Berlin nur 330 Betriebe vor
handen sind. DaG die Zahl der Betriebsinhaber nur unwesentlich iiber 
die Zahl der Betriebe hinausgeht, bestatigt die iiberwiegend klein
betriebliche Struktur des Bottcherhandwerks. Die vorhandenen Ver
gleichszahlen fiir 1913 lassen keine einheitliche Entwicklung erkennen; 
Gebieten mit einer Zunahme der Zahl der Betriebe stehen solche mit 
einem Riickgang gegeniiber. 
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Obertrag 
W 91. Herstellung von Wein, Branntwein, Mineral-

wasser . . . .. • .....•. 
W 86. Herstellung von pfianzlichen Olen, Fetten, 

Margarine usw. . '. . . • . . . . . . 
W 87. Herstellung von Obst- und Gemiisekonserven 
W 15. Kalk-, Gips-, Trass- und Zementindustrie • 
W 123. Aufbewahrung, Spedition und Bewachung 
W 21. Grolleisenindustrie . . • . 
W 27. Maschinenbau. . • . . . 

sonstigen Wirtschaftszweigen 
In selbstllndiger Stellung. . . . . 

Insgesamt 
Die Zahl der Weinkiifer wird wie folgt angegeben: 
In abhll.ngiger Stellung. 

davon in 
W 91. Herstellung von Wein, Branntwein, Mineral-

wasser ...•..... 
sonstigen Wirtschaftszweigen • 

Se. m. 
17099 17095 

581 579 

492 492 
334 334 
184 184 
112 112 
111 111 
93 91 

1235 1234 
9517 11409 

29758 29641 

3878 3868 

1673 1671 
2205 2197 

w. 
4 

2 

2 
1 

108 

117 

10 

2 
8 



Auf ie 100 Betriebe entfallen 33,9 Gesellen und 26,1 Lehrllnge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 77 Lehrlinge. Der Kammerbezirk Flens
burg weist mit 0,06 Gesellenund 0,04 Lehrlingen die niedrigsten Durch
schnittsziffem je Betrieb auf. In der Mehrzahl der Kammerbezirke 
bleibt die Durchschnittsziffer der beschaftigten Gesellen je Betrieb 
unter 1. In den Kammerbezirken Hamburg, Dessau, Oldenburg, Altona, 
Dusseldorf, K<iln steigt die uber 1 Gesellen. Die hOchste Gesellenzahl 
j6 Betrieb (2,35) wurde im Kammerbezirk Bremen festgestellt. Die 
hochste Lehrlingsziffer weist der Bezirk Dortmund mit 1,29 Lehrlingen 
im Durchschnitt auf. 1m Vergleich zur Vorkriegszeit haben die durch
schnittlichen Betriebsgrollen teilweise zu-, teilweise abgenommen. 

Das Bottcherhandwerk stellt hOlzerne Fasser, Wannen, Bottiche 
und ahnliche Behalter fur die verschiedenen Zwecke des Hausbedarfs, 
der Landwirtschaft und des Gewerbes her. Es fiihrt weiterhin die mit 
der PHege des Weines verbundenen Kellereiarbeiten aus. In der Nach
kriegszeit ist der BOOarf an Fassern erheblich zuruckgegangen. Die 
Griinde hierfur liegen teils in der Untemehmungskonzentration des 
Brauereigewerbes, teils in der Ausdehnung der Regiebetriebe. Auch 
die mittleren Brauereien unterhalten heute grolltenteils eigene 
Kiifereien als Regiebetriebe. Weinfasser und Obstfasser werden infolge 
der gesenkten Kaufkraft besonders der Landwirtschaft gleichfalls in 
geringerem Umfange angeschafft ·als in der Vorkriegszeit. Auch Kubel 
und Bottiche sind in der Nachkriegszeit weiter durch Blach- und Stein
gutgefalle verdrangt worden. Die Herstellung von Butter- und Pack
fassem ist zwar noch lohnend, sie wird jedoch nur in einzelnen Kammer
bezirken betrieben. Unter dem Druck der Auftragsverluste ist die 
PreissteUung tiberall gedruckt. Dazu kommt die Kreditnot als Folge 
der langen Kreditfristen, die das Bottcherhandwerk seiner Kundschaft 
einraumen mull. 

Die Stellmacherei umfallt 36 550 Betriebe mit 36 666 Inhabern, e) ~u. 
15 359 Gesellen, 16914 Lebrlingen und 223 Angestellten1

). Durch die (~_"!. 
undKarosse

riebauer) 

1) Nach der Berufszahlung von 1925 
Berufsausiibende tatig. 

sind im Stellmachergewerbe foIgende 

Stellmacher: Se. m. w. 
In abhilngiger Stellung • 69876 69868 18 

davon in 
W 65. Stellmacherei und Holzwagenban 0 42658 42642 11 
W 1. Landwirtschaft. • • • • 0 • 9209 9209 
W 82. Eisenbahnwa~enbau • . • .. . • 2585 2585 
W 31. Bau von Lan - und Luftfahrzeugen. 2242 2242 
W180. Reichsbahn . 2021 2021 

oW 27. Maschinenbau • . ........ 1876 1875 1 
W108. Hoch-, Eisenbeton- und Tiefbau (ein-

schlielllich Bauneben~werbe) • • • . 1440 1440 
W 62. Herstellung von Ho bauten, Bauteilen 

und Milheln •..•.•.••.. 919 919 
W 61. Sl!.ge- und Furnierwerke. • • • • 568 568 

sonstigen Wirtschaftszweigen • • • 5918 5912 1 
In selbstandiger Stellung (W 65/a 1, a 2, afro) 29016 28540 476 

Insgesamt • 98892 97908 489 

10 Enqu_AusschuJI. m 8. Arbeltagr.,1. Band. 133 



Statistik des "Kleingewerbes" wurden im Stellmacherhandwerk 
18 953 Motorenbetriebe mit einer Leistung von 86 103 PS ermittelt. 
Bei einem 'Obergewicht der Kleinbetriebe zeigt das Stellmacherhandwerk 
eine reiche Gliederung verschiedener Betriebsgro.Gen. Es wurden ge
zahlt: 36197 Kleinbetriebe, darunter 26358 Betriebe ohne Gesellen; 
ferner 277 kleinere und 46 gro&re Mittelbetriebe, sowie 30 Gro.G
betriebe. Von den Gro.Gbetrieben beschaftigen 5 Betriebe iiber 50 Ge
sellen. Anteilma.Gig sind im Stellmacherhandwerk die folgenden Be
triebsgro.Genvertreten: 

Betriebe mit o Gesellen 72,0 v.H. 

" " 
1 

" 
23,0 

" 
" " 

2- 3 
" 

4,0 
" 

" " 
4- 5 

" 
0,5 

" 
" " 

6-10 
" 

0,3 
" 

" " 
11-20 

" 
0,1 

" 
" " 

iiber 20 
" 

0,1 " 
100,Ov.H. 

Das Stellmacherhandwerk verteilt siell ziemlich ungleichma.Gig 
iiber die einzelnen Kammerbezirke. Die Vergleichbarkeit der statisti
schen Erhebungsergebnisse wird allerdings dureh die verschiedene 
Berufsabgre.nzung, die beirn Stellmacherhandwerk teilweise von den 
Handwerkskammem vorgenommen. wurde, beeintrachtigt. In Preu.Gen 
ist das Stelhnacherhandwerk in den Kammerbezirken Berlin, Bres
lau, Kassel, Konigsberg, Liegnitz und Stettin mit ie iiber 1000 Be
trieben am starksten besetzt. Entsprechend hohe Betriebszahlen wur
den in den au.Gerpreu.Gischen Kammerbezirken Augsburg, Miinchen und 
Darmstadt festgestellt. In den aufierpreufiischen Kammerbezirken steht 
im allgemeinen die Dichte des Stellmacherhandwerks mit der Flachen
gro.Ge und Einwohnerzahl der Kammerbezirke in gleichma.Gigerer Be
ziehung als in Preu.Gen. 

1m Vergleich zum Jahre 1913 hat bei der Mehrzahl der berichten
den Handwerkskammern eine Vermehrung in der Zahl der Betriebe 
stattgefunden. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 42,0 Gesellen und 46,3 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 110,1 Lehrlinge. Die Durchschnitts
ziffem ie Be.trieb bewegen sich zwischen 0,15 (Sigmaringen) und 3;29 
(Coburg) Gesellen und zwischen 0,17 . (Reutlingen) und 1,15 (Det
mold) Lehrlingen. Mit Ausnahme dell' Kammerbezirke Coburg, Bremen, 
Detmold, Berlin und Dusseldorf entfallen im Durchschnitt auf einen 
Betrieb weniger als 1 Geselle und 1 Lehrling. . 

Das Stelhnacherhandwerk fertigt Wagen (Luxus- und Acker
wagen) und Wagenteile, Kar{)sserien an und fiihrt Reparaturen daran 
aus. Ferner werden Ackergerate aus Holz (Eggen) und Handwerkszeuge 
(Xxte) hergestellt und repariert. Abnehmer sind insbesondere Land
wirte, in den Stadten Wagen- und Autobesitzer, Handwerker und 
Private. 

Die marktwirtschaftlichen Aussichten sind fur die einzelnen Be-
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tatignngsarten verschieden gelagert. Auf dem Lande hii.ngt der Be
schaftignngsgrad des Stellmacherhandwerks vor aHem von der Kauf
kraIt der Landwirtschaft abo Von ihrem Riickgang infolge der Agrar~ 
krise wurde das SteHmacherhandwerk ebenso betraften wie die iibrigen 
fiir die Landwirtschaft arbeitenden Handwerkszweige. Einen gewissen 
AusgIeich fiir diese Auftragsverluste scheint allerdingsdie zunehmende 
Pferdehaltung zu bieten. Die Einfiihrung der Landmaschinen hat fiir 
das SteHmacherhandwerk fast durchweg die Auftrage nicht erhOht, deJ,lll 
die Reparaturen an den Landmasclrinen werden meist nicht von den 
Stellmachern ausgefiihrt. Auf die Aruertigung von Handwerkszeug ist 
vor aHem die Bautatigkeit von Einflull. Das Gebiet der Autorepara
turen hat die gehegten Erwartungen nicht ediilIt, da die Autoindustrie 
zunehmend eigene Reparaturwerkstiitten einrichtet., Die UmsteHung 
auf den Karosseriebau konnte von dem Stellmacherhandwerk infolge 
des KapitaImangeIs ebenfalls nicht in erwiinschtem Umfange vorge
nommen werden. 

Das Bootsbauhandwerk umfafit 752 Betriebe, in denen 772 Inhaber, 
2090 GeseHen, 1050 LehrIinge und 59 Angestellte tatig sind1

). Die 
Verwendung von Motoren konnte statistisch.nicht erfafit werden. Die 
Gliederung in Betriebsgrofiengruppen ist im Bootsbauhandwerk sehr 
vielgestaltig. Gezahlt wurden 327 Betriebe ohne GeselIen, 272 sonstige 
Kleinbetriebe, 108 kleinere Mittelbetriebe, 27 grofiere Mittelbetriebe 
und 18 Grofibetriebe. Von den Grofibetrieben beschii.ftigt ein Betrieb 
iiber 50 GeseHen (Berlin). AnteilmiWig setzen sich die Betriebe nach 
Grofienklassen wie foIgt zusammen: 

Betriebe mit o Gesellen 

" " 
1 " 

" " 
2- 3 

" 
" " 

4- 5 
" 

" " 
6-10 " 

" " 
11-20 

" 
" " 

21-30 
" 

" " 
31-40 " 

" " 
41-50 " 

" " 
iiber 50 " 

1) Durch die Berufsziihlung von 1925 wurden 
Schiffsbauer folgende Berufstatige festgestellt: 

Boots- und Schiffsbauer: 

In abhangiger Stellung . • . • . • . • • . 

davon in 

43,5v.H. 
20,6 

" 15,5 
" 8,4 
" 6,0 
" 3,6 
" 1,2 
" 0,7 
" 0,4 
" 0,1 

100,Ov.H. 

im Gewerbe der Boots- und 

Se. . m. w . 

10172 10168 4 

6520 6520 
2795 2791 4 

857 857 
835 830 5 

W 30. Schiffbau (einschl. Schillskesselbau) . . 
W 66. Herstellung. yon Turn- u~d Sportgeraten 

sonstigen "irtschaftszwelgen . . . . 
In selbstiindiger Stellung (W SO, 66/a 1/1:,;4:.:1.!...)...:.... _~::..._......;;~_-.,;; 

Insgesamt .•• 11 007 10998 9 
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· Das Bootsbauhandwerk ist besonders in den Kammerbezirken, in 
denen Was'sersport betrieben wird, starker vertreten. Dies trifft zu 
rur die Kammerbezirke Berlin, Stettin, Hamburg, Miinchen, Oldenburg, 
Flensburg, Altona, Harburg, Konigsberg und Schwerin. Von den binnen
landis chen Kammerbezirken sind noch die Kammerbezirke Frankfurt 
an der Oder, Magdeburg, Wiirzburg und Darmstadt dichter mit Be
trieben des Bootsbauhandwerks besetzt. In einer ganzen Reihe von 
Kammerbezirken fehlt das Bootsbauhandwerk. 

Die Zahl der Betriebe hat sich - soweit Zahlen vorliegen -
gegeniiber dem Jahre 1913 iiberwiegend vermehrt. Auf je 100 Betriebe 
entfallen 277,9 Gesellen und 139,6 Lehrlinge. Die Zahl der. auf einen 
Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 0,25 und 26,5 Ge
sellen, die Zahl der auf einen Betrieb entfallenden Lehrlinge zwischen 
0,15 und 7· Lehrlingen Ie Betrieb. Die hochste Durchschnittsziffer der 
Gesellen wurde in dem Kammerbezirk Bielefeld ermittelt. Es folgen 
die Kammerbezirke Dresden, Oppeln, Liibeck, Liegnitz, Magdeburg, 
Frankfurt a. d. 0., Halle, Hamburg und Harburg. 

Das Bootsbauhandwerk betreibt den Boots- und Schiffsbau aus 
Holz, seltener aus Eisen. Zu seinem Arbeitsgebiet gehoren besonders 
auch die Instandhaltungsarbeiten. Abnehmer sind Schiffer, Fischer und 
Privatleut& (Boots- und Jachtbesitzer). Entsprechend dem Aufschwung 
des Wassersports hat sich die Wirtschaftslage des Bootsbauhandwerks 
in der Nachkriegszeit giinstig entwickelt. 

:U~:: Das Schirm- und Stockmacherhandwerk zahlt 837 Betriebe mit 
macher 847 Inhabern, 842 GeseIlen, 118 Lehrlingen und 116 Angestellten 

(Ladenverkauf). Die Motorenverwendung ist unbedeutend. Vor
handen sind 792 IKleinbetriebe, 33 kleinere Mittelbetriebe, 10 gro.Bere 
Mittelbetriebe und 2 Gro.Bbetriebe. Die einzelnen Betriebsgro.Ben sind 
im Schirm- und Stockmacherhandwerk im folgenden Verhaltnis vertreten: 

Betriebe mit o Gesellen 70,6v.H. 

" " 
1 

" 
17,4 

" 
" " 

2- 3 
" 

6,6 
" 

" " 
4- [) 

" 
2,2 

" 
" " 

6-10 
" 

1,8 
" 

" " 
11-20 

" 
1,2 " 

" " 
21-30 

" " 
" " 

31-40 
" " 

" " 
iiber 40 " 0,2 

" 
100,Ov.H. 

Der Handwerkszweig ist noch verhaltnisma.aig geschlossen in 
Bayern und Wiirttemberg, ferner ineinigen Teilen Preu.aens und in 
Baden vertreten. Die starksten Betriebsziffern weisen die Kammer
bezirke Berlin, Hamburg, Miinchen, Augsburg, Erfurt, Niirnberg, Wies
baden, Aachen und Stuttgart auf. Die sachsischen und mehrere preu
.aische Handwerkskammern haben keine Betriebe gemeldet. Die Ent
wicklung des Schirm- und Stockmacherhandwerks. ist seit dem Jahre 
1913 nicht einheitlich verlaufen. Vielmehr hat in de~ einzelnen 
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Kammerbezirken teilweise eine Zunahme, teilweise eine Abnahme der 
Zahl der Betriebe stattgefunden. Auf ie 100 Betriebe entfallen 100,6 
Gesellen und 14,1 Lehrlinge. ·Die DurchschnittszifIern del" auf einen 
Betrieb entfallenden Gesellen schwanken zwischen 0,14 im Bezirk 
Oldenburg und 7,33 im Bezirk Harburg. die der Lehrlinge zwischen 
0,03 im Bezirk Niirnberg und 1 in den Bezirken Gera und Breslau. 
Nachst Harburg ragen die Bezirke Wiesbaden, Reutlingen undo Braun
Schweig durch hohere DurchschnittszifIem hervor. Die Vergleichs
zahlen gegeniiber 1913 lassen iiberwiegend einen Riickgang der durch
schnittlichen Betriebsgrollen ~rkennEin. 

Das Schirm- und Stockma.cbm-handwerk steIIt '8chirme und Stoc!q:l. her 
und nimmt Ausbesserungsarbeiten daran fiir private und gewerbliche Ab
nehmer (Marktschirme) und Ladengeschiifte vor. 1m Vergleich zur 
V orkriegszeit hat sich der Auftragsbestand des Schirm- und Stock
ma.cherhandwerks erheblich verringert. 

Die derzeitige Damenmode . schaltet den Regenschirm im erheb
lichen Malle aus, der Sonnenschi:rm ist fast ganz aus dem taglichen Ge
brauch verschwunden. In den Badeorten werden zwar noch ausge
sprochene Modeschirme in grollerem Umfange getragen. Diese Mode
schirme werden iedoch meist au1lerhalb' des· Handwerks hergesteIIt. 

Das Kamma.cherhandwerk umfa1lt 110 Betriebe, in denen ·115 Teil- h~=. 
haber, 396 GeselIen, 28 Lehrlinge und 4 Angestellte tiitig sind. Die 
Motorenverwendung konnte statistisch nicht erfa1lt werden. Nehan 
83 Kleinbetrieben sind 14 kleinere und 7 grollere Mittelbetriebe, ferner 
6 Ga-ollbetriebe vorhanden. Ein Grollbetrieb beschaftigt iiber 50 Gesel· 
len. Na.ch Betriebsgrollenklassen zergliedert sich das Kammacherhand-
werk wie folgt: 

Betriebe mit o Gesellen 51,8v.H. 

" " 
1 

" 
11,8 

" 
" " 

2- 3 
" 

11,8 
" 

" " 
4- 5 " 5,5. " 

" " 
6-10 

" 
7,3 

" 
" " 

11-20 
" 

6,4 
" 

" " 
21-30 

" 
3,6 

" 
" " 

31-40 
" 

0,9 
" 

" 
41-50 

" - " " 
" " 

iiber 50 
" 

0,9 ,; 

100,Ov.H. 

Das Kamui.a.cherhandwerk ist in den Kammerbezirken Berlin und 
Niirnberg noch verhiiltnisma1lig zahlreich vertreten. Aullerdem. findet 
es sich noch in einigen preu1lischen, bayerischen und wiirttembergischen 
Kammerbezirken. In der Mehrza.hl der Kammerbezirke fehlt der Hand
werkszweig. 1m Bezirk Diisseldorf wird das Gewerbe ietzt nur noch 
fabrikma1lig betrieben. 
. Gegeniiber dem Jahre 1913 hat sich im· Kammacherharidwerk die 
Zahl der Betriebe in der Mehrzahl der Kammerbezirke verringert.·: 
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I) Korb· 
macher, 
Stroh

fiechter 

Auf je 100 Betriebe entfallen 360,0 Gesell~n, 25,5 Lehrlinge. Durch
schnittsziffern iiber die Zahl der auf einen Betri.eb entfallenden Gesellen 
konnten fiir 9 Kammerbezirke berechnet werden. An erster Stelle steht 
der Kammerbezirk Ulm mit 13,2 Gesellen je Betrieb. Es folgen die 
Kammerbezirke Niirnberg, Berlin, Reutlinge:Q,' Frankfurt a. d. 0., 
Koblenz und Diisseldorf. 

Das Kammacherhandwerk fertigt Kamme und Spangen aus Horn 
fUr Ladengeschiifte und private Abnehmer. Seine Wirtschaftslage ist 
infolge der Veranderungen, die in der N achkriegszeit in der Bekleidung 
eingetreten sind, aullerst gedriickt. Der verringerte Bedarf wird auller
dem fast vollstandig durch die industrielle Konkurrenz befriedigt. 

Der Handwerkszweig der Korbmacher und Strohflechter ist mit 
10545 Betrieben vertreten, in denen 10615 Inhaber, 5135 Gesellen, 
1855 Lehrlinge und 216 Angestellte tatig sind. Die Motorenverwendung 
ist gering. Die Statistik des "Kleingewerbes" zahlt 216 Motorenbe
triebe mit 692 PS. Die Zahl der Betriebe setzt sich aus 10271 Klein
betrieben, 230 kleineren Mittelbetrieben, 30 grolleren Mittelbetrieben 
und 14 Grollbetrieben zusammen. Von den Grollbetrieben arbeiten drei 
Betriebe mit mehr als 50 Gesellen. Nach Grollenklassen zeigt das 
Hanrlwerk der Korbmacher und Strohflechter folgende Gliederung: 

Betriebe mit o Gesellen 79,7v.H. 

" " 
1 

" 
12,6 

" 
" " 

2- 3 
" 

5,1 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,3 

" 
" " 

6-10 
" 

0,9 
" 

" " 
11-20 

" 
0,3 

" 
" " 

21-30 
" 

0,1 
" 

100,Ov.H. 

1m Verhaltnis am starks ten ist das Korbmacherhandwerk in den 
bayerischen Kammerbezirken vertreten. Aber auch in samtlichen iibri
gen Kammerbezirken wurde noch iiber eine erhebliche Zahl von Korb
macherbetrieben berichtet. Am starksten ist der Kammerbezirk Bay
reuth mit Korbmacherbetrieben (1428 Betriebe) besetzt. In den preu
fiischen Kammerbezirken ist das Korbmacherhandwerk in den Kammer
bezirken Aachen, Breslau, Frankfurt a. d. 0., Bielefeld, Berlin, Halle, 
Diisseldorf und Hannover noch stark vertreten, von den auJlerpreuJli
schen Bezirken sind neben dem Kammerbezirk Bayreuth bedeutendere 
Standorte des Handwerks die Kammerbezirke Coburg, Weimar, Wiirz
burg, Ulm, Dresden, Stuttgart, Reutlingen und Gera. Nur aug den 
Kammerbezirken Mannheim und Darmstadt wird das Korbmacherhand
werk ala nicht mehr vertreten gemeldet, was jedoch in statistischen 
Besonderheiten seinen Grund haben diirfte. 

1m Vergleich zur Vorkriegszeit lallt sich keine einheitliche Ent
wicklung in der Zahl der Betriebe feststellen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 48,7 Gesellen und 17,6 Lehrlinge. 
Die Zahl der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt zwischen 
0,6 (Heilbronn) und 2,13 (Altona), die der Lehrlinge zwischen 0,03 
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(Trier) und 0,73 (Scbneidemiihl). Mit Ausnahme der Kammerbezirke 
Altona, Scbneidemiihl, Miinster, Stralsund, Harburg, Meiningen, Coburg 
und Liibeck halten sich die Durchschnittsziffern in allen Kammer
bezirken unter 1 Gesellen ie Betrieb. Die Durchscbnittsziffern der 
Lehrlinge sind sehr niedrig und kommen nirgends an einen Lehrling 
ie Betrieb heran. Gegeniiber 1913 hat sich im Durchschnitt durchweg 
eine Verminderung der Betriebsgro.Ben vollzogen. 

Die Korbmacher roachen Korbmobel, Korbe fUr aIle Zwecke des 
gewerblichen und sonstigen Gebrauchs. Erzeugniss6 des Korbmacher
handwerks sind z. B.. Transportkorbe fUr die Eisenindustrie, die See
und Flu.Bfischerei, den ortlichen Kohlenhandel, Gescho.Bkorbe fUr die 
Reichswehr, Korbe fUr den Hausbedarf (Wasche- und Reisekorb~), 
Obstkorbe sowie Korbwaren sonstiger Art. Au.Berdem werden von den 
Korbmachern an den Korbmobeln und Korben Reparaturen ausgefUhrt. 
Abnehmer sind Ladengeschafte, gewerbliche Unternehmungen, die 
Heeresverwaltung und Private. Die Strohflechter fertigen Matten, 
Stuhlgefiechte und Garnierungen fiir garnierte Korbwaren an und 
fUhren Ausbessenmgsarbeiten daran aus. Der Absatz erfolgt an Pri
vate und Ladengeschafte. Das Handwerk der Strohflechter ist besonders 
in Bayern, bier zum Teil als Hausmdustrie, in· Sachsen Uild im Rhein
land vertreten. 

1m Vergleich zur V orkriegszeit haben sich die Auftrage des Korlr 
macher- und Strohflechterhandwerks stark verringert. Da der Auftrags
bestandweiter zuriickzugehen scheint, mu.B der Weiterbestand des Kotlr 
macherhandwerks in dem festgestellten Zahlenumfang als au.Berst ge
fahrdet bezeicbnet werden. Bereits wandern zahlreiche Gesellen in 
andere Berufe abo Die Ursachen fiir diese ernste Wirtschaftslage liegen 
in dem fast ganzlichen Verlust des Auslandsgeschaftes, in den Bedarfs
verscbiebungen von Korbwaren zu anderen Erzeugnissen (Korbmobel!), 
in der versti:irkten Konkurrenz durch Hausierware, Blindenanstalten, 
behOrdliche Regiebetriebe, Wanderlager und Warenhauser. Vor allem 
haben sich die Erzeugnisse der Lederwarenindustrie auf Kosten der 
Erzeugnisse des Korbmacherhandwerks ausgedebnt. Der Reisekorb 
wurde z. B. in der Nachkriegszeit in wachsendem Umfange ersetzt durch 
den Leder- bzw. Ersatzlederkoffer, der Einholekorb durch den Stadt
koffer bzw. die Aktentasche. Der Verband der deutschen Blinden
anstalten und Fiirsorgevereinigungen fiir Blinde berichtet ebenso wie 
das Korbmacherhandwerk iiber den wachsenden Wettbewerb, den in 
der Nachkriegszeit die Strafanstalten und behordlichen Regiebetriebe 
entfalten: Er be!iirwortet die Beschrankung der Korbmacherei auf d,as 
Handwerk und die Blindenanstalten mit der Begriindung, da.B die 
Blinden in der Ausiibung eines korperlich und geistig befriedigenden 
Berufes viel starker beschri:inkt sind als die Strafgefangenen. Das in 
Oberfranken ansassige Korbmachergewerbe leidet vor allem auch unter 
dem Wettbewerb der ausgedebnten Heimarbeit, die, gestiitzt auf niedrige 
Lohne, Kinderarbeit und lange Arbeitszeit, die Preise des Handwerks 
unterbietet. 

Der Handwerkszweig umfa.Bt 2898 Betriebe 2938 Inhaber, 3439 k) B~
Gesellen, 644 Lehrlinge und 228 Angestellte. Durch die Statistik fiir B':''::'b:.ier 
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das "Kleingewerbe" wurden 601 Motorenbetriebe mit 2147 PS ermittelt. 
Neben 2668 Kleinbetrieben sind 175 kleinere und 41 grofiere Mittel
betriebe sowie 14 Grofibetriebe vorhanden. 3 Grofibetriebe beschaftigen 
mehr als 50 Gesellen. Nach Grofienklassen baut sich das Handwerk 
der Biirstenmacher und Besenbinder folgendermafien auf: . 

Betriebe mit 0 Gesellen • 67,9 v. H. 
" " 1" • 15,4 ". 
" ,,2- 3" 8,8 " 
" ,,4- 5" 3,3 " 
" "6-10,, 2,7 " 
" "11-20,, 1,4 " 
" "21-30,, 0,3 " 
" "31-40,, 0,1 " 
" ,,41-50 " " . 
" " iiber 50" 0,1 " 

100,Ov.H. 

Das Biirstenmacherhandwerk ist mit wenigen Ausna.hmen (Mann
heilll, Coburg, Arnsberg, Kassel, Sigmaringen) in samtlichen Kammer
bezirken vertreten. Die Kammerbezirke Niirnberg, Miinchen, Augsburg, 
Reutlingen, U1m, Berlin und Diisseldorf sind mit Betrieben besonders 
stark besetzt. In Bayern und in Wiirttemberg lafit sich eine gewisse 
Standortagglomeration des Handwerkes feststellen. Gegeniiber dem 
Jahre 1913 diirfte trotz Zunahme der Betriebe in einigen Kammer
bezirken im gesamten Handwerk der Biirstenmacher un.d Besenbinder 
die Zahl der Betriebe abgenommen haben. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 118,7 Gesellen und 22,2 Lehrlinge. 
Die DurchschnittszifIern der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen 
bewegen sich zwischen 0,07 im Kammerbezirk Reutlingen und 4,16 im 
Kammerbezirk Niirnberg. Die Zahl der auf einen Betrieb entfallenden 
Lehrlinge schwankt zwischen 0,02 in den Kammerbezirken Leipzig, 
Reutlingen und 2,22 Lehrlingen im Kammerbezirk Hildesheim. Grofiere 
DurchschnittszifIern wei sen auGer Niirnberg noch die Bezirke Bremen, 
Leipzig, Heilbronn, Karlsruhe, Liibeck, Braunschweig, Darmstadt, 
Detmold, Oldenburg, Berlin, Hannover, Hildesheim, Koln, Konigsberg, 
Miinster, Oppeln, Osnabriick, Stettin, Stralsund und Wiesbaden auf. 
Die Betriebsgrofien baben sich im Vergleich zur Vorkriegszeit iiber
wiegend verringert. 

Das Handwerk der Biirstenmacher und Besenbinder fertigt Biirsten 
fiir den Hausgebrauch, ebenso Besen und Pinsel fiir hausliche und ge
werbliche Zwecke. Die Maschinenbiirsten (Papierfabriken usw.) 
werden heute fast durchweg fabrikmafiig hergestellt. Die·Holzer werden 
von Biirstenholzerschreinern hergestellt. Fiir die Herstellung billiger 
Massenartikel werden die Holzer von der Fabrik bezogen. Abnehmer 
des Handwerks sind Haushaltungen, Ladengeschafte, Handwerker 
(Maler, Weifibinder) und Industriebetriebe (Schuh- und Papierfabriken 
u. a.). Das Arbeitsgebiet des Biirstenmacherhandwerks hat sich in der 
Nachkriegszeit sowohl durch die Verstarkung der internationalen Kon-
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kurrenz als auch besonders durch die Riickgange im. Export und die 
Einfiihrung neuer Produktionsverfahren bei seinen Abnehmern stark 
verengert. Insbesondere ist im. Lackiererhandwerk mit der wachsenden 
Einfiihrung des Spritzverfahrens der Bedarf an Pinseln gesunken. Beirn 
Absatz ihrer Erzeugnisse sto.llen heute die Biirstenmacher auJleroern auf 
den Wettbewerb von Betrieben, die, wie -die Blindenanstalten, Regie
betriebe und Gefiingnisse, zu billigeren Preisen anbieten konnen als die 
Handwerksbetriebe. Schiidigend fiir die Wirtschaftslage des Biirsten
rnacherhandwerks wirkt sich weiterhin die Zunahme des Hausierhandels 
aus. Wie bei den iibrigen Handwerkszweigen mit gedriickter. Wirt
schaftslage hat sich auch im Biirstenrnacherhandwerk die Schwarzarbeit 
gegeniiber der Vorkriegszeit bei einem Uberangebot von Gesellenver
mehrt. 

Das Vergolderhandwerk umfa.llt 5~1 Betriebe mit 554 Inhabern, I. Vergolder 

719 Gesellen, 107 Lehrlingen und 58 Angestellten1
). Motorenverwen- . 

dung kommt kaum in Frage. Neben 490 Kleinbetrieben wurden 37 
kleinere und 13 groJlere Mittelbetriebe, ferner 1 GroJlbetrieb geziihlt. 
Es sind folgende Gro.llenklassen vertreten: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

"" 1" 
" " 2-- 3 " 
" " 4-- 6 " 
" " 6--10 " 
" "11--20 " 

" 
" 

" 21--30 
" 31-40 " 

" 

68,2v.H. 
20,5 " 
11,8 " 

4,1 " 
2,8 " 
2,4 " 

" 0,2 " 
100,Ov.H. 

Das Handwerk ist in der Mehrzahl der Bezi;rke ala vertreten ge
rneldetj teilweise diirfte das Fehlen von Betrieben auf statistische 
Griinde zuriickzufiihren sein. Eine groJlere Zahl von Betrieben ist in 

I) Dureh die Berufszihlung von 1925 wurden im Gesamtgewerbe folgende 
Berufstiitige festgestellt: . 

Beizer, Polierer, Vergolder: 
Se. m. w. 

In abhllngiger Stellung • • • • • • • • • . 16880 12837 8543 
Davon in: 

W 62. Herstellung von Holzbauten, Bauteilen und 
Milbeln • • • . . . • . . • . 

W 68. Herstellun/!' von Holzwaren. • . . 
W74. Klavier-, Harmonium- und Orgelbau. 
W 72. Borstenverarbeitung und Herstellung von 

Biirsten . • • . • • • • • • • • • 
W 67. Herstellung von Stileken,' Schirmen, Peit-

schen usw .•....•.•.... 
W 75. Herstellung _ von Blas-, Streich-, Zupf- und 

sonstigen Musikiostrumenten • . • . . 
W 68. Herstellung von Blei- und Farbstiften . • 
W 65. Stellmacherei und Holzwagenbau. • . . 
W 69. Herstellung von Kammen und Haarschmuck 

sonstigen Wirtschaftszweigen • • • .' • 

7057 
4241 
2053 

469 

398 

337 
335 
207 
120 

1163 

6121 936 
2974 1267 
1833 220 

219 250 

281 117 

261 76 
54 281 

.176 31 
87 83 

881 282 
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den Kammerbezirken Berlin, Koln, Wiesbaden, Miinchen, Stuttgart, 
Freiburg und Hamburg vorhanden. Nach einer Mitteilung der Ver
golder-Zwangsinnung zu Berlin umfallte diese im Jahre 1929: 70 Mit
glieder; darunter befanden sich 1 Betrieb bis zu 10 Gehilfen; 4 Betriebe 
bis zu 4 Gehilfen, 10 Betriebe mit 1 bis 3 Gehilfen. Den Rest bilden 
Alleinbetriebe. Lehrlinge waren 16 vorhanden, und zwar in einem Be
triebe 3 Lehrlinge und in 13 Betrieben je 1 Lehrling. Soweit Vergleichs
zahlen fur das Jahr 1913 vorliegen, hat sich die Zahl der Betriebe in 
der Mehrzahl der Kammerbezirke vermindert. 

Auf je 100 Betriebe· entfallen 132,9 Gesellen und 19,8 Lehrlinge. 
Auf einen Betrieb entfallen im Durchschnitt je nach dem Kammerbezirk 
zwischen 0,17 und 3,09 Gesellen, sowie zwischen 0,04 und 1 Lehrling. 
Die meisten Gesellen je Betrieb werden in den Kammerbezirken Berlin, 
Ntirnberg, Augsburg, Braunschweig und Ltibeck beschaftigt. Die durch
schnittliche Lehrlingsziffer erreicht nur in den Kammerbezirken Regens
burg und Breslau 1 Lehrling je Betrieb. Gegentiber 1913 haben sich 
meistens die Betriebsgrollen erhOht. 

Zum Arbeitsgebiet des Vergolderhandwerks gehOrt das Vergolden, 
Beizen und Polieren von Bilderrahmen, Mobeln, Mobelteilen und son
stigen Haushaltungsgegenstanden aus Holz und Metall. Abnehmer sind. 
Privatleute, Tischler· und Ladengeschafte. Die Wirtschaftslage des 
Handwerks hat sich besonders seit dem Jahre 1924 dauernd ver
schlechtert. :=:: Der Handwerkszweig der Musikinstrumentenmacher zahlt 2236 Be

temnacher triebe, in denen 2277 Inhaber, 2643 Gesellen, 759 Lehrlinge und 779 An
gestellte tatig sind. Unter den "Kleingewerbe"-Betrieben befinden sich 
950 Motorenbetriebe mit einer Leiatung von 3248 PS. Die Schichtung 
nach Betriebsgrollengruppen ist im Handwerk der Musikinstrumenten
macher au1lerst mannigfaltig. Neben 2076 Kleinbetrieben und 116 
kleineren Mittelbetrieben bestehen 31 grollere Mittelbetriebe und 
13 Grollbetriebe. In3 Grollbetrieben sind tiber 50 Gesellen tatig. 1m 
einzelnen: sind folgende Grollenklassen im Handwerk der Musikinstru
mentenmacher vertreten: 

Betriebe mit o Gesellen 59,5v.H. 

" " 
1 

" 
23,6 

" 
" " 

2- 3 
" 

9,7 
" 

" " 
4- 5 " 3,2 

" 
" " 

6-10 
" 

2,0 
" 

" " 
11-20 

" 
1,4 

" 
" " 

21-30 
" 

0,3 
" 

" " 
31-40 

" 
0,1 

" 
" " 

41-50 
" 

0,1 
" 

" " 
tiber 50 

" 
0,1 

" 
100,Ov.H. 

Das Handwerk der Musikinstrumentenmacher ist in seinen Stand
orten stark agglomeriert. Hauptsitz des Handwerks ist das Vogtland. 
1m Kammerbezirk Plauen wurden durch die Erhebungen der Handwerks-
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gruppe 1182 Innurigsbetriebe festgestellt. Etwa 1200 Betriebe stehen 
in diesem Kammerbezirk noch aullerhalb der Innungen. Diese Betriebe 
sind iedoch in der Gesamtz·ahl. von 2236 Betrieben n i e h t enthalten. 
Auller im Kammerbezirk Plauen ist das Handwerk der Musikinstumen
tenmacher noch stark in den Kammerbezirken Berlin, Dusseldorf, Dort
mund, Augsburg, Miinchen, Stuttgart und Darmstadt vertreten. Gegen
fiber dem Jahre 1913 hat sich die Zahl der Betriebe wenig verandert. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 118,2 Gesellen und 33,9 Lehrlinge. 
Die Durchschnittsziffern jeBetrieb schwanken zwischen 0,19 (Dussel
dorf) und 10,88 (Ulm) Gesellen, die der Lehrlinge zwischen 0,06 (Wies
baden) und 2 (Darmstadt undi Breslau). Nachst Uhn weisen noch die 
Bezirke Wiesbaden, Schwerin, Gera, Darmstadt, Erfurt, Miinster, Oppeln, 
Osnabruck, Sigmaringen, Chemnitz, Freiburg und. Lubeck hOhere Durch
schnittsziffern auf. Die Betriebsgrollen haben sich im Vergleich zur 
V orkriegszeit uberwiegend verringert. " 

Das Handwerk der Musikinstrumentenmacher" zerfallt in zablreiche 
Untergruppen. Die wichtigsten Zweige" sind Streichinstrumenten
macher, Zupfinstrumentenmacher, Holzblasinstrumentenmacher, Blech
blasinstrumentenmacher, Saitenmaeher, Bogenmacher, Bestandteil
macher, Futteral- und Etuismacher. Auch die Klavier- und Orgelbauer 
gehOren zum Handwerk· der Instrumentenmacher. Hergestellt werden 
samtliche Saiten-, Holzblas- und Blechblasinstrumente fur Orchester, 
Vereine, Privatabnehmer und Ladengeschafte. Reparaturen werden von 
den Musikinstrumimtenmachern nur in geringem Umfange ausgefiihrt. 
Mit dem Y ordringen der mechanischen Musik haben die Musikinstru
mentenmacher in der Nachkriegszeit erhebliche Absatzverluste auf dem 
Inlandsmarkt erlitten. Diesa wirkten sich in seiner Wirtschaftslage um 
so scharfer aus, als gleichzeitig die Ausfuhr zurUckging und sich 
die Importe hoben. Vor aHem die Konkurrenz der tschechoslowakischen 
Erzeuger hat sich insbesondere bei billigeren Instrumenten gegenuber 
der V orkriegszeit verstarkt. 

Das Handwerk der Spielwarenmacher umfa.Bt 308 Betriebe, in denen 
343 Inhaber, 1252 Gesellen, 33 Lehrlinge und 16 Angestellte tatig sind. 
Die Motorenverwendung konnte statistisch nicht erfallt werden. Die 
Betriebe setzen sich aus 230 Kleinbetrieben, 50 kleineren und 16 grolle
ren Mittelbetrieben und 12 Grollbetrieben, darunter 5 Betrieben mit mehr 
als 50 Gesellen, zusammen. Vertreten sind die folgenden Grollen
klassen: 

Betriebe mit o Gesellen 44,8v.H. 

" " 
1 

" 19,8 
" 

" " 
2- 3 

" 10,1 
" 

" " 
4- 5 

" 10,1 
" 

" " 
6-10 

" 6,2 
" 

" " 
11-20 

" 5,2 
" 

" " 
21-30 

" 0,6 
" 

" " 
31-40 

" 1,3 
" 

" " 
41-50 

" 0,3 
" 

" " 
uber 50 

" 
1,6 

" 
100,Ov.H. 
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Das Handwerk der Spielwarenmachel' findet sich ,vornehmlich in 
Bayern. Sachsen, Wiirttemberg und Mitteldeutschland. Die Zahl der 
Betriebe ist besonders groB in den Kammerbezirken Niirnberg, Miinchen, 
Dresden und Gera Bowie einigen anderen bayerischen und wiirttem
bergischen Kammerbezirken. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 406,5 Gesellen und 10,7 Lehrlinge. 
Durchschnittsziffern der Beschiiftigten je Betrieb liegen nur aus einigen 
wenigen Kammerbezirken vor. Unter ihnen steht del' Kammerbezirk 
Erfurt mit 19 Gesellen je Betrieb an del' Spitze. Es folgen die Kammer
bezirke Niirnberg, Ulm, Bayreuth, Liibeck und einige andere Kammer
bezirke. Die niedrigste Gehilfenzahl je Betrieb (0,33) wurde im Kam-' 
merbezirk Weimar festgestellt. 

Das Handwerk del' Spielwarenmacher stellt VOl' allem Spielwaren 
aus Holz und Blech: in einfacher und besserer Ausfiihrung her. Ab
nehmer sind Verleger, Ladengel?chiifte 'und Privatkundschaft. In del' 
Nachkriegszeit hat sich seine Wirtschaftslage mit dem Riickgang des 
Exportes, det Bevorzugung von Bewegungsspielen und del' Verstiirkung 
del' Sportbewegung erheblich verschlechtert. VOl' allem entzieht auch 
die Ausbreitung des Verlagssystems den Handwerksbetrieben zunehmend 
Boden. 

~.!~=::. Die kl?inen Handwerkszweige del' Gr~ppe Holz- und S~tzsto~-
aweige gewerbe, Wle z. B. Rechenmacher, ziihlen msgesamt 3485 Betneb61 mIt 

3608 Inhabern, 4555 Gesellen, 804 Lehrlingen und 298 Angestellten. 
Die Betriebe setzen sich zusammen aus 3196 Kleinbetrieben, 220 kleineren 
und 40 groBeren Mittelbetrieben und 29 GroBbetrieben. Die kleineren 
Handwerkszweig61 gliedern sich wie folgt nach GroBenklassen: 

Betriebe mit o Gesellen 71,9v.H. 

" " 
1 

" 
11,7 

" 
" " 

2- 3 
" 

8,1 
" 

" " 
4- 5 

" 
4,0 

" 
" " 

6-10 
" 

2,4 
" 

" " 
11-20 

" 
1,1 

" 
" " 

21-30 
" 

0,4 
" 

" " 
31-40 

" 
0,1 

" 
" " 

41-50 
" 

0,1 
" 

" " 
fiber 50 

" 
,0,2 

" 
100,Ov.H. 

Die kleinen Handwerkszweige del' Holzgewerbegruppe finden sich 
vornehmlich in Bayern, wo die Holzschnitzerei in groBem Umfange 
betrieben wird; ferner in Wiirtteruberg. Die Kammerbezirke Miinchen, 
Reutlingen, mm, Niirnberg, Kaiserslautern und Heilbronn ragen mit 
besonders hohen Betriebsziffern hervor. 1m weiteren Abstande folgen 
die sachsischen, badischen, mitteldeutschen, preuIlischen Kammerbezirke 
sowie del' Kammerbezirk Hamburg. Aus einer Anzahl von Kammer
bezirken sind keine Betriebe gemeldet, teilweise vermutlich infolge der 
verschiedenen Abgrenzung del' Berufe. Die Durchschnittsziffern der auf 
einen Betrieb entfallenden Beschaftigten schwanken in den einzelnen 
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Bezirken zwischen 0,13 und 5,71 Gesellen und zwischen 0,05 und 2 Lehr
lingen. Die Kammerbezirke Koblenz, Erfurt, Arnsberg~ Altona und 
Zittau weisen die hOchsten Durchschnittsziffern der Gesellen auf. 

Die Rechenmacher stellen Rechen fiir den Gebrauch in· der Land- 1. Roohon· 

wirtschaft, Forstwirtschaft und Gartnerei' her. Die Wirtschaftslage macher, 

des Handwerks ist nicht ungiinstig. Mit der wachsenden Ausbreitung 
von landwirtschaftlichen Maschinen verringern sich aber allmahlich die 
Auftrage. 

Die Holzschuhmacher stellen Holzschuhe ganz aus Holz oder aus 2~c::.:'~· 
Holz und Leder zur Verwendung in der Landwirtschaft, in einzelnen macher 

Gewerben (Brauereien, Asphaltbetriebe) und imHaushalt (Waschkiiche) 
her. Der Absatz erfolgt direkt an Privatleute und an Ladengeschafte. 
Wie das Schuhmacherhandwerk iiberhaupt, leidet das Holzschuhmacher
handwerk stark unter den Bedarfswandlungen, die in der Be
kleidung im Vergleich zur V orkriegszeit eingetreten sind. Der noch vor
handene geringe Bedarf wird zum erheblichen Teil durch Fabriken und 
durch Einfuhr, auch durch Heimarbeiter und Saisonarbeiter (Winter-
arbeit der Landwirte und Handwerker) gedeckt. 

Das Handwerk der Intarsienschneider fertigt an: Dekupierarbeiten 3·s::!:M~~n. 
jeder Art in Holz und Metall, Intarsien (Einlegearbeiten) in Holz, 
Metall, Perlmutter, Schildpatt, Kunsthorn, Elfenbein fiir die Mobelher-
stellung (Handwerk und Industrie), den Innenausbau im Baugewerbe, 
das Musikinstrumentengewerbe, die Uhrenindustrie. Aufierdem fallen 
in sein Arbeitsgebiet die Herstellung von Bordiiren in Holzmosaik und 
mit Perlmutter sowie von Wandschmuck (Landschaften, Stilleben). Ein 
groller Teil der Erzeugnisse (bei einem Betrieb beispielsweise 75 %) 
wird ausgefiihrt. Abnehmer sind Ladengeschafte und Wiederverkaufer. 
Der Auftragsbestand des Handwerks hat sich in der Nachkriegszeit im 
Zusammenhang mit den Wandlungen der Stilrichtung und den er
schwerten Exportbedingungen (Nordamerika, Siidamerika, Frankreich, 
Italien) stark verringert. 

Die Elfenbeinschnitzer erzeugen Schmuckwaren und Gebrauchs- 4.=ein. 
gegenstiinde aus Elfenbein in ahnlicher Ausfiihrung wie Drechsler- er 
arbeiten (z. B. Figuren, Briefoffner usw.). Ihre Wirtschaftslage ist 
bei fachlicher Tiichtigkeit nicht ungiinstig. . 

8. Nahrungs- und OenuBmittelhandwerke (XVI) 

Zur Gruppe der N a h run g s mit tel han d w e r k e geh1iren die 
Miiller, Backer, Konditoren, Fleischer und Schlachter, Molker und Kaser, 
Brauer, Malzer und Brenner sowie einige kleinere Handwerkszweige. 

Insgesamt umfaEt die Gruppe Nahrungsmittelhandwerke: 
Betriebe. . • . . = 227775 
beschaftigte Personen = £>41 451 

Inhaber . 
Gesellen 
Lehrlinge 
Angestellte 

davon 
227123 
178484 
104201 

31643 
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Nach Betriebsgrollengruppen zergliedern sich die Nahrungsmittel
handwerke wie folgt: 

Kleinbetriebe . 221890 = 97,4 v.H. 
Kleine Mittelbetriebe 5 137 2,3" 
Grolle Mittelbetriebe 498 = 0,2 " 
Grollbetriebe . 250 =' 0,1 " 

----------------------------~~-Zusammen . 227775 = 100,0 v.H. 

Von dem gesamten Handwerk entfallen auf die Gruppe der Nah
rungsmittelhandwerke 17,4'%, der Betriebe und 14,6'% der in der 
Handwerkswirtschalt beschaftigten Personen. 

Nach der Statistik fiir das "Kleingewerbe"l) werden in der Gruppe 
der Nahrungsmittelhandwerke 145668 Motorenbetriebe mit 873513 PS 
verwendet. Auf je 100 beschaftigte Personen kommen 115,7 PS. 

Die Verteilung der Betriebe und Personen auf die einzelnen 
Gruppen des Nahrungsmittelhandwerks ist folgende: 

Umfang, soziale und betriebliche Gliederung 

Summe Betriebe mit Sum me von 1-4 
1. 2. 3. 4. von 1-3 (Inhaber, 

Be- (Inhaber, Gesellen, In- Ge- Lem- Ange- d. . 
triebe Gesellen. Lehr- . ., 

~<:l ., 
~<:l haber sellen linge stellte Lehr- linge, ~<:l ., o~ ., 
0;:::: eo-linge) Anffie- co;:::: .... ., I: I~ I'" stel tel .... 

I 0 "<I' .... 

1. Miiller ....• 30169 30087 19736 4618 1642 54441 56083 29546 567 40 
2. Bl1cker S) ... 97712 97501 80635 5430~ 11596 282489 244035 95383 2157 125 
3. Konditoren . . 8700 8735 9674 5569 7545 23978 31523 8253 387 41 
4. Fleischer . . • 84392 84374 56946 38214 9730 179534 189264 82577 1561 170 
5. Molker, Kl1ser . 2608 2297 2323 587 160 5207 5367 2530 69 6 
6. Brauer. Miilzer 2699 2592 7517 749 451 10858 11309 2210 317 101 
7. Sonst. Zwe~ 1495 1537 1653 161 519 3351 3870 1391 79 15 

. ., 
~ 
0 
eo; 
... ., 
~ 

1 
~ 

1 
f 

, 
j 

2277751227123117848411042011316431 5098081 541 451 1221 890151371 4981 21 

a) MillIer Die Handwerksmiillerei umfallt 30169 Betriebe, in denen 30087 In-
haber, 19736 Gesellen, 4618 Lehrlinge und 1642 Angestellte tiitigsind. 
Die Statistik des "Kleingewerbes" weist unter 33878 kleingewerblichen 
Miihlen 33427 Motorenbetriebe mit 424820 PS aus. Vorherrschend sind 
in der Handwerksmiillerei die Kleinbetriebe. Neben 29 546 Klein
betrieben wurden 567 kleinere una 40 grollere Mittelbetriebe sowie 

1) Wirtschaft und Statistik, Jahrg.28, Heft 20. 
I) Hierin sind 258 gemischte Bl1cker- und MUllerbetriebe sowie 57 gemischte 

Blicker- und Konditorbetriebe enthalten. 
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16 GroBbetriebe gezablt. 1m einzelnen ergibt sich fiir die Handwerks
miillerei folgende Gliederung nach BetriebsgroBenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 62,4 v.H. 
" " 1" 28,5 " 
" ,,2- 3" 7,1 " 
" ,,4- 5" 1,3 " 
" "6-10,, 0,6 " 
" "11-20,, 0,1 " 

lOO,Ov.H. 

Die Handwerksmiillerei ist vor allem in den landlichen Kammer
bezirken stark vertreten. Besonders zahlreiche Betriebe wurden in den 
Kammerbezirken Konigsberg, Halle, Breslau, Magdeburg und Stettin 
festgestellt. Ferner Mufen sich die handwerklichen Miillereibetriebe in 
den bayerischen Kammerbezirken sowie in den Kammerbezirken Berlin, 
Bielefeld, Frankfurt a. d. 0., Harburg, Kassel, Liegnitz, Wiesbaden, 
Darmstadt, Ulm und Weimar. In Preufien, Sachsen und Liibeck iiber
steigt die Zahl der Betriebsinhaber, wahrscheinlich infolge der starke
ren. Verbreitung von Personalgesellschaften, die ZahI der Betriebe. 1m 
Vergleich zum Jahre 1913 hat sich in den Bezirken der fUr die v'or
kriegszeit berichtenden Handwerkskammern die Zahl der Miillerei
betriebe iiberwiegend vermehrt. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 65,4 Gesellen und 15,3 Lehrlinge, auf 
je 100 Gesellen kommen 23,4 Lehrlinge. 

Die DurchschniUsziffern der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen 
schwanken zwischen 0,21 (Bremen) und 2,40 (Altona), die der Lehrlinge 
zwischen 0,01 (Koln) und 0,34 (Passau) je Betrieb. Nachst Altona 
sind mit groBeren Betrieben besonders die Kammerbezirke Konigsberg, 
Miinster, Miinchen, Stuttgart, Karlsruhe und Schwerin besetzt. Auf 
einen Betrieb entfallt im Durchschnitt eine aufierordentlich niedrige 
Zahl von Lehrlingen. Am starksten ist die Lehrlingshaltung in den 
Kammerbezirken Passau, Schwerin, Frankfurt a. d. 0., Konigsberg, 
Schneidemiihl und Stettin. Eine einheitliche Entwicklung der Betriebs
groBen konnte im Vergleich zur V orkriegszeit nicht festgestellt werden. 

Die Handwerksmiillerei besorgt die Ausmahlung von Getreide und 
Futterpfianzen zu Mehl fiir den Nahrungsgebrauch und zu Futtermitteln. 
Sie umschlieBt sowohl Lohnmiihlen, die lediglich die Vermahlung gegen 
Entgelt besorgen, als auch Handelsmiihlen, die Getreide fiir eigene Rech
nung kaufen und vermahlen. V orherrschend ist unter den Handwerks
miillereien jedoch durchaus die Lohnmiillerei. Abnehmer der Hand
werksmiillereien sind Landwirte, Backer und sonstige Hersteller von 
Backwaren. Der Bescbaftigungsgrad der Handwerksmiillerei hat sich 
in der Nachkriegszeit infolge der zunehmenden Konkurrenzder GroB
betriebe und infolgeevon Wandlungen in der Nachfrage gesenkt. Den 
Handwerksmiillereien schadetvor allem auch die starke Einfuhr von 
auslandischem Mehl und Auslandsgetreide, das die GroBmiihlen zu billi
gen Seefrachten beziehen. Auf die Yerarbeitung von Inlandsgetreide und 
den Absatz an Inlandsmehl in erster Linie angewiesen, miissen die Hand-
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werksmiillereien unter dem Drucke der Absatznot auch die langfristige 
Kreditpolitik der groBen Handelsmiihlen mitmachen. Dazu kommt, daG 
die Verbraucher stark das aus Auslandsweizen hergestellte Mehl bevor
zugen. Hinsichtlich der Vermahlung von Futtermitteln sind die kleinen 
Lohnmiihlen (Kundenmiihlen) vor allem von der Gestaltung des 
Schweine- und Viehmarktes abhangig. Trotz niedriger Mahllohne 
schrotet jedoch die Landwirtschaft in wachsendem Umfange die benotig
ten Futtermittel selbst. Infolge der ungiinstigen Wirtschaftslage 
herrscht daher in der Nachkriegszeit ein starkes tJberangebot von 
Miillergesellen. 

b) Bilcker Das Backerhandwerk umfaBt 97397 Betriebe mit 97 186 Inhabern, 
80133 Gesellen, 54133 Lehrlingen und 11561 Angestellten1

). Nach 
der Statistik des "Kleingewerbes" entfallen von den 101 955 Betrieben 
44 847 auf Motorenbetriebe, die iiber eine Motorenleistung von 
119794 PS verfiigen. Neben 46090 Betrieben ohne Gesellen sind 
48994 sonstige Kleinbetriebe, 2141 kleinere und 125 groG ere Mittel
betriebe vorhanden. Von den 47 GroGbetrieben beschaftigen 14 Betriebe 
iiber 50 Gesellen. AnteilmaGig setzt sich die Zahl der Betriebe aus 
folgenden BetriebsgroGen zusammen: 

Betriebe mit o Gesellen 47,3v.H. 

" " 
1 

" 
37,7 

" 
" " 

2- 3 
" 

12,7 
" 

" " 
4- 5 

" 
1,5 

" 
" " 

6-10 
" 

0,6 
" 

" " 
11-20 

" 
0,1 

" 
" " 

iiber 20 
" 

0,1 
" 

100,Ov.H. 

Das Backerhandwerk ist im Verhaltnis zur Einwohnerzahl gleich
maGig iiber aIle Kammerbezirke verteilt. Die Zahl der Betriebe hat sich 
in den einzelnen Kammerbezirken ungIeichmaGig verandert. Der Zu
nahme in einzelnen Kammerbezirken steht eine Abnahme in anderen 
Kammerbezirken gegeniiber. Auf je 100 Betriebe entfallen 82,3 Gesellen 
und 55,6 Lehrlinge. 

Auf einen Betrieb entfallen im Durchschnitt der Kammerbezirke 
zwischen 0,19 (Reutlingen) und 6,43 Gesellen (Hamburg) und zwischen 

') Die Berufszlihlung 1925 weist folgende Berufstatigen fur das gesamte 
Backergewerbe aus: 

Backer: Se. m. w. 
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In abhll.ngiger Stellung • . . . . . . • • • • 145888 145012 876 
davon in: 

W 78. Bll.ckerei und Konditorei • . • • • • .. 140689 
W 79. Herstellung von Keks, Zwieback, Waf- • 

feln usw.. • .. •..••... 1246 
W 82. Kakao-, Schokoladen-, Konfitiirenindustrie 698 

sonstigen Wirtschaftszweigen • . . • •• 2 805 
In selbstltndiger Stellung ..... 85 849 

Insgesamt • • . 231 237 

140464 175 

1098 148 
698 5 

2767 48 
81962 8897 

226964 4278 



0,2 (Flensburg) 'und 1,09 (Lubeck)' Lehriingen. Hohere Durchschnitts
ziffern als 1 Gesell~n je Betrieb haben nur die Kammerbezirke Altona, 
Berlin, Breslau, Konigsberg; Munchen, Leipzig, Hamburg, Lubeck und 
Bremen. Die dur'lhschnittIiche Lehrlingsziffer bleibt in allen Kammer
bezirken auJler dem Kammerbezirk Lubeck unter 1 Lehrling ie Betrieb. 
HinsichtIich der Betriebsgrollen Ui.llt sich im Vergleich zur V orkriegs
zeit gleichfalls keine einheitliche Entwicklung feststellen. 1m Bii.cker
handwerk wird beim Absatzder Erzeugnisse eine grolle Zahl von Ange
stellten beschiiftigt. Auf je 100 Betriebe wurden 11,9 Angestellte er
mittelt. Auf ie 100 Gesellen entfallen 67,6 LehrIinge. 

Als kombinierte Betriebe wurden 258 Bfickerei- wid Mullereibetriebe 
mit 258 Inhabern, 408 GeseIIen, 120 Lehrlingen und 29 Angestellteri so· 
wie 57 Backerei- und Konditoreibetriebe mit 57 Inhabern, 94 Gesellen, 
50 Lehrlingen undo 6 Angestellten geziihlt. 

Die Wirtschaftslage jm Backerhandwerk1
) kann ala verhli.ltnismall~g 

giinstig angesprochen werden. Allerdings hat der Mehlverbrauch gegen
iiber der Vorkriegszeit nachgelassen, wahrend gleichzeitig die Zahl .der 
Betriebe sich im ganzen vermehrt hat. Die Konkurrenz der Brotfabriken 
und Konsumvereinsback:ereien ist im Vergleich zur Vorkriegszeit eben
falls gewachsen, wird iedoch in ihrer vollen Auswirkung durch das 
N achtbackverbot gehemmt. 

Das Konditorhandwerk umfallt 8700 J3etriebe mit 8735 Inhabern, 
9674 Gesellen, .5569 Lehrlingen und 7545 AngesteIIten2). Die hohe 
Zahl der Angestellten wird durch den Kaffeebetrieb und ebenso wie 
beim Backereihandwerk durch die enge Verbindung mit Ladenhandel 
bedingt. Die, Verwendung von. Motoren konnte durchdie Statistik des 
,,Kleingewerbes" fiir das Konditorhandwerk nicht gesondert festgestellt 
werden. Neben 8253 Kleinbetrieben - darunter 4243 Betriebe .ohne 
Gesellen - wurden 387 kleinere und 41 grollere Mittelbetriebe Bowie 
19 Grollbetriebe geziihlt. Von den Grollbetrieben beschaftigen drei 
Betriebe mehr als 50 Gesellen undArbeiter. Ebenso mannigfaltig wie 
die Gliederung nach Betriebsgro.Bengruppen ist im. Konditorhandwerk. 
die Zusammensetzungder Betriebe nach Grollenklassen. Von der 
Gesamtzahl der Betriebe entfallen auf: 

, I) tJber das Backerhandwerk wurde eine Sondenmtersuchung durchgefiihrt. 
Ihre Ergebnisse sind im Band 8 verijffentlicht. " 

f) Durch die Berufs~ahlung von. 1925 werden ~'das' Konditorge~erbe ins~, 
gesamt folgende Berufstiitige nacllgeWlesen: " ' 

K'onditoren: ·Se. D;l.. .W. 

I,n abhiingiger Stellung . . . . . . . . '.' . 21557 21455 102' 

davon in: 
W 78. Backerei und Konditorei . • . . . . . 
W 82. Kakao-, Schokoladen-, Konfitllrenindustrie . 
W 79. Herstellung von Keks,Zwieback,W aHeln usw. 

sonstigen Wirtschaftszweigen .". '.'. " 

17800 
1661 

120 
2476 ' 

, 17283 67 
1642 19 
. 120 
2460 16 

In selbstandiger' Stellung . . . . ~. _.;......; . .....;.....;....;.._..;..;;..,;,.;;.._..;..,;;.,;,.;;.......;= 7864 7461 403 
Insgesamt 29421 28916 505 

11 Enquete-AusschuS. m. 8. Arbeltogr., 1. Band. 149 
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Betriebe mit o Gesellen 48,8v.H. 
;, " 1 

" 32,0 
" " " 

2- 3 
" 

14,1 
" 

" " 
4- 5 

" 
2,8 

" 
" " 6-10 

" 
1,6 

" 
" ", 11-20 

" 
0,5 

" ." " 21-30 " 
0,1 " 

" 
" '31~40' 

" 
0,1 

" 
100,Ov.H. 

, Das Konditorhandwerk ist ein vorwiegend stadtisches Gewerbe. Be
sonders zahlreich sind die Konditoreibetriebe vertreten in den Kammer
bezirken Dusseldorf (750 Betriebe) Berlin (521 Betriebe) und MUnchen 
(440 Betriebe), sowie in den Kammerbezirken Dortmund; Breslau, 
Koln, Wiesbaden, Augsburg, Numberg und Hamburg. In den mehr land
lichen Ka,mmerbezirken treten die reinen Konditoreien zuruck gegen
,uber den gemischten Betrieben. Diese sind haung als Backereibetriebe 
gezahlt. 1m Vergleich zur Vorkriegszeit hat die Zahl der Konditorei-
betriebe in allen Kammerbezirken zugenommen. ' 

Auf je 100 Betriebe entfallen 111,2 Gesellen und 64 Lehrlinge. In 
Betrieb werden im Durchschnitt der einzelnen KammerI>ezirke zwischen 
0,33 (Regensburg) und 2,98, (Berlin) Gesellen und zwischen 0,17 
(Aurich) und 1,50 (Stadthagen) Lehrlinge beschaftigt. Etwa die Halfte 
der Kammerbezirke bleibt unter der Durchschnittsziffer von einem Ge
sellen je Betrleb; ein Lehrling je Betrieb oder daruber wurde nur in 
den Kammerbezirken Bielefeld, Breslau, Frankfurt a. d. 0., Magdeburg, 
Mannheim, Bremen, Detmold und Stadthagen ermittelt. Gegenuber 1913 
ist teils eine VergroJlerung, teils eine Verkleinerung der BetriebsgroUen 
eingetreten. 

In der Wirtschaftslage des Konditorhandwerks ist eine merkliche 
Verschlechterung gegenuber der Vorkriegszeit eingetreten1

). Die Zu
nahme der Betriebe und der steigende Wettbewerb der Backereien, der 
Warenhauser und groJlen Gaststattenbetriebe $ind als Ursachen dafur 
anzusehen. 

1iJc=::' Das Fleischerhandwerk umfaUt 84392 Betriebe, 84 374 Inhaber, 
56946 GeseIlen, 38214 Lehrlingen und 9730 AngesteIlte2

). Fur 87740 

1) O'ber das Konditorhandwerk wurde eine. Sonderuntersuchung durchgefiihrt. 
Ihre Ergebnisse sind im Band S veriiffentlicht. . ' 

I) Dureh die Berufszll.hlung von 1925 wurden fUr das Fleischergewerbe 
folgende Berufstitige nachgewiesen: 

Fleischer, Schlichter: Se. m. w. 
In abhl1ngiger Stellung . . . . . . . 106 145 105937 208 

davon in: 
W 8S~ Fleischerei, SChlachthiuser usw. 102401 102 265 136 

lonstigen Wirtschaftszweigen. . S 744 S 672 12 
00 

In selbstindiger Stellung. (W 83/a 1, a ~2, ... a;.;.;.f.;.;.r.):...;... -.;.....;..._7.;.;8;..;9;.;;2.;;.4~7~5-:7:":'64~8::-:-:160:":' 
Insgesamt . 185 069 181 701 8 368 
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Betriebe des "Kleingewerbes" weist die Statiatik 46 748 Motorenbetriebe 
nac~, die ~ber 174802 PS verfiigen. Die,Betriebe gliedem sich in 82 577 
KlembetfJebe, darunter rund 50 000 Betrieoo ohne Gesellen in 1561 
kleinere Mittelbetrieoo, 170 groJlere Mittelbetriebe und 84 GroJlbetriebe. 
'Ober 50 Gesellen und Arbeiter sind in 16 GroJlbetrieben tatig. Anteil~ 
maJlig setzt sich die Zahl der Betriebe aus folgenden GroJlenklassen 
zusammen: 

Betriebe ; mit o Gesellen 58,8v.H. 

" " 1 
" 29,7 

" 
" " 

2- 3 
" . • 9,3 

" 
" " 

4- 5 
" 1,3 

" 
" " 

6-10 
" 0,5 

" 
" " 

11-20 
" 0,2 

" 
" " 

21-30 
" 0,1 

" 
" " 

liber 30 
" 0,1 

" 
100,Ov.H. 

. Das Fleischerhandwerk ist wiEi das Backerhandwerk entsprechend 
der Einwohnerzahl gleichmaJlig iiber alle Kammerbezirke verteilt. Die 
grpJlte Zahl von Fleischerbetrieben wurdel in den Kammerbezirken 
Berlin, Diisseldorf, Miinchen, Darmstadt, Breslau, Frankfurt a. d. 0., 
Konigsberg und" Niirnberg festgestellt. 

Die Zahl der Betriebe hat seit dem Jahre 1913, soweit Vergleichs
zahlen vorliegen, in den einzelnen Kammerbezirken teils zu, teils ab
genommen. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 67,5 Gesellen und 45,3 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gesellen kommen 67,1 Lehrlinge. Die :Ourchschnittsziffer 
der auf einen Betrieb entfallenden Gesellen schwankt in den einzelnen 
Kammerbezirken zwischen 0,17 (Ulm) und 1,66 (Koln) und zwischen 
0,14 (Niirnberg, Hamburg) und 0,78 (Breslau) Lehrlingen. 'Ober die 
Durchschnittsziffer von einem Gesellen ie Betrieb gehen nur die 
Kammerbezirke Altona, Berlin, Koln, Dresden, Stuttgart, Hamburg 
und Liibeck hinaus. Die Durchschnittsziffer der Lehrlinge bleibt in der 
Mehrzahl der Kammerbezirke unter 0,6 je Betrieb. Gegeniiber dem 
Jahre 1913 sind keine wesentlichen Veranderungen in den Betriebs
groJlen eingetreten. 

Die Wirtschaftslage des Fleischerhandwerks1
) wird in der Nach~ 

kriegszeit durch die Veranderungen in den Konsumgewohnheiten und den 
verschlirften Wettbewerb der GroJlunternehmen (Fleischwarenfabriken, 
Konsumvereinsschlachtereien, Filialuntemehmen) ungiinstig beeinfluJlt. 
Doch tindet das Fleischerhandwerk eine starke Stiitze in .der wachsenden 
Verstadterung der deutscben Bevolkerung, die auf eine . Erhohung des 

, Fleischverbrauches hinwirkt. 

I) {)ber das Fleischerhandwerk wurde en'te Sonderuntersuchung durchgefiihrt. 
Ihre Ergebnisse sind im Band S verl)ffentlicht. 
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e) Molker, DasHandwerk der M'olker unll Kaser umfallt: 2608 BetriebEi ,init 
Kliser 2297 Inhabern, 2323 Ge8elle~,'587:,Lefulingen, und 160 AngesteUten~). 

Auller 2530 Kleinbetrieboo wurden 75 Mittelbetriebe und ,3 Groll~ 
betriebegezahlt. Naehden 'einzelnen Grollenklassen' zeigt'dasHand
werk der Molker und Kaser! folgende Gliederung:'~,' 

:,. 'I': 

Betriebe mit o Gesellen 43,2v.H. 

" " 
1 .", 42,5 

" 2- 3" 
1:, 

11,3 " " " " 
" " 

4- 5 
" 

1,6 
" 

" " 
6-10 

" 
1,1 ", 

" " 
11-20 ), 0,2 

" 
" " 

,uber 20 
" 

0,1 
" 

100,Ov.H. 
I 

Der HandwE'rkszweig der Molker und Kaser ist in Bayern und 
Wurttemberg stark'vertreten. die Kammerbezirke Augsburg, Munchen 
und mm weisen die hOchste Zahl von Betrieben auf. Mit Kaserei
betrieben ,sind fernernoch : die; I Kammerbezirke Niirnberg, Passau, 
Zittau,LiE.'gnitz,Breslau;Weimar, Lubeck und Konstanz in starkerem 
Umfange, besetzt. Der,Gewerbezweigwird iedochvielfach nichtzliin 
Handwerk g~rechnet. ", . ' ') , ' 

Auf je 100 Betriebe entfallen 89',i Geselleri und 22,5 Lehrlinge, 'aUf 
, je 100 Gesellen,25,3 Lehrling~." , : 

Die Durchscl\nittsziifer\"j0"Betrieb sehwankt zwischenO,27'uhd 
5,56 Gesellen und zwischen 0,08 und 2 Lehrlingen. Die grollten Durch
,schnittsziifern, weist der, Bezirk Breslau mit 5,56 Gesellen und 2 Lehr-
lingen j6 Betrieb auf. ; , ' 

Die Molker und Kaser stellen Butter, Weichkase und Hartkase 
verschiedener Sorten her. ~bnehmer sind Privatkundschaft ,und Laden~. 
gesehafte. Das AUfkommeri'der Molkereigenossenschafteri hat das Ar~ 
beitsgebiet des Kaserbandwerks; aullerordentlich beschrankt und seine 
Abhangigk~it von del', L!indwirtschaft verstarkt. Die WirtschaftsI~o.e 
ist besonders bei den We~ehkasereien gedriickt. Bei den Hartkasereien 
macht sieh'die Einfuhr 'aus der Sehweiz nachteilig bemerkbar. ' 

:, l' 

,I) Die Berufszllhlung ': von, 1925 • weist Un Molkereigewerbe eine erheblich 
hlihere Zahl von BerufszugehQrigen, aus. lIJ.' den Ergebnissen derBerufszllhlung 
sind jedoch die in der l,liridlichen ,KlI.sebereitv.ng, z. B. die in, den Molkereigenossen-, 
schaften beschll.ftigten PersQnenIl1itllnthalt~n. 

; • • I.. • 

m. " w. . !.; .~*fel'ker,: "Kti.s~r: 
In jl,bhll.ngiger Stellung, . ' , '. 

S~. 
78590 69434 9156' 

davon in: 
W 1. Landwirtschaft . . . . • . . • .. 65971 57965 8006 
W 85. Molkerei, Herstellung von Butter, Klise , 

, i, >Ilnd Milchdauenoiaren;',L" ~,:,.:, ~' '. 12107 11015 ";1092 
~onstigen Wirtschaftszweigtiu', ':'!"~: ,:; ,'. ' : "';: 512 '4M "58" 
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l : ..Pas. Handwerk. der Brauer; Malief ,nna Brenner umfaGt2699 Be- f) :Brauer 
tp.~h"· nut!2592 Inhabel'n,7517 Gesellen; ' .. 749: Lehrlirigeri und 451 An- ::~ 
g~~llten. Von; ,den erfafiten. Betriebensind,2210Kleinbetrlebe 317 
kle~ere und 101 grofiere Mittelbetriebe. Alillerderri. sind 71 Grofi
betrlebe vo~handen, von denen 6 :Betriebe mehr als 50 Gesellen beschiil. 
tigen. Die 'GliE1derung des Hlindwerks: nach Gro.BenklaSsen zeigt im 
einzelnen foIgende Zusammenstellung: .' . 

, .. 
,; 

Betriebe mit 0 Gesellen: 46,9v.H. 
.i" " 1 

" 21,9 
" ,," " 

'2-:- 3 
" 13,1 

" " 
. 1" 

" 
4...,.... 5 

" 
( ; ~ 6,2 

" 6-10 : ~ 5,6 " " " 
: ~ 

" 
~ " 

11-20 
" 3,7 

" " " 
21-30 

" 1,4 
" ." " 

31-40. ;1 ~. .. .' ," .. 0,7 i, 

" " 
41...,...50 

" 
:J 0,3 

" 
" " 

tiber 50 
" 0,2 " 

.: toO,? v.B:. ii 

Die meist&n HandwerkSbetriebe finden. sich in den bayerischen 
Kammerbezirken. 1m weiteren Abstande folgeri ;die wiirttembergischen, 
einige preufiische Kammerbezirke (voran FraiJ.kfilrta. d..O., Dusseldorf, 
Berlin und Liegnitz) sowie die Kammerbezirke K<instarizund Weimar. 
Auf die einzelnen Handwerksberufe der' Brauer, Miilzer' undBrenner 
konnte die Gesamt.zahl der Betriebe nicht exakt aufgeteilt werden. In 
Bayern und Wiirttemberg dii.rfte die Mehrzahl der Betriebe iedoch auf 
die Brauer und Malzer, in Praufien auf die Brenner entfallen. Gegen
iiber dero Jahre 1913 hat sich die Zahl der Betriebe allgemein 
verringert. . 
. '., . Die Durchschnittsziifern der Beschii.ftigten ie Betrieb wei sen von 

KanUnerbezirk zu Kammerbezirk aufierordentliche Unterschiede auf; So' 
schwankt die Durchschnittsziifer der Gesellen ie Betrieb zwis'chen' 0,41 
irri ,Kammerbezirk Kaiserslautern und 15 im Kammerbezirk Konigsberg. 
Die 'Zahl der Lehrlinge bewegt sich' zwischen 0,03 im Kammerbezirk 
Kaiser!!llautern und 3 im Kammerbezirk Breslau; Die hOchsten Durch
scbrlittsziifern der Gesellen wurden in deQ Kammerbezirken Konigsberg, 
Oppem, Aachen, Freiburg, Berlin, Passau, Miinchen; Nurnl1erg und 
Karlsruhe festgestellt. 1m Brauereigewerbe hat· sich,' gefordert dureh 
wirtschaftspolitische Ma.Bnahmen, seit der V orkriegszeit eine stiirmische 
Konzentrationsbewegung durchgesetzt, die noch nicht zum Abschlu.B 
gekommen ist. Trob starker Verdri,ingungstendenzen haben sich bisher 
aber noch viele kleine und mittlere Betriebe im Wettbewerb mit den 
GrbBuntemehmen und Grofibetrieben behaupten: konnen. Sie konnten 
sichhierbei vor allem auf Vorteile auf dem Absatzmarkt stiitzen . 

. Die sonstigen Zweige des Nahrungs- und Genufimittelhandwerks, g}z~;:~ge 
wie' z. B. die Zigarrenmacher usw., zahlen 7;usammen 1495 Betriebe mit 

IS:> 



1537 Inhabern. 1653 Gesellen. 161 Lehrlingen und 519 Angestelltenl) . 
. Unter den Betrieben sind 1391 Kleinbetriebe, 79 kleinere Mittelbetriebe, 
15 groGere Mittelbetriebe und 10 GroGbetriebe vorhanden. Die Zahl 
der Betriebe verteilt sich wie folgt nach den einzelnen GroGenklassen: 

Betriebe mit 0 Gesellen 76,3 v.H. 
" " 1" 9,8 " 
" ,,2- 3" 7,0 " 
" ,,4- 5" 2,9 " 
" "6-10,, 2,3 " 
" "11-20,, 1,0 " 
" "21-30,, 0,4 " 
" "31""':'40,, 0,2 " 
" "41-50.,, 0,1 " 

100,Ov.R. 

Die sonstigen Zweige des Nahrungs- und GenuGmittelhandwerks 
finden sich uberwiegend in Bayern, Wurttemberg, in den Hansestadten. 
Sachsen und Berlin. 

Die Durchschnittsziffer der Gesellen ie Betrieb schwankt in den 
einzelnen Kammerbezirken zwischen 0,18 und 4,11 Gesellen, die der' 
Lehrlinge zwischen 0,01 und 2,06. GroGere Betriebe sind vor aUem in 
den Kammerbezirkfn Berlin, Lubeck, Dresden. Erfurt, Heilbronn, 
Kaiserlautern und Dusseldorf vorhanden. 

Unter den sonstigen Zweigen sind die Betriebe der Konfitiiren
hersteller, Bonbonkocher und ZuckerwarenhersteUer sowie der Zigarren
macher neben anderen Gewerbezweigen enthaUen. 

9. Bekleidungs- und Reinigungshandwerke (XVII) 

ZU den Bekleidungs- und Reinigungshandwerken gehOren folgende 
groGere Handwerkszweige: Schneider und Schneiderinnen, Kurschner 

1) Durch die Berufsz!i.hlung von 1925 wurde in den sonstigen Zweigen des 
. Nahrungs- und GenuBmittelgewerbes die folgende Zahl von beschaftigten Personen 
festgestellt: . 

davon in Bebieben mit . 
Handwerk insgesamt 1 bis S Personen 

B . b Ip I davon B . b Ip I davon ebie e ersonen Lehrlinge etrie e ersonen' Lehrlinge 

KOnfiturenhersteller·1 2249 1 78M 1 290 'I 949 1 2124 1 44 

davon in Bebieben mit 

4 bis 5 Personen 6 und mehr Personen 

B . b /p ,I davon B . b /p / davon.' etrie e ersonen ILehrlinge etrie e ersonen Lehrlinge 

KonfitUre,nhersteller·1 895 1 1756 1 78 I 460 1 8589 'I 178 
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und Mutzenmacher, Hutmacher, Putzmacher, Handschuhinacher Schuh
macher, Wascher, Bugler, Friseure und Peruckenmacbe~. Von 
den kleinen Ha~dwer~szweigen. des Bekleidungs- und Reinigungsge
werbes wurden dIe Wascbeschnelder und Wiscbestickerinnen gesondert 
erfaBt. 

Die Gruppe der Bekleidungs- und Reinigungsbandwerke erscbeint in 
rolgender Zahlenstarke: -

Betriebe . . .. 445 604 
bescbaftigte Personen 866 035 

davon: 
Inhaber. . 
Gesellen . 
Lebrlinge . 
Angestellte 

447364 
239259 
167404 
11018 

N acb BetriebsgroL\engruppen 
Reinigungshandwerke wie folgt: 

gliedern sicb die Bekleidungs- und 

Kleinbetriebe. .. 432630 97,1 v;H. 
Kleine Mittelbetriebe. 10 886 2,5 " 
Gro.lle Mittelbetriebe 1 456 0,3 " 

·Gro.llbetriebe. . . 532 - 0,1 " 
----~------------~~~ 'Insgesamt 445504. . 100,Ov.H. 

Auf die Bekleidungs- und Reinigungsbandwerke entfallen 34,1% 
aller Handwerksbetriebe und 23,3%, aller im Handwerk beschiftigj;en 
Personen. 

Durcb die Statistik des "Kleingewerbes"l) wurden einscblie.lllicb 
~es Friseurgewerbes 15 467 Motorenbetriebe mit 27 507 PS festgestellt~ 
Auf je 100 Beschiftigte entfallen lohne Friseurgewerbe) 2,8 PS. . 

Die Betriebe und die in ihnen beschiftigten Personen verteilen sicb 
auf die einzelnen Bekleidungs- und Reinigungsbandwerke wie foIgt: 
(siebe umstebende Tabelle S. 156). 

Die Handwerkszweige der Schneider und Schneiderinnen umfassena)ss=der, 
zusammen 214999 Betriebe, in denen 215972 Inhaber, 123 325 Ge~ :u",... .. 
sellen, 94013 Lebrlinge und 4583 AngestelltJe titig sind"). Die Mo-

1) Wirtschaft und Statistik: 1928, Heft 20. 
2) Durch die Berufszli.hlung von 1926 wurden folgende Berufst&tige ermittelt: 

Schneider und Schneiderinnen: 

In abhiingiger Stelhing • • . • • • . . 
davon in 

W 96. Schneiderei und Kleiderherstellung 
W 97. WlI.scheherstellung. . . . • . 
W 114. Waren- und Produktenhandel . 
W 42. Wirkerei und Stickerei , . . 
W 138. Heer und Marine . • . . • . 

sonstigen Wirtschaftszweigen . 

Se. m. w. 
307367 147114 160263 

280028 
7373 
721p 
4823 
1266 
6663' 

137483 
1689 
1707 
2202 . 
1220 . 
2913 

142646 
6784 
6608 
2621 

46 
3760 

ISS 



Umfang, soziale und betriebliche Gliederung 

Summe Betriebe mit Summe von 1-4 

Be-
t. 2. 3. 4. von 1-3 (lnhaber, 
In~ Ge- GeselIen, Lehr- • II> . II> 

gnhaber, 

~ 
Ange-

triebe eselIen, Lehr-
haber seUEm 

II> Odd 
linge stelIte Lehr- . linge, Od . 4) o~ .. O:::l C<I-linge) Anffie- a:>:::l ,... II> I II> 

ste te) I~ I'" _rtJ 
0 "<!< ,... 

1. Schneider, 
~innen ..••. 214999 215972 123325 94013 4583 433310 437893 ~07374 6261 1004 

2. Kiirschner, 
Miitzenmacher 4728 4836 8340 2452 2445 15628 18073 4136 496 68 

3. Hutmacher .• 971 1008 ,1455 153 214 2616 2830 877 71 14 
4. Putzmacher. . 12530 12774 14592 11790 1728 39156 40884 11707 692 80 
5. Handschnh-

macher .•.•. 263 269 537 62 99 868 967 ·222 '32 6 
6. Schuhmacher. 147377 147646 38803 33688 1088 220137 221225 

[ .. ~~ ~ 79 
7. Wischer, 

1240 89 Biigler •..•. 1349 1370 2848 253 123 4471 4594 12 
8: Friseure . . . . 59205 59344 45657 23.775 564 128776 129340 5685 2165 157 
9. Sonst. Zweige • 4082 4135 3702 1218 174 9055 9229 3847 185 36 

~504 44735412392591167 4M/U 0181 8540171 865 035 ~32 630110 886114561 

torenverwendung iEt jm Scbneiderhandwerk unbedeutend. Nach Be
triebsgronengruppen setzen sich die Betriebe zusammen aua 207374 
Kleinbetrieben, darunter 165 809 Betrieben ohne Gesellen; aus 6261 
kleineren Mittelbetrieben, 1004 groneren Mittelbetrieben und 360 Gron
betrieben. Von den Gronbetrieben beschaftigen 51 Betriebe mehr als 
50 Gesellen. Die Gliederung der Betriebe nach Gronenklassen ergibt 
folgendes Bild: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1 " 
" "2-.3 " 
" ,,4- 5 " 
" ,,6-10 " 
" " 11-20 " 
" " 21-30 " 

77,1 v.H. 
13,7 " 

5,7 " 
1,6 " 
1,3 " 
0,5 " 
0,1 " 

100,Ov.H. 
Ausgesprochene Standorte konnten fur das Schneiderhandwerk nicht 

festgestellt werden. 
Die Betriebe haufen sich in den Kammerbezirken Berlin, Dussel

dorf, Munchen, Breslau, Dortmund, Konigsberg und Dresden. Soweit 
Vergleichszahlenmit 1913 vorhanden sind, weisen sie uberwiegend eine, 
und zwar teilweise betrachtliche, Zunahme der Betriebe aus. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 57,4 Gesellen und 43,7 Lehrlinge. 
Auf je 100 ·Gesellen kommen 76,2 Lehrlinge. Die Durchschnittsziffem 
der beschaftigten Personen zeigen von Kammerbezil'k zu Kammerbezirk 
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nur .ganz ~ringe Unterschiede. Hier wirkt die grolle Zahl der 
kleinerr Betriebe ausgleichend. Die hochsten Durchschnittsziffern der 
Gesellen je Betrieb weisen· die Kammerbezirke Berlinund Wiesbaden 
aus, in ilien· ubrigen Bezirken bleibt .. der Durchschnittssatz untereinem 
Gesellen 1e Betrieb. Die Durchschnittsziffern der Lehrlinge sind in den 
Kammerbezirken Wiesbeden, Munster, Kassel 3JIl hochsten, reichen 
abel' nirgends an den Durchschnittssatz von einem Lehrling 1e Betrieb 
heran. Eine einheitliche Bewegung in der Entwicklung der Betriebs
grollen konnte gegenuber dem Jahre 1913 nicht festgestellt werden. 

Die wirtschaftliche Lage im Schneiderhandwerk1) ist durch den all
gemeinen Ruckgang der Mallanfertigung zugunsten der Konfektion ge-' 
kennzeichnet. Wenn auch nicht festgestellt werden kann, in welchem 
Ausmall eine Erhohung der Betriebe gegenuber der Vorkriegszeit eiQ
getreten ist, so liegt doch die Tatsache einer starken Besetzling Ms 
Handwerkszweiges vor. Der Wettbewerb von Regiebetrieben unddi9 
stark ausgedehnte Schwarzarbeit schranken die Beschaftigungsmoglich~ 
keiten der selbstandigen Meister wEliter ein. . 

. Der Ha.ndwerkszweig der Kiirschner und Miitzenmacher umfaJltn~ ~:. 
4.728 Betriebe mit 4836 Inhabern, 8340 Gesellen •. 2452 Lebrlingen una maeher 
2445 Angestelltenl!). Durch die Statistik des "Kleingewerbes" wurden 
405 Motorenbetriebe mit 1084 PS ermittelt. Neben 4136 Kleinbetrieben 
bestehen 496 kleinere und 68 grollere Mittelbetriebe Bowie 28 Grofi
betriebe. tJber 50 Gesellen beschaftigen 6 Grollbetriebe;' Die Verteilu'ng 
der Betriebe nach .GrOJlenklassen . ist wie folgt: 

Betriebe mit o Gesellen 50,6v.H. 

" " 
1 " 

20,9 
" 

" " 
2- 3 

" 
16,0 

" 
" " 

4- 5 
" 

4,8 
" 

" " 
6-10 

" 5,7' " 
". " 11-20 " 

1,5 
" 

" " 21-30 " 
0,3 

" 
" " 31-40 " 

0,1 
" " 41-50 " " 

" " uber 50 " 
0,1 

" 
100,Ov;H. 

1) "Ober das Schneiderhandwerk wur~e· eine Sonderuntersuchung durchgefllhrl. 
Ihre Ergebnisse sind im Band 8 veroHentlicht. 

') Die Berufszablung 1926 weist die Zahl sitmtlicher .berufstittigen Kiirschn6k
und MUtzenmacher wie folgt aus: 

K lirs ehn er. Se, m.. w. 
In abhitngiger Stellung. • . • . . • ., 8 286. 6 816 1 421 

• davon in 
W 98. Klirschnerei u. Rauchwarenzuricht. 

sonstigen Wirtschaftszweigen •.• 
7641 

696 
6881 1810 

484 111 
In selbstitndiger Stellung (W 98[a 1, a 2t.., .::af::..r)~....::.==--~..:.;.;=--_...:.:;:: 6826 4607. 718 

Insgesamt 18661 ·11422 2189 
(FortBetznng dar .FnBnote auf S. 158.) 
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e) Hut
macher 

Weitaus . die 'grollte Zahl von Kiirschnereihetriehen weist der 
Kammerbezirk Berlin auf. Erst im weiten Abstande folgen die Kammer
bezirke Diisseldor" Breslau, Halle, Konigsberg, Hamburg und die an
deren Kammerbezirke. Die Handwerkskammem Kassel, Mannheim und 
Dessau haben wahrscheinlich infolge von Schwierigkeiten in der beruf
lichen Abgrenzung nicht iiber das Handwerk der Kiirschner und Miitzen
macher berichtet; 1m Kammerbezirk Leipzig ist das Kiirschnerhand
werk nicht starker als in anderen Kammerbezirken vertreten. 

Die Zahl der Betriehe hat seit dem Jahre 1913 in den einzelnen 
Kammer~zirken teils zu-, teils abgenommen. . 

Auf je 100 Betriebe, entfallen 176,4 Gesellen und Si,9 Lehriinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen29,4 Lehrlinge. Hinsichtlich der 

Durchschnittsziffern 'der beschaftigten Gesellen ie Betrieb steht der 
Kammerbezirk Leipzig mit 6,43 Gesellen und 1,87 Lehrlingen an der 
Spitze. 1m weiteren Abstand folgen die Kammerbezirke Halle, Wies
baden, Karlsruhe und Hamburg. Ein Lehrling und dariiber wurde als 
Durchschnittsziffer ,nur in den Kammerbezirken Leipzig, Diisseldorf und 
Halle festgestellt. Gegeniiber 1913 haben sich die durchschnittlichen 
:Betriebsgrofien teils erhOht, teils erniedrigt. 
, Das Arbeitsgebiet des Kiirschnerhandwerks umschliellt die Ver
arbeitung von zubereiteten Fellen aller Art zu Pelzmanteln, Pelzkragen, 
Pelzmiitzen, 'Winter- und Sommerpelzen 8Owil)! das Instandhalten, 
Xndern und Aufbewahren von Pelzwaren. Daneben wird meist die Her
stellung Yon Miitzen aller Art betrieben. Vielfach sind die Kiirschnerei
betriebe mit Einzelhandelsgeschaften verbunden" die. ' neben Pelzwaren 
haufig auch Herrenartikel fiihren. 

Die Miitzenmacher fertigen .Miitzen aller Art an, meist in Ver
bindung mit der Kiirscbnerei. Insbesondere ist die Herstellung yon 
Schiiler- und Studentenmiitzen, Uniformniiitzen zu erwahnen . 

. Die Ausbreitung der Pelzmode hat in der Nachkriegszeit die wirt
schaftliche Lage des Kiirschnerhandwerks giinstig beeinflufit. Bei 
steigendem Bedarf an Kiirschnerwaren hat· sich teilweise· eine Abwan
derung kleiner Landgeschafte in die Stadte . Yollzogen. In den grofieren 
Stadten liegt das Handwerk allerdings im Kampf mit den Pelz
konfektionswerkstatten und vor allem mit den Einzelhandelsgeschaften 
(Waren- und Kaufhauser, I:)pezialgeschafte). 

1m Hutmacherhandwerk wurden'971 Betriehe festgestellt, in denen 
1008 Inhaber, 1455 Gesellen, 153 Lehrlinge,und 214 Angestellte tatig 

Mitt zen mac her. Se. m. w. 

In abMngi'ger Stellung 1258 875 878 

davon in 
,W99. Mlitzenmacherei .' ... 1178 819 359 

sonstigen Wirtschaftszweigen 75 56 :19 

In selbstiindiger Stellung (W/99 a1, a 2, air) 1362 1084 278 

Insgesamt 2615 . 1959 656 

US 



siruP). Unter den Betrieben befinden sich 877 Kleinbetriebe 71 kleinere 
Mittelbetriebe, 14 grofiere Mittelbetriebe und 9 GroEbetriebe. Mehr als 
50 Gesellen w~rden in zwei GroEbetrieben beschii.ftigt. Nach GroEen
klassen baut slch dag Hutmacherhandwerk, wie folgt, auf: 

, Betriebe mit 0 Gesellen 64,3v.H. 
" " .1" 15,8 " 
" ,,2- 3" 10,3 " 
" ,,4- I) " 3,7 " 
" ,,6-10 " 3,6 " 
" " 11-20 " 1,4 " 
" " 21-30 " 0,3 " 
" " 31--40 " 0,4 " 
" ." 41-60 " " 
" " iiber 60 " 0,2 " 

100,Ov.H. 

Am starksten besetzt ist mit Hutmacherbetrieben der Kammer
bezirk Berlin. (156 Betriebe). In den aiideren preuBischen Kammer
bezirken ist das Hutmacherhandwerk im Gegensatz zu den siiddeutschen 
und sachsischen Kammerbezirken ungleichmiiUig vertreten. Eine Reihe 
von Handwerkskammem hat iiberhaupt nicht uber das Hutmacher-
handwerk berichtet. . 

Auf je 100 Betriebe entfallen 149,9 Gesellen und '15,8 Lehrlinge. 
Aut je 100 Gesellen kommen 10,5 Lehrlinge. 

Die Durchschnittsziffern der beschaftigten Gesellen schwanken in 
den einzelnen Kammerbezirken zwischen 0,14 und 5,22 Gesellen, die der 
Lehrlinge zwischen 0,04 und 0,78 Lehrlingen. Die hOchsten Durch
schnittsziffem der Gesellen weisen die Kammerbezirke Gera, Wiesbaden, 
Berlin, Liegnitz und Osnabruck auf. Die Dmchschnittsziffem der Lehr
linge sind durchweg gering. 

Das Hutmacherhandwerk fertigt Hute aller Art aus ·Filz und ver
wandten Stoffen fiir Ladengeschafte und Privatkundschaftj. In. seinem 
handwerklichen Arbeitsgebiet wird es durch die Fabrikbetriebe immer 
mehr zuriickgedrangt. Die weitere Entwicklung des Hutmacherhand
werks muE daber als ungiinstig beurteilt werden. Tatsachlich berichtet 
z. B. die Handwerkskammer Gera, daU das Hutmacherhandwerk durch 
die Ausbreitung der Hutindustrie auch neuerdings noch EinbuEen er" 
leidet. . 

Der Handwerkszweig der Putzmacher und Putzmacherinnen um
faUt 12530 Betriebe mit 12774 Inhabern, 14592 Gehilfinnen, 11 790 

1) Durch die Berufszilhlung von 1925 wurden im Hutmachergewerbe die 
Berufstll.tigen festgestellt: 

Hutmacher 
In abhll.ngiger Stellung . . 
, davon in 

. W 100. Hutmacherei • • • 
sonstigen Wirtschaftszweigen • 

Se. m. w. 
7 208 S 672 8 581 

7184 8619 S 515 
69 58 16 

159 
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l;.ehr lingen und 1728 Angeste11 ten. Durch die Statistik des "Klein-
. gewerbes" werden nur 114 Motorenbetriebe' mit 188 PS nachgewiesen. 
pje Zahl der Betriebe verteilt sich auf 11 707 Kleinbetriebe, 692 kleiriere 
und80 gronere Mittelbetriebe Bowie auf 51 Gronbetriebe. In 10 GroJl... 
betrieben .werden. mehr als 50. GeselIen, beschaftigt. Der betriebliche 
Aufbau des HaIidwerks gestaltet sich wie folgt: 

Betri~be mit o Gehilfinnen ; . M,5v.H. 

" " 1 
" 

24,4 
" 

" " 
2- 3 

" 
14,6 

" 
". " 4- 5 

" 
3,2 

" 
" " 

6-10 
" 

2,3 
" 

" " 
11-20 

" 
.. .' 0,6 

" 
" " 21-30 " 

0,2 
" 

" " 31-40 " " 
" " 41-50 " 

0,1 
" 

" " uber 5() " 
0,1 

" 
100,Ov.H. 

Der Grone der Einwohnerzahl entsprechend wurde die gronte Zahl 
der Betriebe in den Kammerbezirken Berlin, Dusseldorf, Miinchen, Wies
baden und Miinster festgestellt. Fiir die Kammerbezirke Kassel, 
Plauen, M~eim und Dessau liegen wohl infolge statistischer Mangel 
keine Meldungen vor. Die landlichen Kammerbezirke (Arnsberg, 
Aurich, Flensburg, Schneidemiihl, Stralsund, Passau, Regensburg) sind 
im allgemeineri Bchwacher mit Betrieben als die stadtischen Kammer
bezirke besetzt. 

Die vorhandenen Vergleichsziffem mit 1913 lassen uberwiegend eine 
Zunahme der Zahl der Betriebe erkennen. 

Auf ie 100 Betriebe antfallen 116,5 Gehilfinnen und 94,1 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gehilfinnen kommen 80,8 Lehrlinge. 

Hinsichtlich der Beschaftigten weist der Bezirk Liibeck mit 3,70 Ge
sellen und2,13 Lehrlingen die hOchsten Durchschnittssatze auf. In den 
iibrigen Bezirken gehen die Durchschnittssatze auf 0,11 Gesellen (Arns
berg) und 0,36 Lehrlinge (Braunschweig) herab. Die Veranderungen 
in der Betriebsgrone geben kein einheitliches Bild gegenuber 1913. 

Das Putzmacherhandwerk besorgt die Anfertigung,. Garnierung 
und Xnderung von Damenhiiten und sonstigen Kopfbedeckungen fiir 
Frauen lrnd Madchen. Ais Werkstoffe werden Stroh- und Hanfgefiechte. 
Filz, Samt, W 011- und Baumwo11stoffe; Seide und Halbseide, Flachs~ 
stoffe, ferner Bander, Spitzen, Schmuckfedern und Pelze verwandt. Die 
Wirtschaftslage des Handwerks wurde in der Nachkriegszeit durch 
Wandlungen in der Nachfrage u,nd durch Modestromungen ungiinstig 
beeinflullt. Das Handwer~ leidet daher unter einer starken 'Obersetzung. 
Die Hauptbeschaftigungszeit fallt in das Friihjahr und in den Herbst. 
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Das Handwerkder Handschuhniacher umfafit '263 Betriebeinit 
269 Inh~bern,.537 GesaIlen,62 Lehrlingen und 99 AngesteUten1).Nebeii 
222.Klembetrleben wurden, 32 kleinere Mittelbetriebe, 6 grofiere Mittel~ 
betrlebe und 3 Grofibetrlebe festgesteUt. Nach Grofienklassen z.er
gliedert sich das Handwerk der Handschuhmacher wie folgt:" . 

Betriebe mit 0 GeseUen 60,8 v.H. 
" " 1" 15,6 " 
" ,,2- 3" 8,0 '0 

" ,,4- 5 ,., 6,1 " 
" "6-10,, 6,1 ., 
" "11-20,, 2,3 " 
" "21-30,, 0,4 " 
;, "31-40,, 0,7 " 

l00,Ov.H. 

Die Handschuhmacherbetriebe haufen sich in den Kammel'bezirken 
Berlin, Niimberg, Reutlingen, Stuttgart, Magdeburg und Wiesbaden. 
AuBerin diesen Hauptstandorten ist das Handwerk' in etwa der Halfte 
der' Kammerb.ezirke mit jeweils einigen Betrieben vertreten. Aus 
Sachsen und den Hansel5tii.dten wird iiber das Handschuhmacherhand-
werk l)icht b~richtet. , , 

1m KammerbezirkNiirnberg entfielen a.uf je 20 GeseUen einLem-~ 
ling. 1m V~rgleichzur Vorkriegszeit hat sich die Zahl der Handschuh-, 
macherbetriebe in den Bezirken der berichtenden Handwerkskammern 
durchweg verringel,"t. . : . 

Auf je 100 Betriebe entfallen 204,2 GeselleD,u~d, 23,6 Lem-linge. 
Auf je 100 Gesellenkommen 11,6 Lehrlinge. ' 

Die hOchste Durchschnittsziffer der' Beschaftigten weisen die Be
zirke Oppeln mitS :GeEeIlen und Koblenz mit 1,75 Lehrlingen je Betrieb 
auf. Rohere Durchschnittsziffem der Gesellen finden sich ferner in den 
Bezirken Koblenz,: Stralsund, Niirnberg~ Liegnitz, Berlin, Hannover, 
Reutlingen und Stuttgart. 

Das Hanowerk;; der Handschuhmacher. fertigt Handschuhe aus 
Leder vornehmlich aus Glaceleder an. Aus dem Handwerk hat sich mit 
dem Wachsen des Konsums in langsamer' Entwicklung die' Lederhan4~ 
schuhindustrie entwickelt. Diesa ist jedoch meist kleingewerblich aufge-: 
baut und arbeitet im wesentlichen mit den traditionell iiberkommenen Ver~ 
fahren. Abgesehen von der gr?fieren Kapitalkraft verfiigt die Ledet-

, 1) Durch die Berufsziihlung von 1925 ~den fur die !1~s'a~t~s9Iiaft iolgenpe 
Handschuhmacher ermittelt: 

Handschuhmacher: Se. m. w. 
In abhllngiger Stellung '. • • . . . 

davon in 
W 104. Handschuhmacherei • . . . 
W 42 •. : Wirkerei und Strickerei. ".' ., . 

, . sonstigen . Wirtschaftszweigen .... ~.,.' . 
In selbstAndiger Stellung (W 10{/a 1;' a~2'l...a;;;;'fr;;.;.,-) ~....;..-:-:~_~~_~ 

. iIlSgesamt 

2895, $59~ . 299 

,2676. wit 215 
178 105 73 

. '4( ,SO 11 
3126' 54:1 2585 

6021 3137 2884 

1'611 
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f) Schuh· 
III8Cber 

handschuhindustrili gegenliber dem Handwerk der Handschuhmacher 
besonders liber Vorteile im Absatz ihrer Erzeugnisse und im Einkauf 
ihrer Rohmaterialien. Der deutsche Verbrauch an Lederhandschuhen 
dlirfte sich im Vergleich zur Vorkriegszeit auf derselben Rohe gehalten 
haben, hat sich jedoch in .sich stark verandert. Der Verbrauch von Ge
sellschaftshandschuhen und von schwarzen Glacehandschuh.en hat im 
Zusammenhang'mit den Bedarfswandlungen in der Bekleidung ebenso 
abgenommen wie del' Verbrauch von Wildlederhandschuhen mit der Ver-

, ringerung des Heeres. Dagegen hat sich der Verbrauch an Manschetten
handschuhen mit dem raschen Wechsel der Damenmode stark gehoben. 
Neben dem wachsenden, Wettbewerb der'Lederhandschuhindustrie wird 
jedoch die Wirtschaftslage des Handwerks· vor aUem gedriickt durch 
die Verstarkung des Wettbewerbs von auslandischen, besonders 
von belgischen uud tschechoslowakischeu Erzeugern. Diese' arbeiten 
nicht nur mit billigeren Produktionskosten, sondern sind auch hinsicht
lich der L'ehrlingshaltung weniger beengt als die deutsche Leder
handschu.hindustrie und das deutsche Handschuhmacherhandwerk. 

Das Schuhmacherhandwerk umfaflt 147377 Betriebe, in denen 
147646 lnhaber, 38803 Gesellen, 33688 Lehrlinge und 1088 An
gestellte tatig sind1

). Durch die Statistik des "Kleingewerbes" wurden 
6762 Motorenbetriebe mit insgesamt 10584 PS ermittelt. 1m Schuh
macherhandwerk ist der Kleinbetrieb vorherrschend. Gezahlt wurden 
146373 Kleinbetriebe, 895 kleinere Mittelbetriebe, 79 gronere Mittel
betriebe und 30 Gronbetriebe. In 5 Gronbetrieben wurden libe.r 50 Ge
sellen beschaftigt. Nach Gronenklassen baut sich das Schuhmacher
handwerk wie folgt auf: 

Betriebe mit 0 Gesellen 

" " 1" 
" ,,2- 3 "' 
" ,,4- 5 " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 

82,1 v.H. 
14,0 " 
3,2 " 
0,4 " 
0,2 " 
0,1 " 

100,0 v.H. 

Der Einwohnerzahl entsprechend ist das Schuhmacherhandwerk in 
allen Kammerbczirken verhaltnismii.aig stark vertreten. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 26,3 Gesellen und' 22,9 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 86,8 LehrliIloae. 

1) Die Gesamtzahl der berufstli.tigen Schuhmacher wurde durch die Berufs-
zli.hlung von 1925 wie folgt festgestellt: .. " 
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Schuhmacher: Se. m. w. 
In abhl1ngiger Stellung . 112828 111891 937 

davon in: 
W 106. Schuhmacherei . . . . 
W 138. Heer und Marine . . . . . 

sonstigen Wirtschaftszweigen . 

109368, 
1004 
2438 

In selbstandiger Stellung (W 106/a 1, a 2, afr.). 149026 

108487 
1004 
2400 

143799 

899 

38 
5227 

Insgesamt . . 261 8M 255 690 6164 



Die Durchschnittsziffern der beschiiftigten GeseUen ie ~etrieb 
weisen.von Xammerbezirk zu Kammerbezirk keine gronen Unterschiede 
auf. Dar hOchste Durchschnittssatz fur GeseUen wurde ·im Kainmer
bezirk Stuttgart mit 1,21Gesellen Ie Betriebermittelt. In allen iibrigen 
Kammerbezirken bleibtdie Durchschnittsziffer- unter einem Gesellen, in 
der Mehrzahl Bogar unter 0,5 Gesellenjil.Betrieb. 1m Vergleich zur Vor
kriegszeit haben sich im Schuhmacherhandwerk die BetriebsgroGen all-
gemein verringert.· . 

Das Schuhmacherhandwerk1» ist fast ausschlieGlich Reparatur
gewerbe geworden und als solches mit Betrieben iiberaus stark besetzt. 
Die Wirtschaftslage ist daher ungiinstig und wird durch die Verbrauchs
gewohnheiten in der Nachkriegszeit (leichte und billige StraGenschuhe, 
die keine Reparatur lohnen, Uberschuhe) weiter nachteiIigbeeinfiuGt. 

Der Handwerkszweig der Wascher und Biigler zahlt 1349 Belriebe gl::;:er, 
mit 1370 Inhabern, 2~8 Gesellen, 253 Lehrlingen und 123 Angestellten. .. 
Nach BetriebsgroGengruppen setzen sich die Betriebe aUB 1240 Kiein
betrieben, 89 kleineren und 12 groGeren Mittelbetriebeo uod· 8 GroB
betriebeo zusammeo. Der Aufbau des Hl,tIldwerkszweiges nach Betriebs
groGenkiassen' zeigt folgende Gliederung: 

Betriebe mit o Gesellen 56,4v.H. 

" " 
1 

" 
18,6 

" 
" : " 

2- 3 
" 

17,0 
" 

" " 
4- 5 

" 
3,9 

" 
" " 

6-10 
" 

2,7 
" 

'" " 
11-20 

" 
0,9 

" 
" " 

21-30 " 
0,1 

" 
" " 

31-40 " 
0,1 

" 
" " 

41-50 " 
0,1 

" 
" " 

iiber50 
" 

0,2 
" 

100,0 v.H. 

Vermutlich infolge unterschiedlicher Zurechnung zu anderen Hand
werkszweigen haben nur wenige Kammerbezirke iiber das Handwerk der 
Wascher und Biigler berichtet. Die groGte Zahl von Betrieben wurde 
von den Kammerbezirken Hamburg, Miinch~n, Niirnberg, Augsburg. und 
Miinster gemeidet. Weiterhin ist das Handwerk init einigen wenigen 
Betrieben in den Kammerbezirken Erfurt,. Konigsberg, Oppeln, Bay
reuth, Coburg, Regensburg, Wiirzburg, Heilbronn, Reutlingen, Ulm, 
Schwerin und Weimar vertreten. 

Auf je 100 Betriebe antfallen 211,1 Gesellen und 18,8 Lehrlinge. 
Aut je 100 Gesellen kommen 8,9 Lehrlinge. . . 

Die hOchste Durchschnittszifferan 'Beschiiftigten wurde fiir den 
Kammerbezirk Hamburg mit 3,82 Gesellen: und 1,80 Lehdingen ie 
Betrieb eITechnet. In den iibrigen Kammerbezirken istdie durch
scbnittliche BetriebsgroGe erheblich geringer. 

1) '(]ber das Schuhmacherhandwerk wurde ·eine SonderuIitersuchung durch
gefi1hrt. Ihre Ergebnisse sind im Band 8 veriiHentlicht. 
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Das JIandwerk der Wascher. und Biiglerbesorgt das Wasche~ und 
Biigeln von Waschestiicken und von Kleidungsstiicken. Haufig werden 
dies~ auch zugleich chemisch gereinigt. In der Nachkriegszeit hat sicb.:die 
Konkurrenz der Schnellbiigelanstalten und Grollwaschereien zwar auller
ordentlich verstarkt, hat die Wirtschaftslage der Handwerksbetriebe 
jedoch bisher nicht verschlechtart. . . • 

~) F;~re. Das Friseurhandwerk (Herren- und Damenfriseure) umfallt 59205 
~h:rn. )3etriebe mit 59344 Inhabem, 45 657 Gesellen, 23775 Lehrlingen und 

564 Angestelltenl). Die Motorenverwendung hat aich im Friseur
hap.dwerk erst in den letzten J,ahrendurchgesetzt. Die durchdie Sta
~istik des "Kleingewerbes" . ermittelten Zahlen (1183 Motorenbetriebe. 
mit einer Gesamtleistung von 828 PS) diirften daherheute nicht mehr 
zutreffen. 
:.: ... Neben 56854 Kleinbetrieben wden 2165 kleinere Mittelbetriebe, 
157 grollere Mittelbetriebe und 29 Grollbetriebe festgestellt. Nach 
Grollenklassen setzt sich das Friseurhandwerk wie folgt zusammen: 

Betriebe mit o Gesellen 57,0 v.H. 
" " 1" 27,3' " 
" . " 2- 3" 11,6 ". 
" ,,4- 5 ,. 2,6 " 
" "6-10,, 1,1 " 
" ,j 11-20,,· 0,3 " 
" "iiber20" 0,1 " 

100,0 v.H. 

Die einzelnen. Kammerbezirke sind im Verbaltnis zu ihrer Ein
wohnerzahl zi('mlich gleichmallig mit Friseurbetrieben ·besetzt. Be
sonders zahlreich' vertreten istaullerim . Kammerbezirk Berlin das 
Friseurhandwerk . in den KammerbezirkeIll Diisseldorf, Darmstadt, 
Miinchen, Dresden, 'Hamburg und Kaiserslautern. Auch landliche 
Kammerbezirke, wie Konigsberg, Frankfurt a. d. 0., Passauund Wiirz
burg, sind stark mit Friseurbetriebep. besetzt. 

1m Vergleich zur Vorkriegszeit hat die Zahl der rriseurbetriebe 
durchweg, und zwar zum Teil in' recht betrachtlichem AusmaU zu
genommen. In erster Linie sind die Damenfriseure ali dieser Zunahme 
beteiligt. 

1) Durch die BerufszlI.hlung von 1925 wurdcn im Friseurgew~rbe folgende 
Berufstiitige festgestellt: 

Barbiere: Se: m. w. 
In abhiingiger Stellung. . . . . . 61 056 46 715 14341 

davon in: 
W 150. Barbiergewerbe . • . • • : •. 60 016 45 980 14 036 
W 148. Theater, Opernhll.user, Musikgewerbe 306 . 189 117 
W 101. Periickenmacherei usw; •. . • . 94 42 62 

sonstigen Wirtschaftszweigen . .• 640 504 136 
In selbstll.ndilrer Stellung .:..(W.;.;....;1;.;.5..;.:0/;.;.a;.;1~,-..;. a...;2,;.;.._a_fr..:;. )_'_ ...... 5.;..0;.;7;.;.1;.;.0 __ 48;;.;....6_7_6 __ 7~034_ 

Insgesa:mt '.' 1.11 766'; 90 391 ' 21 375'. 

16i 



:\uf je 100-Betriebe entfallen 77,1 Gesel1en und 40,2 Lehrlinge: 
Auf 1e 100 Gesellenkommen 52,1 Lehrliilge. ' 

, 'Die Durchschn~ttSSii.tzed~r Beschaftigten je Betrieb ;bewegen sich 
in deneiJizelrieIi- BezirkeIi zwischen 0,21 (Passau) :und 2,17 (Stuttgart) 
Gesellen Uiid,'zwischen' 0,18 (Gera)und' 0,75 (Schneidemiihl) Lehr. 
lingen. Die hOchsten, ZifIern weisen nach Stuttgart die Bezirke Berlin, 
Koln, Leipzig, Wiesbaden auf, die niedrig~tenS.atze~deri sich in den 
landlichen Bezirken Passau, Kaiserslaiitem, Flensburg uhdSchneid~ 
miihl. Die DurchschnittszifIer derLehrlinge halt i;lich, , iiberwiegend 
unter 0,5 je Betri.eb. ' Gegeniiber 1913 haben sich die Durchschnitts~ 
zifIern durchweg erhOht. ' 

Die Herrenfriseure,besotgen '4as Rasieren, Haarschneiden,'Kopf: 
waschen und' Frisieren; Verbunden mit der' handwerklicheil Tiitigkeit 
istmeist- der Verkauf von: Erzeugnissen der SchOnheitspfiege. Vot dem 
Kriege 'war das RaSiergeschaft" die wichtigste Einnahmeque1le fiirIdie 
Herrenfriseure., Rier ist inderNachkriegszeit durch:die ,Zunahme'-dei:; 
SelbstrasierenSunter den Herren ein ,Wandel zuungunsten ,der.Herren· 
frisetire eingetreten. Giinstig hat sich dagegendie Wirtschaftslage der 
Damenfriseure, gegeniiber der Vorkrjegszeit entwickelt; Diesebesorgen 
die Haari>fiege fiirDamen (Bubikopfschneiden), Frisieten; Ondulieren, 
Aofertigen von :Haararbeiten (Unterlagen, Zopfen, Periicken) . Aufier ... 
dem wird von den Damenfriseuren die Schonheitspfiege, Massage, Hand· 
undFufipfiege,,~~dzwar teilweise auch fiir Herren, ausgeiibt., Nach 
einem starken Aufschwung des Damenfriseurhandwerks hat jedoch in den 
letzten J ahrenelne starke 'Obersetzung mit jungen, im FachIloch ,Olcht 
geniigend ausgebildeten Inhaberinnen Platz gegrifIen. 

In den verschiedenen kleineren Zweigen des Bekleidungs- und Reini. i):~ 
gungshandwerks (Holzschuhmacher usw.) wurden 4082 Betriebe mit e 
4135 Inhabern, 3702,':GeseUen, 1218L~bflingen und 174 Angestenten 
geziihlt. Meist handelt es sich urn Kleinbetriebe. An grofieren Betrieben 
sind 221 Mittelbetriebe und 14 Grofibetriebe vorhanden. Nach Grofien· 
klassenverleilensiCh di'eBetriebe wie folgt: ' , 

Betdebe mit 0 Gesellen ., 75,S,v.H., 
o : ,:" 1 12,4 ", .. .. " -,',. 2~ 3 6,3 
)':, , .. , .. .. 
,'1 ," 4...l..,5 .. 2,5 .. '"!; 61;.10 2,1 .. .. " " 
." " 

ll.i...20 
" 

0,9 
" 

." " 
21-30 

" 
0,2 

" 
'100,0 v.H. 

Die kleineren Zweige des Bekleidungs. und Reinigungshandwerks 
verteilen sich ungleichmafiig auf die einzelnen Kammerbezirke. Einige 
Handwerkskammern haben iiberhaupt keinen Betrieb gemeldet. Am 
stiirksten sind ,die' Kammerbezirke Hamburg, 'Miinchen, Niimberg, 
Liibeck Bielefeld, Aachen, Frankfurt a. d. 0., Miinster, Stettin, Osna· 
briick ~d Schwerin mit Betrieben besetzt. Die grofite Zahl der er· 
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fall ten Betriebe entfallt auf das Holzschuhmacherhandwerk (Aachen. 
Bielefeld, Flensburg, Schwerin) und auf das Weillnaherinnenhandwerk. 

. Die Durchschnittsziffern der Beschaftigten bewegen sich zwischen 
0,05 und 5,52 Gesellen und zwischen 0,06 und 4 Lehrlingen. Die 
hOchsten Durchschnittsziffern fiir Gesellen findensich in den Kammer
bezirken Reutlingen, Dresden, Heilbronn, Ulm und Breslau, die hOch
sten Lehrlingsziffern.. in den Kammerbezirken Breslau,Karlsruhe. 
Kaiserlautern, Coburg,Kassel und Magdeburg. 

1. Wiecbe· Das Arbeitsgebiet derWascheschneider und -schneiderinnen um-ecbnelder 
und schlie.llt das Zuschneiden und AnfertigeJi. von Leibwasche fiir Damen 

.;:e. und Herren, von Wascheaussteuern und sonstigeIi Waschegegenstanden. 
Die Wirtschaftslage der handwerklichen Betriebe wird in wachsendem 
Umfang durch die Konkurrenz der Konfektionshiiuser beeintrachtigt. 

Jic=: Von den Waschestickerinnen wird Besticken von Waschegegen':' 
standen und ganzen Aussteuern; insbesondere das Einsticken von 
N amensziigen, vorgenommen. Die Verarmung dar Mittelschichten und 
die durchsie geforderte Abwendung zur Konfektionsware haben im Ver
ein mit der neuzeitlichen Frauenmode dem Handwerk starken Abbruch 
getan.Die Stickerei wird meist in Heimarbeit oder im Hausgewerbe 
durchgefiihrt. Die Handwerkskammern haben· daher bei den Erhebungen 
des Enquete-Ausschusses die Stickerinnen nur zum geringeren Teil als 
Handwerksbetriebe erfa.llt. 

Au.ller den HolZschuhmachern wurden als kleinere Handwerks
zweige die Schiiftemacher, Pantoffelmacher, Glasreiniger und Modi
stinnen erfa.llt. 

10. Bauhandwerke (XVIII) 

Die G r u p p e d e r . B·a u - un d B au neb e n han d we r k e 
setzt sich aus folgenden gro.lleren Handwerkszweigen zusammen: 
Maurer, Zimmerer, Glaser, Maler, Tiincher und Lackierer, Stukkateure 
und Gipser, Tapezierer und Polsterer, Dachdecker, Platten-, Steinholz
und Fliesenleger, Steinsetzer und Pfiasterer, Brunnenbauer, Of en setzer 
und Schornsteinbauer, Schornsteinfeger.Zu den kleineren Zweigen des 
Bauhandwerks gehoren die Kunststeinmacher, Zementeure und Miihlen
bauer. Insgesamt umfa.llt das Bauhandwerk: 
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Betriebe . . .. . . 
Beschiiftigte Personen 

. davon: 

Inhaber 
Gesellen . 
.Lehrlinge.. . . 
AilgestQilte 

- 192886 
- 966091) 

197087 
589792 
154 366 
24850 



Auf die. einzelnenBetriebsgroJlen entfallen: 
in % aller 
Betriebe. 

Kleinbetriebe. . . 161655 = 83,8 
Kleine Mittelbetriebe 21179 = 11,0 
GroJle Mittelbetriebe 5547 =2,9 
GroJlbetriebe. . 4 505 2 3 

~~~~~--~~~~~'~ 
Zusammen 192886 = 100,0 

Am gesamten Handwerk sind die Bau- und Baunebenhandwerke 
mit 14,7 '% der Betriebe, 14,90/0 der Inhaber,32,1 % der Gesellen. 
Lehrlinge und Angestellten beteiligt. 

Durch die Statistik fiber das "Kleingewerbe"l) wurden im Bau
handwerk 10 190 Motorenbetriebe mit 60746 PS festgestellt. 

Auf je 100 beschiiftigte Personen entfallen 12,1 PS. Die Betriebe· 
und die in ihnen beschaftigten Personen verteilen sich auf die einzelnen 
Zweige wie folgt: 

Umfang, soziaJe und betriebiiche Gliederung 

2. Summe Betriebe mit Summe von 1-4 
1. Ge- 3. 4. von 1-3 g::aber, 

Be-
In- sellen Lehr- (Inhaber, eselIen, 

~ 
Ange- , ., 

triebe und 
siellte 

Gesellen, L.ehr- ~;l ~ R ;l haber Ar- linge Lehr- . linge,. o~ ~~ linge) An~e- . <0= 
beiter I~ I~l'" sie ie) 

0 ~ ..... 
aurer2) ••• 52514 54147 365580 63191 15509 482918 498427 35856 9785 3S77 
immerer ••• 24710 25286 55840 19311 3115 100437 . 103552 20818 3018 611 
laser •.•.• 8877 8986 8280 4102 441 21368 21809 8375 423 66 
·a1er, Tiincher, 
ackierer ..• 62437 63445 76384 46682 1291 186511 187802 57250 409 748 
~kka.teure, 

4165 4382 13422 2051 444 19855 20299 3128 74( 203 Ipser .•••• 
B.J:ezierer, 
o sierer •• , 12087 12178 10033 6B58 67S 28569 29242 11441 515 66 
achdecker· .. 12168 12400 22607 5665 752 40672 41424 10539 1392 194 
latten-, Siein-
)1z-u.Fliesen-
ger ...••• 312 320 1042 78 54 1440 1494 237 51 11 
teinsetzer, 

21462 2536 1672 27002 28674 1809 718 199 fiasterer •.• 2908 3004 
Brunnenbauer 1245 1265 2181 288 349 3734 4083 1156 63 19 
)fensetzer, 
Schomstein-
~auer .••.. 4983 5017 5860 2507 329 13384 13718 4619 300 43 
Schomstein-
feger •.•.• 4548 4525 4860 11711 11 105561 10567 4544 4-

1982 2132 2241 426 210 4799 5009 1883 76 10 

cb 
OR 
0., 
<>1= ..., 
CD"' 

.0 
:;::I 

3496 
263 
13 

345 

94 

15 
43 

18 

182 
7 

21 

-
18 Bonst. Zweige 

192 8861197 0871589 7921154 866124 8501 9412451 9660951161655121179155474505 

I) Wirtschaft und Statistik 1928, Heft 30. 
S) IDerin sind 4512 gemischie Baubetriebe enthalien. 
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,&) Maurer Das Maurerhandwerk umfallt 48 002 Betriehe, in denen 49 547 In-
haber tatig sind und 308345 Gesellen, 51305 Lehrlinge und 12379 An- . 
gestellte. beschaftigt werden1

). Die Statistik des "Kleingewerbes" 
stellt fUr das Bauhandwerk (Maurer und Zimmerer): 5025 Motoren
betriebe mit 46 973 'PS fest. Die Schiehtung nach BetriebsgroBen
gruppen ist, im Maurerhandwerk sehr mannigfaltig. :Erfallt wurden 
19341 Betriebe ohne .aesellen und 14 137 sonstige Kleinbetriebe, 
8703 kleinere und 2906 groBere Mittelbetriebe sowie 2915 GroBbetriebe. 
Von den GroBbetrieben beschaftigen 15 Betriebe mehr als 50 Gesellen. 
Nach einzelnenBetriebsgroBenklassen zergliedert sich das Maurerhand
werk folgendermallen: 

Betriebe mit o Gesellen 40,3v.H. 

" " 
1 

" 
13,9 

" ;, " 
2- 3 

" 
15,6' 

" 
" " 

4- 5 
" 

8,6 
" 

" " 
6-10 " 9,5 

" 
" " 

11-20 
" 6,1 

" ", " 
21-30 

" 
2,5 

" 
" " 31~40 " 1,2 

" 
" " 

41-50 
" 

0,8 
" 

" ," iiber50 
" 

1,5 
" 

100 v.H. 

Die rfi.umliche Verteilung der Maurerbetriebe ist sehr, ungleich
maBig, die Gru.nde hierfUr liegen einerseits' in deDI unterschiedlichen 
Siedlungsverhaltnissen, andererseits spielt die unterschiedliche Ab
grenzung gegeniiber dem.. Zimmererhandwerk eine Rolle. 1m Kammer
bezirk Aurich sind, beispielsweise keine· Maurerbetriebe nachgewiesen. 
Vielmehr wurden, hier samtlicheBetriebe unter der Bezeichnung .. ~ 
mischte Baubetriebe" erfallt.' Zahlreich vertreten sind die· Maurer-

1) Die' Zahl der im gesamten Baugewerbe tatigen Maurer wurde' durch die 
Berufszahlung von 1925 wie folgt festgestellt (Statistik: des Deutschen Reichs, 
Band 402, S. 418): 

Maurer: 
Se. m. w. 

In abhangiger Stellung 420 654 420 648 6 

davon in 
W108. Hoch-, Eisenbeton- und Tiefbau (einschl. 

Baunebengewerbe). . . . . . 871931 871928 3 
W 21. Gro.6eisenindustrie. . . • . . 6185 6185 
W 6. Gewinnung von Steinkohlen usw. 5551 5551 
W 1. Landwirtschaft • • . . . . . 4972 4972' ,-
W 85. Chemische Industrie 8425 8425 ~ . -
W 27. Maschinenbau . ........ 2006 2006 
W 7. Gewinnung von Braunkohlen usw. . 1521 1521 
W130. Reichsbahn. . . . ~ . • . . . 1405 1405 
W 50. PapiererzeWiung . • . • . • 1 R88 1886 2 

sonstigen irtschaftszweigen. . .22270 22269 1 

In selbstandiger Stellung 86219 86112 107 

Insgesamt 456873 466760 118 
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b~triebe in den Kammerbezirken· Diisseldorf, Harburg, Wiesbaden, 
BIelefeld, 1?ortmund, Kassel, Koblenz, KOnigsberg, Augsburg, Kaisers
lautem, Munchen, Passau, Reutlingen, Stuttgart, Ulm und Darmstadt. 
In den Kammerbezirken Dresden und Zittau sind nur verhaltnismii.Big 
wenig Maurerbetriebe ermittelt. In dieoon und einigen anderen Kammer
bezirken sind iedoch· den Maurerbetrieben die "gemischten Baubetriebe" 
hinzuzurechnen. In allen Kammerbezirken iibersteigt die Zahl der Be
triebsinhaber erheblich die Zahl der Betriebe. 

Die durchschnittliche BetriebsgroJle ist im Maurerhandwerk 
wesentlich hoher als im Durchschnitt des gesamten Handwerks. 1m 
gesamten. Handwerk entfallen von der Gesamtzahl der BetrieOO 62 % 
auf "BetrieOO mit 0 Gesellen", im Maurerhandwerk dagegen nur 40 %. 
,,Betriebe mit 6 bis 10 Personen" sind im Maurerhandwerk 9,5 % vor
handeD. gegen 1,9 % im Gesamtdurchschnitt des Handwerks. Auf ,,Be
triebe mit iiOOr50 Gesellen" entfallen im Maurerhandwerk 1,5 %, im 
gesamten Handwerk 0,1 % aller Betriebe. Der Hauptgrund fUr diese 
abweichende Bettiebsstruktur im Maurerhandwerk ist darin zu suchen, 
daJl die Ausfiihrungvon Bauarbeiten regelmii.lliggroJlere Kapitalien 
und einen technischen Apparat von einer bestimmten MindestgroJle er
fordert. Soweit Vergleichszahlen fUr 1913 vorliegen, hat die Zahl der 
Maurerbetriebe sich durchweg erhOht. Eine klare Ursache hierfiir laJlt 
sich nicht erkennen. In den preuJlischen Kammerbezirken haOOn sichdie 
Betriebe bis zu 10 Gesellen und Arbeitem vermehrt, w1i.hrend die Be
triebe mit mehr als 10 Gesellen und Arbeitem sich verringert haben. 
In SUddeutschland haben sich auch die Betriebe mit iiber 10 Gesellen 
noch vermehit. Teilweise hat die Zahl der Betriebe ohne Gesellen abge
nommen, doch liegt keine einheitliche Bewegung vor. 1m allgemeinen 
diirfte der mittlere Maurerbetrieb in der Nachkriegszeit zahlenmallig 
zugenommen haben, sei es durch VergroJlerung kleiner Betriebe, sei· as 
durch Neugriindung von Betrieben mittlerer GroJle oder durch Ver
kleinerung groJler Betriebe. Die Zahl der Grollootriebe hat iedenfalls 
in der Nachkriegszeit abgenommen. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 642,3 Gesellen, 106,9 Lehrlinge und 
25,8 Angestellte. Auf 1e 100 Gesellen kommen 16,6 Lehrlinge. Die 
Durchschnittsziffern der Beschaftigten ie Betrieb weisen von Bezirk 
zu Bezirk OOtrachtliche Unterschiede auf. An der Spitze steht der Be
zirk Leipzig mit 56,26 Gesellen 1e Betrieb,. as folgen die Be
zirke Plauen Oppeln, Chemnitz, Hannover, Mannheim bis herab zum 
Bezirk Si~ringen mit 1,33 Gesellen ie Betrieb. Die Ziffem fUr die 
Lehrlinge schwanken zwischen 0,29 im Bezirk Miinchen und 8,35 im 
Bezirk Leipzig 1e Betrieb. Die hOchsten Durchschnittsziffem finden 
sich in Sachsen dann folgen die Hansestadte, Baden, die iibrigen 
Lander, Bayem, Wiirttemberg; in .Pre~en sind die Betriebsgrollen sehr 
verschiedenwrtig, die Durchschnittszlffern der Gesellen schwanken 

• hier zwischen 27,22 (Oppeln) und 1,33 (Sigmaringen). Fiir einen 
preuJlischen Bezirk liegen keine Angaben vor. Die Durchschnittsziffern 
der Lehrlinge liegen etwa zur Halfte unter 1 Lehrling 1e Betrieb. 
Gegeniiber 1913 ist teils eine Zunahme, teils eine Abnallme der Durch~ 
schnittsziffem erfolgt. 
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Das Maurerhandwerk findet· sich vielfach verbunden mit dem 
Zimmererhandwerk in dar Betriebsform der Bauunternehmungen. In 
das Gebiet des Maurerhandwerks rechnet man die Ausfiihrung samt
licher Maurer-, 'Erd-, Zement- und Betonarbeiten an privaten, offent
lichen und gewerblichen Gebiiuden alier Art. Auch Eisenbeton- und 
Tiefbauarbeiten werden in den Betrieben der Bauunternehmungen aus-
gefuhrt. . 

Der Beschiiftigungsgrad im Maurerhandwerk hiingt unmittelbar 
von der Lage des Baumarktes ab und wird weiterhin durch die Kon
kurrenz der nichthandwerklichen Unternehmungsfirmen im Baugewerbe 
bestimmt. Die wichtigsten Konkurrenten sind fur die handwerklichen 
Betriebe vor allem Industriebaufirmen, Gewerbeunternehmer und Bau
genossenschaften. Der Wettbewerb dieser Betriebsformen beeintriich
tigt den Auftragsbestand des Maurerhandwerks besonders in den 
Stiidten. Hier hat sich der Beschaftigungsgrad. des Maurerhandwerks 
aber trotzdem in den letztenJabren gfrnstiger gestaltet als auf dem 
Lande. Wahrend in den Stadten eine rege Umbautiitigkeit auch den 
kleineren Maurerbetrieben Arbeit bringt, wirkt sich auf dem Lande die 
N otlage der Landwirtschaft aullerordentlich ungiinstig auf die Auf
tragserteilung und den' Zahlungseingang fur Bauarbeiten aus. Wie aIle 
Bauhandwerke leidet das Maurerhandwerk vor allem auch unter der 
spaten Ausschreibung der Arbeiten und dem schlechten ZahIungsein
gang. Dieser bedroht besonders den Fortbestand der alten soliden 
Unternehmen, deren Betriebskapital der Inflation zum .opfer ge
fallen ist. 

b)ZImmarer. Das Zimmererhandwerk umfallt 24710 Betriebe mit 25286 In-
habern, 55 840 Gesellen, 19 311 Lehrlingen und 3115 Angestellten. 'Ober 
die Motorenverwendung wurde bereits beim Maurerhandwerk berichtet. 
Die Betriebe setzen sich aus 20 818 Kleinbetrieben, 3018 kleineren und 
611 grolleren und 263 Grollbetrieben, darunter 26 Betrieben mit mehr 
ala 50 Gesellen und Arbeitern, zusammen. 1m einzelnen gliedern sich 
die erfallten Betriebe in: 

Betriebe mit o Gesellen 50,4v.H. 

" " 
1 " 17,9 

" 
" " 2- 3 " 15,9 

" 
" " 4- 5 

" 
6,9 " 

" " 6-10 " 5,3 " 
" " 11-20 " 2,5 

" 
" " 

21-30 " 0,6 " 
" " 

31-40 
" 

0,3 
" 

" " 
41-50 ,; 0,1 

" 
" " 

uber50 
" 

0,1 
" 

100 v.H. 

. Die Zahl der Zimmererbetriebe bleibt erheblich hinter' der Zahl 
der Maurerbetriebe zuruck. 'Ober 1000 Betriebe wurden nur in den 
Kammerbezirken Harburg, Munchen und Reutlingen gezahlt. Vielfach 
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sind Maurer-~nd ~immererbetriebe jedoch so eng miteinander ver
bun.den, da.B s~e mcht gesondert erfa.Bt wurden. In einigen Kammer
b~zIr~en (AuTlc~ Stralsund, I?resden und Plauen) wurden au.Berdem 
~he Zlmmererbetnebe den "gemlschten Baubetrieben" zugerecbnet. Wie 
1m Maurerhandwerk liegen auch im Zimmererhandwerk die Betriebs
gro.Ben iiber dem Durchscbnitt des gesamten Handwerks. Die Gro.B
betriebe sind im Zimmererhandwerk allerdings weniger vertreten als im 
Maurerhandwerk. 

Die Veriinderungen in der Zahl der Betriebe sind gegeniiber 1913 
uneinheitlich. In einigen (nord- und mitteldeutschen) Kammerbezirken 
hat die Zah~ der Zimmererbetriebe zugenommen, in anderen (ostlichen) 
KammerbezIrken abgenommen. Auch inSiiddeutschland ist die Be
standsbewegung in den einzelnen Kammerbezirken uneinheitlich. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 226 Gesellen, 78;2 Lehrlingeund 
12,6 Angestellte. Auf ie 100 Gesellen kommen 34,6 Lehrlinge. Die 
hOchste Durchscbnittsziffer der Gesellen weist der Kammerbezirk 
Bremen mit 15,35 Gesellen ie Betrieb auf; die niedrigste Durchschnitts
ziffer wurde im Kammerbezirk Regensburg mit 0,39 ermittelt. Die 
durchscbnittliche Lehrlingsziffer bewegt sich in den einzelnen Kammer
bezirken zwischen 0,23 (MUnchen) und 3,35 (Breslau) Lehrlingen. ie 
Betrieb. Gegeniiber dem Jahre 1913 haben sich die Betriebsgro.Ben 
iiberwiegend vermindert. 

Zum Arbeitsgebiet des Zimmererhandwerks1
) gehOrt die Erstellung 

von hOlzernen Konstruktionen, insbesondere Dachkonstruktionen und 
Treppen. In Siid-, Mittel- und Westdeutschland sowie in den Gro.B:
stadten ist das Zimmererhandwerk meist unternehmungsma.Big nicht 
mit dem'Maurerhandwerk verbunden. In den anderen deutBChen Wirt
schaftsgebieten besteht dagegen eine enge Verbindung zwischen dem 
Maurer- und Zimmererhandwerk. 

Die Wirtschaftslage im Zimmererhandwerk ist von der Entwicklung 
des Baumarktes abhangig. Der Wettbewerb gro.Ber Bauunternehmen 
tut dem Handwerkszweig einigen Abbruch, ebenso die teilweis.e zur An
wendung gelangte modeme Bauweise. Leistungsfahige Betriebe des 
Zimmerhandwerks haben dafiir durch die Ausfiihrung moderner Holz
koJistruk~ion einen gewissen Ausgleich geschaffen. 

Von erheblicher Bedeutung sind im' Balihandwerk die gemischten :J., Ge

Betriebe der Maurer und Zimmerer, unter denen sich zahlreiche gro.Bere BaU~be 
Betriebe befinden. ·Im ganzen wurden 4512 gemischte Betriebe mit 
4600 Inhabem, 57 235 Gesellen, 11 886 Lehrlingen nnd 3130 Ange-
stellten gezahlt. Darunter befinden. sich 23?8 Kleinbetriebe, 1082 ~lei-
nere Mittelbetriebe, 471 gro.Bere Mlttelbetrlebe und 581 Gro.Bbetrlebe. 
Von den Gro.Bbetrieben beschiiftigen 166 Betriebe mehr als 50 Gesellen. 
Diese handwerklichen Bauuntemehmungen weisen einen iiberaus gro.Ben 
Bestand mittlerer und gro.Ber Betriebe auf. Es sind vorhanden: 

. 1) ·Ober daB Zimmererhandwerk wurde eine Sonderuntersuchung durchgefi.ihrt. 
Ihre Ergebnisse Bind im Band 4, verllHentlicht. 
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Betriebe mit o Gesellen ~t,':I: v.n. 

" " 
1 

" 
12,5 

" 
" " 

2- 3 
" 12,8 

" 
" " 

4- {) ." 10,4 " 
" " 

6-:10 
" 

13,6 ". 
" " 

11....:...20 
" 

10,4 
" 

" " 
21--30 

" 
5,1 

" 
" " 31-40 

" 
2,4 

" 
" " 

41-50 
" 

1,7 ;, 

." " uber50 
" 

·3,7 " 
100 v.H. 

. Gemischte Baubetriebe' sind auJler in den Kammerbezirken Aurich, 
StraIslmd, Dresden und Zittau besonders ermittelt in den Katnmer
bezirken Berlin, Halle, Konigsberg, Liegnitz, Lubeck, Darmstadt, 
Oldenburg, Schwerinund Weimar. Die Zahl von 1118 gemischten Bau
betrieben im Kammerbezirk Berlin erkliirt die verhiiltnisIIlii11ig niedrige 
Zahl von Maurerbetrieben und Zimmererbetrieben in diesem Kammer-

. bezirk. Dagegen weist der Kammerbezirk Konigsberg neben einer er
heblichen Zahl von Maurerbetrieben und Zimmererbetrieben noch 
270 gemischte Baubetriebe auf. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 1286,5 Gesellen, 263,4 Lehrlinge und 
69,4 An~stellte: Auf je 100 Gesellen kommen 20,8 Lehrlinge.· 

d) Glaser Das Glaserhandwerk umf~U.t 8877 Betriebe mit 8986 Inhabern, 
8280 Ges!)llen, 4102 Lehrlingen und'44r·Angestellten1

). Die Statistik 
des "Kleingewerbes" ziihlt 2181 Motorenbetriebe mit einer Leistung von 
10 007PS. Neben 8375 Kleinbetrieben sind im Glaserhandwerk 
423 kleinere und 66· groUere Mittelbetriebe BOwie 13 GroUbetriebe vor
handen. lJber 50 Gesellen und Arbeiter sind in 4 GroEbetrieben tatig. 

1) Die Gesamtzahl der in der Wirtschaft tatigen Glase~ wurde durch die 
Berufszii.hlung von 1925 wie folgt festgestellt: 
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Glaser: 

In abhii.ngiger· Stellung. • • 
davon in 

W 108. Hoch-, Eisenbeton- und: Tiefbau (einsch!. 
Baunebengewerbe). . • • . • . . • • 

W 62. Herstellung von Holzbauten, BauteiIen und 
Mlibeln. ' .•. ' •. ;.' ..• 

W 20. Glasindustrie. . . . . . . 
W 114. Waren- und Produktenhandel. 
W 180. Reichsbahn . . . . . . . 
W 27. Maschinenbau . . . . . . 
W 85. Chemische Industrie . .: . . 
W 82. Eisenbahnwagenbau . . . . 

sonstigen Wirtschaftszweigen. 

In. selbstii.ndiger Stellung • . • . . . 
Insgesamt 

Se. m. w. 
18468 18446 22 

10741 10785 6 

417 . 415 2 
87l 869 " ·2 
802 802 ,.' ,I 

241 241 -
158 153 ., . ....:. .. 
107 '107' 
105 105 

1081 1019 12 

8455 8279 176 

21928. 21 725 , . .198. 



1m einzelnen zergliedert sich das Glaserhandwerk in folgende Betriebs-
grollenklassen.:. . " '. , 

Betri(lbe . niit O'Gesellen 61,3v.H. 

" " 1 
" 21,4 

" 
" ,; 2- 3 

" 11,6' »': 

" :" 4- 5 
" 3,2 

" 
" " 

6-10 
" 1,6 

" 
" " 11-20 

" 0,8 
" 

" " 
21-30 

" 
0,1 ,; 

" " 
31-40 

" " 
" " 

41'-00 
" " 

" ." uber50 
" ;, 

100 v.H. 

Die Glaserlietriebe sinll etwa im Verhiiltnis zur Einwohner7labl 
uber die einzelnen, Kammerbezirke verteilt. In den Kammerbezirken 
Arnsberg, Osnabruck mid Dewold sind keine GlaserbetriElbeausge
wiesen, in anderen Kammerbezirken ist ihre Zabl nur sahr gering. Die 
Griinde hierfur liegen inder verschiedenartigen Berufsabgrenzung. 
Haufig wird, das, Glaserhandwerk in Verbindung mit dem Malerhand
werk, teilweise auch mit dem Tischlerhandwerk betrieben und demge
mall statistisch erfa1lt. 1m Jahre 1929 schatzt der Ver~d der Glaser
innungen Deutschlands den Bestand des Glasergewerbes auf etwa 
10 000 bis 12 000 Betrieoo; hiervon waren dem Wirtschaftsverband am 
15. Mai 1929: 6100 Betriebeangeschlossen. " 

Mit Ausnahme zweier badischer Kammerbezirke hat sich die Zabl 
der Glaserbetriebe im Vergleich zur Vorkriegszeit verringert. Gleich
zeitig haben sich die kleinen Betriebe teilweise vermehrt. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 93,3 Gesellen und 46,2 Lehrlinge. 
Auf ie 100 Gesellen kommen 49,6 Lehrlinge. Die hOchste Durchschnitts
ziffer der Gesellen ie Betrieb findet sich im Kammerbezirk Bielefeld 
(4,64), die niedrigste Durchschnittsziffer im Kammerbezirk Sigmarin
gen '(0,09). Die Lehrlingsziffer schwankt im Durchschnittzwischen 
0,12 (Augsburg und Schwerin) und 1,30 (Dusseldorf). Nachst dem 
Kamriterbezirk Bielefeldweisen die Kammerbezirke Dusseldorf, Stutt
gart und Leipzig hOhere Gesellenziffern ie Betrieb auf. In der Mehr
zabl der Kammerbezirke werden unter 1 Gesellen ie Betrieb beschii.ftigt. 
Die Durchschnittszifferdet Lehrlinge geht nur in den Kamtnerbezirken 
Dusseldorf und Miinster uber 1 Lehrling ie Betrieb hinaus. : Gegenuber 
dem J we 1913 konnte keine einheitliche Entwicklung der Betriebs
grollen festgestellt werden. 

Das Glaserhandwerk zerfallt in die Bau-, Messing-j Blei- und 
Bilderglaserei sowie ill.die Rahmenmacherei. Diesa Arbeitszweige sind, 
iedoch betrieblich und unternehmungsma1lig meist zusammengefallt. 1m 
einzelnen falIt indas Arbeitsgebiet des Glaserhandwerks die Herstellung 
von Fensterrahmen,dasJBeschneiden und Einsetzenvon Fenster-, Schau
fenster- und Bilde;glas, von Windschutzscheiben, die Herstellungvon 
Bilderrahmen unddas Rahmen von Bildern, die Anfertigungvon Glas-
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schutzwanden und Glasaufsatzen, das Scbleifen und Facettieren von 
Glasplatten sowie das Belegen von Spiegeln. Die sogenannte Rahmen
macherei, das ist die Herstellung der Fenster einscblie1l1ich der Holz
rahmen, ist ein besonderes Arbeitsgebiet des Glaserhandwerks in 
Mittel- und Siiddeutscbland. Abnehmer des Glaserhandwerks sind 
Privatkundschaft, Hausbesitzer, Bauunternehmer und BehOrden. Das 
Glaserhandwerk unterliegt starken Saisonschwankungen. Die Neubau
auftrage drangen sich meist auf die Spiitsommermonate zusanunen. 
Auftriige und Umbauten an Ladenfenstern bieten einen gewiJ:;sen Aus
gleich in der stillen Zeit. Allgemein herrscht starke tJbersetzung im 
Handwerkszweig. . 

~:o~:: Der Handwerkszweig der Maler, Tiincher und Lackierer wnfallt 
Laolderer 62437 Betriebe mit 63445 Inhabern, 76384 Gesellen, 46682 Lehr

lingen und 1291 Angestellten. Die Motorenverwendung ist gering; die 
kleingewerbliche Statistik zii.blt nur 732 Motorenbetriebe, in denen 
361 PS verwendet werden. Neben 57250 Kleinbetrieben sind 4094 
kleinere Mittelbetriebe, 748 grollere Mittelbetriebe und 345 Gi'oll
betriebe vorhanden. Mehr ala 50 Gesellen werden in 46 Grollbetrieben 
beschliftigt. Nach den einzelnen Betriebsgrollenklassen ergibt sich flir 
das Handwerk der Maler, Tiincher und Lackierer folgende Gliederung: 

Betriebe mit 0 Gesellen 58,2 v.H. 
" " 1" 21,3 " 
" ,,2- 3" 12,1 " 
" ,,4 - 5" 3,9 " 
" "6---10,, ·2,7 " 
" "11-20,, 1,2 " 
" ,,21-30 ". 0,3 " 
" "31-40,, 0,1' ., 
" "41-50,, 0,1 " 
" "iiber50" 0,1 " 

100 v.H. 
Die Malerbetriebe sind iiber die einzelnen Kammerbezirke ent

sprechend ihrer Einwohnerzahl verteilt. 1m Vergleich zur Vorkriegs
zeit hat die Zahl der Malerbetriebe durchweg, und zwar teilweise in 
recht erheblichem Malle zugenommen.· Die Griinde dafiir sind in der 
starken Beschiiftigungslosigkeit des Handwerb zu suchen, die zahl
reiche Gesellen zur Selbstiindigmachung veranlaJlt.· Die verhiiltnis
mallig geringe Kapitalausstattung eines kleinen Malerbetriebes be
giinstigt die Vermehrung der Betriebe. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 122,3 Gesellen und 74,8 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 61,1 Lehrlinge .. In den einzelnen Kammer
bezirken schwankt die Durchschnittsziffer der Gesellen je Betrieb 
zwischen 0,36 (Flensburg, Trier) und 2,55 (Stuttgart). Auller im 
Kiammerbezirk Stuttgart werden je Betrieb eine groJlere Zahlvon Ge
sellen noch in den Kammerbezirken Berlin, Breslau, Halle, Koln, 
Konigsberg, Wiesbaden, Hamburg, Bremen, Chemnitz, Dresden und 
Dessau beschliftigt. Die Durchschnittsziffern der Lehrlinge bewegen 
sich zwischen 0,11 (Plauen) und 1,34 (Dresden) Lehrlingen je Betrieb. 
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In der Mehrzahl der Kammerbezirke wird unter 1 Gesellen ie Betrieb 
beschii.ftigt. Gegeniiber dem Jahre 1913 sind die durchschnittlichen Be
triebsgroJlen iiberwiegend zuriickgegangen. 

Ausgefiihrt werden Maler- und Dekorationsmalerarbeiten An
streicher-, Tiincher~ und Lackiererarbeiten. Die wirtschaftliche Bedeu
tung des Handwerkszweiges liegt besonders auf dem Gebiete des Ober
flachenschutzes fiir Bauten,Bauteile und Einzelgegensti:i.nde und der 
Erhaltung und Emeuerung dieses Schutzes. Aullerdem findet durch 
kiinstlerische Anwendung bzw. Gruppierung der Farbtone eine Verede
lung der Anstrichobiekte statt. Das Malerhandwerk ist' also nur zum 
Teil ein werteerzeugender, inder Hauptsache dagegen ein werteerhalten
der Handwerkszweig. Wenn auch der Anteil der Malerarbeiten an den 
Kosten eines Bauvorhabens im allgemeinen nur mit 5 % der Gesamt
summe angesetzt wird, so ist der Anteil, den das Malerhandwerk an 
der Erhaltung der Baulichkeiten nimmt, doch erheblich groJler. Dber 
di~ wirtschaftliche Bedeutung hinaus fallen dem Handwerkszweig ge
WIsse Aufgaben kultureller Art zu: Die Verlehandigung derGeschrnacks
richtung eines Zeitalters in Zeichnung und Farbe und ihre Pflege und 
Vertiefung durch eigenes kiinstlerisches Schaffen. Ais Baunehanhand
werk fiihrt das Malerhandwerk den AuJlen- und den Innenanstrich (in 
Kalk-, Leim-, Mineral- oder Olfarbe) sowie die Bemalungan Bauwerken 
aller Art aus. Es . besorgt ferner das Lackieren von Gegenstanden aus 
Holz, Metall, Geflecht und sonstigen Werkstoffen fiir. die Innenaus
stattung, das Streichen, Lackieren undBemalen von Fahrzeugen aller 
Art. Schliemich wird die Schrift- und Plakatmalerei gepflegt. Bis.
weilen ist das Malerhandwerk unternehmungsmallig mit der Bauglaserei 
und Tapetenkleberei verbunden. 

Der Beschii.ftigungsgrad des Malerhandwerks hat seit der V or
kriegszeit sich uneinheitlich gestaltet. Wahrend des Krieges wurden 
Mi3lerarbeiten fiir Bauten nur in geringem· Umfange ausgefiihrt, dafiir 
wurden aber zahlreiche Krafte mit der Unterhaltung der Kriegsgerate 
beschii.ftigt. Nach dem Kriege hob sich der Beschii.ftigungsgrad nur 
langsam. Die Griinde dafiir· sind in der allgemeinen Kapitalknappheit, 
der Vordringlichkeit von Anschaffungen personlichen . Bedarfs (Klei
dung, Mohal) und endlich in den Inflationsverhii.ltnissen zu suchen. 
Nach der Stabilisierung der Wahrung wurden die Arbeitsmoglichkeiten 
erweitert durch die· vielseitigen Bestrebungen, das Stadtbild farbig zu 
gestalten .. Etwa iDl. Jahre 1925 war das Malerhandwerk gut beschi:i.f
tigt. Von diesem Zeitpunkt ab hat der Beschii.ftigungsgrad in zu
nehmeildem Malle nacbgelassen. Die Arbeitstatigkeit des Malerhand
werks wurde in den letzten Jahren beeinflullt" einerseits durch die all
gemeine Veranderung des Geschmacks (Bevorzugung der ~arbigen Ab
stimmung des Raumes), andererseits durch das iiberall vorhandene Be
strehan, neue Bauten so einfach wie nur moglich zu gestalten. Auch 
die Aufrechterhaltung der W ohnungszwangsw.irtschaft driickt auf .die 
wirtschaftliche Lage des Malerhandwerks.· DIe W ohnungszwangswlrt
schaft halt vielfach Hauseigentiimer und Mieter davon ab, andere ~ls 
nur die allemotwendigsten Auftrage zu vergeben. Ausgedehnte RegIe
arbeit privater und offentlicher Stellen, starke Dbersetzung des Hand-
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Of) Smk
kateore. 
Glpser 

werks und _ ausgedebnte Schwarzarbeit durch Gesellen, Lehrlinge und 
berufsfremda Personen verengen weiterhin das Arbei1i2gebiet des 
einzelnen Malerbetriebes. Besonders im Winter ist daher die Arbeits:" 
losigkeit im Malerhandwerk au1lerordentlich hoch. 

Beeonders gedriickt iet infolge der gegenwartig sich vollziehenden 
Umwalzung der Lackiertecbnik die Wirtschaftslage der Auto- und 
Wagenlackierer. Das Spritzverfahren mit Nitrozelluloee hat den bisher 
gebrauchlichen Kopallack bereits. weitgehend verdrangt. Dadurch iet 
die Herstellung einer Lackierung beiepielsweise von friiher 20 Tagen 
auf den Zeitraum von 3 Tagen gesunken. Ein erheblicher Teil der an
fallenden Autolackierungen wird daher heute von dengro1len 
Karosseriewerken in eigenen: Lackierabteilungen vorgenommen. 

Au1ler durch die konjunkturellen Bewegungen wird das Malerhand
werk bei seiner Abhangigkeit yom Baumarkt stark von Saisonschwan
kungen in seinem Bescbaftigungsgrad beeinfln1lt. Trotz vieler Bemiihun
gen ist es ihm bisher noch nicht gelungen, einen mehr gleichma./ligen, 
wahrend des ganzen Jahres fortdauernden Auftragseingangzu erzielen. 

Der Handwerkszweig der Stukkateure und Gipser umfa./lt 4165 Be
triebe, in denen 4382 Inhaber, 13422 Gesellen, 2051 Lehrlingeund 
444 AngestelUe tatig sindl

). Durch die Statistik des "Kleingewerbes" 
wurden im Handwerk der Stukkateure und Gipser 46 Motorenbetriebe 
mit einer Leistung von 171 PS festgestellt. Nach Betriebsgro1len
gruppen gliedern sich die Betriebe in 3128 Kleinbetriebe, 740 kleinere 
und 203 gro1lere Mittelbetriebe. Von den 94 Gro1lbetrieben beschaftigen 
9 Betriebe mehr als 50 Gesellen~ Die Zusammensetzung des Stukka
teur- und Gipserhandwerks nach Betriebsgro1lenklassen ist wie folgt: 

Betriebe mit o Gesellen 42,7v.H. 

" " 
1 " 16,0 

" 
" " 

2- -3 
" 16,4 

" 
" " 

4- 5 " 
9,0 

" 
" " 

6-10 
" 

8,8 
" 

" " 
11-20 

" 
4i 9 " 

" " 21-30 " 
1,3 

" 
" " 

31-40 " 
0,4 " 

" " 
41-50 -" 0,3 " 

" " 
iiber 60 

" 
0,2 " 

100,Ov.H. 

1) Hinsichtlich der Gesamtzahl der in der Wirtschaft tlitigen Stukkateure, 
Gipser, Putzer und Pliesterer macht die Berufszahlung 1926 die folgenden Angaben: 

Putzer und Stukkateure. Se. m. w. 
In abhll.ngiger Stellung. . . . . • . . • . • 21 699 21 693 6 

davon in 
W 108. Hoch-. Eisenbeton- und Tiefbau (einschl. 

Baunebengewerbe). . . . . . 21 081 21 076 6 
sonstigen Wirtschaftszweigen. 618 618 

In selbstandiger Stellung . • • • . 3988 S 971 17 
Insgesamt 25 687 26 664 23 
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Das statistischeBildder Standortsv~rteilung ist sehr ungleich
mll.Ilig, was zum erheblicben Teil dutch die Schwierigkeiten einer ein
heitlichen Berufsabgrenzung bedingt wird. Von den vier wurttembergi
schen Handwerkskammem wurdenz. B. 1768 Betriebe, von den preuIli
schen Handwerkskammem, dagegen nur 1444 Betriabe gemeldet. Auch 
fur Baden ~d. Bayem wurde eine grollere Zahl von Betrieben nach
gewiesen alB 'fur: Preullen. Das Stukkateurhandwerk W'urde sonach in 
Suddeutschland im Gegensatz zu den nord- und mitteldeutschen Kammer
bezirken durchweg als besonderer Handwerkszweig erfallt. In Nord
und Mitteldeutschland werden die Fassadenputzarbeiten zum uber
wiegenden Teil durch Maurerbetriebe ausgefiihrt. Mangels rechtzeitiger 
Umstellung ist die Zahl der Stukkateurbetrieoo mit Ausnahme in den 
Grollstad ten zurUckgegangen. 

Auf 1e 100 Betriebe ent~allen 322,3 Gesellen und 49,2 Lehrlinge. 
Auf je 100 Gesellen kommen 15,3 . Lehrlinge. Die niedrigsten Durch
schnittssatze fur Ie Betriebbeschaftigten Gesellen undLehrlinge weist 
der Kammerbezirk Flensburg mit 0,31 Gasellen und 0,15 Lehrlingen 
Ie Betriebauf. Die hochsten Ziffern fur Gesellen finden sich in den 
Kammerbezi~ken Hamburg (13,74), Kom (10,45), Berlin (8,88), Kassel 
(8,35) undOldenburg (7,50). Die.' hOchste Durchschnittsziffer fur 
Lehrlinge bat, der Kammerbezirk Regensburg mit 1,70 1e Betrieb. Es 
folgen die'KammerbezirkeStettin (1,67), Altona und Erfurt (1,5). 
Gegenuber' dem Jahre 1913 haben sich die durchschnittlichen Betriebs-
grollen teils erhoht, ,teils, verringert. " 

Der Handwerkszweig der Stukkateure lInd Gipser fiihri diebei 
Bauarbeiten aller, Art anfallenden Putz- und Yerblendarbeiten in Stuck, 
Gips und e~tsprecbendenMaterialien aus. Hierunter fallen Bowohl Ver
putzarbeiten iIlt InDem von Bauten als, auch an den Aullenseiten ein-
schlielllicb der Herstellung von Fassaden'in Stuck. '. 

Der Be'schiiftigungsgrad des' Stukkateur- und Glpserbandwerks 
haDgt von' der Bautatigkeit ab undunterliegt starken labreszeitlichen 
Schwankurigen. Ein gewisser Ausgleicb' fur den Mangel an Neubau
arbeiten wird durch Umbauten und Verblendungen geschaffen. Doch 
wird durch Schwarzarbeit dem selbstandigen Handwerk ein erheblicher 
Teil der A11ft.t·age entzogen. Die Arbeitskrafte konnen meist nur in der 
kurzen . Zeitder Neubautatigkeit voll beschaftigtwerden, zeitweise ist 
fast die Halftader Gesellen beschaftigurigslos. . . 

Das Handwerk der Tapezierer und Polsterer umfallt 12037 Be
triebe mit 12 178 Inhabern, 10 033 Gesellen, 6358 Lehrlingen und 673 
Angestellten1). Durch die Statistik des "Kleingewerbes" wurden 442 

1) Uber die in der gesamten Wirtschaft tiL~en Tapezierer und Polsterer hat 
die Berufsza.hlwig von 1925 die folgenden Festste11ungen getroffen: 

Se. m.,w. 
28 502 28 886 117 

Tap e zi ere r. ' 
In abhiLngiger Stellung . • • • • • • " . " 

davon in . 
W 108. Hoch~, Eisenbeton- und Tiefbau (elDschl. 66 

Baunebengewerbe) • • .• '.,;.'~' ~.~.--.:.lq~6~5;:;8_::18~5::9-=8_-:-:_ 
Seite' 18 658 18 698 66 
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Motorenbetriebe mit einer Leis tung von 1014 PS festgestellt. Nach 
Betriebsgro1lengruppen setzen sich die Betriebe zUsammen aus 11 441 
Kleinbetrieben, 515 kleineren, 66 gro.fleren Mittelbetrieben und 15 Gro.fl
betrieben. 1m einzelnen verteilen sich die Betriebe wie folgt nach 
Gro.flenklassen: 

Betriebe mit o Gesellen 62,9v.H. 

" " 1 
" 

21,3 
" 

" " 
2- 3 

" 10,9 
" 

" " 
4- 5 

" 
2,7 

" 
" " 

6- 10 
" 1,6 

" 
" " 

11-20 
" 

0,5 
" 

" " 21-30 
" 0,1 " 

" " 
31-40 

" " 
" " 41-50 " " 
" " fiber 50 " " 

100,Ov.H. 
Die standortliche Verteilung der Tapezierer- und Poistererbetriebe 

auf die einzelnen Kammerbezirke entspricht ungefahr den Einwohner
zahlen. Am einigen norddeutschen Kammerbezirken (Arnsberg, Aurich, 
Flensburg, Hildesheim, Osnabrfick und Plauen) wurden keine Betriebe 
gemeldet. Das Tapeziererhandwerk wurde bier dem Sattlerhandwerk zu
gerechnet. 

1m Vergleich zur Vorkriegszeit hat die Zahl der Betriebe, und zwar 
besonders der kleinen Betriebe durchweg zugenommen. Zum Teil hiingt 
diese Vermebrung der Betriebe mit der schlechten Wirtschaftslage im 
Sattlerhandwerk zusammen, die haufig eine Umstellung von Sattler
auf Poistererarbeiten veranla.flte. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 83,4 Gesellen und 52,8 Lehrlinge. Auf 
je 100 Gesellenkommen 63,4 Lehrlinge. Die Durchschnittsziffern 
der Beschiiftigten je Betrieb. schwanken in den einzelnen Bezirken 
zwischen 0,3 (Hannover) und 1,63 (Hamburg) Gesellen und 0,21 (Niirn
berg) und 1,36 (PaEsau) Lehrlingen je Betrieb. Rohere Durchschnitts
ziffem der Lehrlinge weisen noch die Bezirke Schneidemiihl und Oppeln 
aufi in den fibrigen Bezirken bleiben die durchschnittlichen Ziffern unter 
einem Lehrling ie Betrieb. Die Durchschnittsziffem haben sich gegen-
fiber 1913 durchweg vermindert. . 

So. ID. w. 
Dbertrag 18658 18593 65 

W 62. Herstellung von Holzbauten, Bauteilen 
und MObeln .. .. io •••• 4106 4089 17 

W 114. Waren- und Produktenhandel . 2550 2643 7 
W 57. Herstellung von Leder- und Sattlerwaren 504 601 3 
W 81. Bau von Land- und Luftfahrzeugen 310 310 
W 180. Reichsbahn . . • . . . • • • . . 268 268 
W 65. Stellmacherei und Holzwagenbau . 229 224 5 
W 82. Eisenbahnw~nbai1. . • . . . 228 223 

sonstigen irtschaftszweigen • 1654 1634 20 
In selbstandiger Stellung . 13270 13137 133 

Insgesamt 41772 41522 250 
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· Der Tapezierer und. Poisterer tapeziert· Innenraume mit Papier-, 
Stoft'-, Leder- und sonstigen Tapeten, legt FuJlbOden mit Linoleum aus, 
fertigt Dekorationen aus Stoft'en fiir Fenster, Schaufenster und TUren 
sowie Sonnendii.cher, Matratzen und Betten an. AuJlerdem steUt er 
Polstermobel her und' besorgt ihr Aufarbeiten und Umarbeiteri. Das 
Tapezierer- und Poistererbandwerk ist .teilweise mit der Sattlerei ver
bunden. Bisweilen werden einige Beschiiftigunggsarten wie z. B. Tape
zieren oder Linoleumlegen nicht ausgeiibt. Abnehmer des Tapezierer- und 
PolstererhandwerkS sind Bauunternehmer, gewerbliche und private Auf
traggeber. Als Baunebengewerbe wird die Wirtschaftslage des Tapezierer:. 
und Polstererhandwerks stark von den Konjunktur-und Saisonschwan
kungen auf dem Baumarkt beeinHuJlt. Immerhin sind im Polsterer- und 
Dekorateurgeschiift die jahreszeitlichen Schwankungen ausgeglichener 
als beiden anderen Bauhandwerken. 

Das Dachdeckerhandwerk umfaJlt 12168 Betriebe, 124001nhaber, 
22607 Gesellen, 5665 LehrliDge und 752 AngesteUte. In 357 Motoren
betrieben werden nach' der Statistik des "Kleingewerbes" 136 PS ver
wendel Nach Betriebsgrofiengruppen setzt sich die Zahl der Betriebe 
zusammen aus 10 539 Kleinbetrieben, 1392 kleineren und 194 grofieren 
Mittelbetrieben sowie 43 Grofibetrieben. Mehr als 50 GeseUen werden 
in fiinf· Grofibetrieben beschiiftigt.Der betriebliche Aufbau des Dach
deckerhandwerkS zeigt im einze~eri folgendes Bild: 

Betriebe mit o GeseUen 41,3v.H. 
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Die Dachdeckerbetriebe sind besonders zahlreich vertreten im 
rheinisch-westfalischen Industriegebiet undin Schlesien. Sonst verteilen 
sie sich' ziemlich gleichmiifiig iiber aUe Kam~erbezir~e. 1m Kammer
bezirk Hamburg wurden die Dachdecker gememsam oot den Klempnem 
gezahlt. In der Mehrzahl der Kammerbezirke haben die Dachdecker
betriebe seit dem Jahre 1913 zugenommen. 

Auf 1e 100 Betriebe entfallen 185,8 GeseUen und 46,6 Lehrlinge. 
Auf Ie 100 GeseUen kommen 25,1 Lehrlinge. Die Durchschnittszift'em 
der beschiiftigten GeseUen ie Betrieb bewegen sich zw~schen 0,42 (Olden
burg) und 4,51 (Dresden). Nii.chst dem K~erb6Z1rk Dresden ~den 
sich grofiere Dachdeckerbetriebe vo~ allem m. d~n K~erbezlrken 
Altona, Berlin, Breslau, Oppeln, Nurnberg, LeiPZig, Z'!ICkaU, Reut
lingen, Stuttgart, Mannheim, Bremen und Liibeck. Den ~o~ten Lehr
lingsdurchschnitt hat der Bezirk Altona (0,89), den medrigsu;n d?1" 
Bezirk Reutlingen (0,05). Gegeniiber dem Jahre 1913 haben slch die 
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Betriebsgrollen in' den einzelnen ,Kammerbezirken teils erhOht, teils 
vermindert. '.' . '. . . 

. DaaArbeitsgebiet des, Dachdeckerhandwerks erstreckt siehauf Be-:. 
dachungsarbeiten an Gebauden aller: Art. Die: wichtigsten Bedachungs
arten sind'Ziegel-, Schiefer-,und Pappdeckung;' Holzzement;, Stroh- und 
Schindeldookung.' AUllerdem werden von. den: ,Dachdeckern Asphalt: .. und 
Dichtungsarbeiten sowie besonders in Westdeutschlandund Siiddeutsch
land aucb der Bali von Blitzableitern ausgefiibrt.Auftraggeber sind 
private und' gewerbliche KundschaIt, insbesondere Bauunternehmungen, 
BehOrden undKirchen sowie. industiielle. Untemehmungen. Das Dach
deckerhandwerk .hat im Vergleich zur Vorkriegszeit sowohl an Neubau
arbeiten ala aueh an Reparaturarbeitenverloren. Auf einen Riickgang 
der Neubauarbeiten, wirkt beSondersdie modeme Stilrichtung hin, die 
in dar Architektur in wachsendem Uinfange. das Flaehdach und die 
horizontale 'Abdeekung verwendet. Bisher hat. sieb die . Fla.chbauweise 
jedocherst'jn .einigen Stadten, wie z .. B. in Frankfurt a. M., Stuttgart 
und in Dessau sowie in einzelnen' Landesgebieten (Scblesien und 
Mecklenburg) . durcbgesetzt. AUllar den . AuftragSverlusten bei Neu
bauten werden dam Dachdeckerhandwerk neuerdings: vielfach auch die 
Reparaturauftrage entzogen. Auch 'Dacher mit· harter . Bed.3.chung 
werden in der Nachkriegszeitvon den Erzeugem von Bedachungsbau-, 
stoffen immer mehr durcb eigene' Arbeitskrafte gedeckt. Die Verdienst
moglichkeiten werden fUr die Dachdecker weiter dadurch geschmalert, 
dall verschiedene W ohnungsbaugesellschaften und' einzelne BehOrden die 
Bedachungsstoffe selbst liefem. Wie die iibrigen Bauhandwerker leidet 
aueb das Dachdeckerhandwerk stark unterden Saisonschwankungen 
auf dem Baumarkt. Die vorkommenden Neuauftrage fiir Steildacher 
fallen regelmallig in die zwei te J abreshalfte. U nzweclrniallige Ver
dingungsmethoden und lange Kreditfristen beeintrachtigen nach wie vor 
die Rentabilitat, und zwar um so mehr, als bisher die Erscbwerungen im 
Bezug von Dachziegeln durch die Einkaufsgenossenschaften nicht aus
geschaltet werden konnten. 

'~ Platten., Der Handwerkszweig der Platten-, Steinholz- und Fliesenleger um-
11n.r~::. f~t 312 Betriebe, in denen 320 Inhaber, 1042 Gesellen, 78 Lehrlinge 
. leger und 54 Angestellte tatig sind. Neben 237 Kleinbetrieben sind 51 

kleinere~it~lbetriebe, 11 grollere Mittelbetriebe :Wl.d 13 Grollbetriebe 
vorhanden, darunter 3 Betriebe mit, mehr ,als 50 Hesellen. Nach Be>
triebsgrollenklassen setzt sich das Hap,dwerk .der Platten-, Steinholz
und Fliesenleger wie folgt zusammen: 

Betriebe mit 0 GeseUen 

." " 1" 
" "2- 3' " 
" "4-5 " 
" ,,6-10 " 
" ,,11-20 " 
" ,,21-30 " 
" " 31-40 " 
" ,,41-50 ". 

" " iiber 50 " 
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42,3v:H .. 
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1,0 " 

100,Ov.H. 



Wahrscbeinlich infolge verschiedena.rtiger Berufsabgrenzung wurden 
Plattenlegerbetriebe von den saehsischen und einigen preuflischen Hand-
werkskammem nicht gemeldet. . 

Den hOchsten Durehsebnittssatz der Gesellen ie Betrieb weist 
der Kammerbezirk Hamburg (19,89), die niedrigste DurchschnittszifJer 
der Kammerbezirk Liibeck mit 0,23 Gesellen je Betrieb auf. Der Lehr
lingsdurchschnitt schwankt in den einzelnen Kammerbezirken zwischen 
0,08 (Miinchen) und 2 Lehrlingen (Coburg). 1m Vergleich zur· Vor
kriegszeit scheinen keine VeIiinderungen im Bestand des Handwerks 
eingetreten zu sein. , 

Das Handwerk der Platten-, Steinholz- und Fliesenleger verlegt von 
der Steinzeugindustrie fertig bezogene Fliesen und Platten aua Natur
stein, Kunststein: verschiedener Herstellung und Steinholz ffir Fuflwege, 
Flure und Treppenhauser, Kiichen und Baderli.ume und ahnliche Zweeke. 
Auftraggeber sind Bauuntemehmer,-private und gewerbliche Kreise alIer 
Art. Der BeschiiItigungsgrad des Handwerks hangt ab von der Ent
wicklung des Baumarktes. Gegeniiber der Vorkriegszeit hat sich das 
Arbeitsgebiet des Handwerks im allgemeinen erweitert . 

. Der Handwerkszweig der Steinsetzer und Pflasterer umfaBt 2908 ~d 
Betriebe, 3004 Inhaber, 21462 Gesellen, 2536 Lehrlinge und 1672 An~ PIIasterer 

gestelltet). Die Betriebe zerfalIen in 1809 Kleinbetriebe, 718 kleinere, 
199 gro.Bere Mittelbetriebe und 182 GroJlbetriebe. Von den GroJl~ 
betrieben beschiiItigen 41 Betriebe mehr ala 50 Gesellen. Nach Gro.Ben-
kIassen zeigt das Handwerk folgende Gliederung: 

. Betriebe mit o Gesellen 32,1 v.H. 
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Das Steinsetzerhandwerk ist ziemlich gleichmiillig iiber die einzelnen 
Kammerbezirke verteilt. In den ,Kammerbezirken Berlin, H~e, Magde-

1) Die Gesamtzahl der Berufstli.tigen im Steinsetzergewerbe wurde durch die 
Berufszihlung von 1925 wie folgt festgestellt: . 

Steinsetzer: Se. m. 
In abhiLngiger Stellung. . . • . . . . .• ,. . 21 204 21 204.. 

davon in:. 
W 108. Hoch-, Eisenbeton und Tiefban (einschl. Ban-

nebengewerbe) . . . . . 20430 
sonstigen Wirtschaftszweigen 774 

In selbstli.ndiger Stellung 2 951 

20430 
774 

2982 

w. 

19 

Insgesamt 24155 24186 19 
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burg, Darmstadt und besonders Stettin sind die Steinsetzerbetriebe be- ' 
sonders zahlreich vertreten. Gegeniiber 1913 scheint sich die Zahl der 
Betriebe nur unbedeutend erhOht zu haben. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 738,0 Gesellen und 87,2 Lehr
linge. Auf je 100 Gesellen kommen 11,8 Lehrlinge. Die Durch
schnittszifl'ern der beschiiftigten Gesellen je Betrieb schwanken 
zwischen 32,24 im Kammerbezirk Dresden und 0,25 im Kammerbezirk 
Trier. Au.ller im Kammerbezirk Dresden finden sich grollere Gesellen
betriebe vor allem in den Kammerbezirken Hamburg, Ma.nnheinl, 
Dessau, Berlin, BJ,"eslau und Wiesbaden. Der hOchste Durchschnittssatz 
fiir Lehrlinge wurde im Kammerbezirk Hamburg mit 3,53, der niedrigste 
im Kammerbezirk Reutlingen mit 0,06 Lehrlingen ie Betrieb ermittelt. 
1m Durchschnitt sind die Betriebsgrollen gegeniiber 1913' iiberwiegend 
gewachsen. 

Das Handwerk der Steinsetzer und Pflasterer macht Pfla..:.-ter
arbeiten (Gro.ll- und Kleinpflaster) unter Verwendung von rohen und 
behauenen Steinen verschiedener Herkunft (Granit, Basalt, Sandstein, 
Klinker usw.). Ausgefiihrt werden bei Wege- und Stra.llenbauien Stein
und Kunststeinpflasterungen sowie das Legen von Schwellen und die Be
festigung von ;Biirgersteigen. In Verbindung damit wird die Ausfiihrung 
von Erdarbeiten und das Ausheben von Leitungsgraben iibernommen. 
Hergestellt werden weiter Unterbettungen aus Packlage und Schotterung, 
soweit . auf diese Unterbettungen spater Steinpflasterdecken gemacht 
werden. In reichem Ma.lle werden von dem Handwerk auch Auf
schiittungen fiir Chausseen und insbesondere auch Neuanlagen von 
Chausseen vorgenommen. Bei den gro.lleren Stra.llenbauten werden vor 
allem auch Bodenbewegungen ausgefiihrt. Auftraggeber sind besonders 
die StaatsbehOrden und KommunalbehOrden, in geringerem Umfange 
auch Privatleute und Gewerbetreibende (Hofpflasterungen, Pfla
sterungen von Werkstra.llen fiir Industrieunternehmungen). 

I) Bronnan- Das Brunnenbauerhandwerk bestehtaus 1245.Betrieben, in denen bauer 
1265 Inhaber, 2181 Gesellen, 288 Lehrlinge und 349 Angestellte tatig 
sind. Nehan 1156 Kleinbetriehan sind 63 kleinere, 19 gro.llere Mittel
betriebe und 7 Gro.llbetriebe ermittelt. Mehr als 50 Gesellen beschaf
tigen 4 Gro.llbetriebe. Nach Gro.llenklassen setzen sich diel Betriebe 
wie folgt zusammen: 

Betriebe mit o Gesellen 58,Sv.H. 
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· DasBrunnenbauerhandwerk ist in den meisten Kammerbezirken 
ver~eten, besonders stark in einigen preulli.sehen Kammerbezirken wie 
Berhn, Frankfurt a. d. 0., Konigsberg und Stettin. . 1m Bestand des 
Handwerks konnten im Vergleich zur Vorkriegszeit keine einheitlichen 
Veranderungen festgestellt werden. 

Auf je 100 Betriebe entfallen 175,2 Gesellen und 23,1 Lehrlinge. 
Die Durchschnittsziffern der Beschaftigten je Betrieb schwanken 
zwischen 8,78 (Harburg) und 0,06 (lThn) Gesellen und zwischen 1,40 
(Bayreuth) und 0,04 (Leipzig) Lehrlingen. 

Der Beschaftigungsgrad des Handwerkszweiges ist im allgemelnen 
nicht giinstig. Lediglich im Sommerhalbiahr 1929 -waren nach Mit
teilung des Reichsverbandes fiir das deutsche Brunnenbau- und Bohr
gewerbe die Betriebe infolge der Einwirkungen des harten Winters und 
des trockenen Sommers vielfach gut mit AUftriigen versorgt. Die 
giinstigen Auswirkungen dieser besseren Beschiiftigung wurden iedoch 
durch den liberaus schlechten Zahlungseingang, besonders auf dem 
Lande, beeintriichtigt. . 

1m Handwerk der Of en setzer und Schomsteinbauer wurden ~f""d 
4983 Betriebe mit 5017 Inhabem, 5860 Gesellen, 2507 Lehrlingen und s!"W;:,~ 
329 Angestellten festgestellt. Unter den Betrieben befinden sich _bauer 
4619 Kleinbetriebe, 300 kleinere, 43. gro.llere Mittelbetriebe und 
21 Gro.llbetriebe, darunter 2 Betriebe mit mehr als 50 Gesellen. Nach 
Gro.llenklassen baut sich das Handwerk wie folgt auf: 

Betriebe mit o Gesellen 59,4 v.H. 

" " 
1 

" 
22,0 

" 
" " 

2- 3 
" 

11,4 
" 

" ." 4- 5 
" 

3,7 
" 

" " 
6-10 

" 
2,3 

" 
" " 

11-20 
" 

0,9 
" 

" " 
21-30 " 

0,2 
" 

" " 
31-40 

" 
0,1 

" 
" " 

41-50 
" " 

" " 
liber50 

" " 100,0 v.H. 

Die Berufsabgrenzung wurde beim Ofensetzerhandwerk von den 
einzelnen Handwerkskammem sehr uneinheitlich vorgenommen. Teil
weise haben die Handwerkskammern die Of en setzer und· Schornstein
bauer mit den Topfem, Hafnern oder Backofenbauem zusammen erfallt. 
Dementsprechend fehlen Meldungen fUr die Kammerbezirke Freiburg 
i. Br. und Hamburg sowie aus den gleichen GrUnden wohl auch fiir die 
Kammerbezirke Altona, Amsberg, Kassel, Koln, Osnabriick, Heilbronn, 
Stuttgart, lThn und Passau. In den Bezirken der berichtenden Hand
werkskammem konnten keine einheitlichen Bewegungen in der Zahl der 
Betriebe gegeniiber der V orkriegszeit ermittelt werden. 

Auf ie 100 Betriebe entfallen 117,6 Gesellen und 50,3 Lehrlinge. 
Den hOchsten Gesellendurchschnitt ie Betrieb weist der Kammerbezirk 
Detmold mit 6,33 auf, den niedrigsten der Kammerbezirk Coburg mit 
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0,20. Die Durchschnittsziffern fiir Lehrlinge bewegen sich zwischen 1;44 
im Bezirk Plauen und 0,14im Bezirk Reutlingen. Gegeniiber dem Jahre 
1913 sind die durchschnittlichen BetriebsgroBen iiberwiegend zUrUck
gegangen. 

Das Betatigungsgebiet der Of en setzer und Schornsteinbauer um
schlieBt das Setzen, Reparieren und Instandhalten von Kachelofen und 
die Erstellung von Schornsteinen. Das Handwerk fiihrt zur Zeit einen 
schweren Kampf gegen Zentralheizungs-, Gas- und Warmwasserheiztings
anlagen und tritt mit eigener Propaganda fUr die Kachelofen-Mehr
zimmerheizung - bereits .mit Erfolg - hervor. Wanderkurse be
zwecken die erforderliche Weiterbildung der selbstiindigen Meister fUr 
den neuen Tatigkeitszweig. Das Handwerk der Ofensetzer und Schorn
steinbauer ist ein ausgesprochenes Saisongewerbe. Die Neubauauftrage 
fallen· meist in die Herbstmonate. Sodann gehen regelmaBige Instand~ 
setzungsauftrage zuBeginn und am Ende der Heizperiode ein. In den 
iibrigen Monaten ist die Beschaftigung des Handwerks schwach. Die 
Wirtschaftslage im Topfer- und Ofensetzergewerbe wird insbesondere 
bedingt durch die technische Entwicklung des Heizungswesens. Das Ge
werbe hat seit dem Jahre 1911 durch besondere technische Einrichtungtm: 
Fachkurse,-Beratungsstellen, VoriJrage, Fernunterricht, Fachpresse usw. 
dafiir gesOtgt; 'daB seine Erzeugnisse: Kachelofen und Kachelherde nach 
den Erfordernissen der modernen Heiz- und Feuerungstechnik gebaut 
werden. Auch technische Umstellungen sind erfolgt; an die Stelle des 
Einzelofens jst vielfach die Kachelofen-Mehrzimmerheizung getreten, die 
auch zumTeil bereits in Verbindung mit der Warmwasserheizung ausge
fiihrt wird. Ferner betreibt das Gewerbe heute bereits einen umfang
reichen HandelJilit Eisenofen, Eisenherden, Gasherden und Gasofen. 
T~otz der Anpassung des Handwerkszweiges an die neuen Verhaltnisse 
und der erfolgreichen Bemiihungen zur Forderung der Arbeitstechnik 
ist die Lage des Handwerkszweiges gedriickt. Dies hat seinen Grund 
darin, daB heute die Mehrzahl der Neubauwohnungen mit Warmwasser
oder ZentralheizuIigen versehen wird, auch dort, wo die Aufwendungen 
hierfiir nicht im gesunden Verhaltnis zum Mietpreise liegen. Daraus er
gibt sich, daJl trotz der regen Bautatigkeit der Anteil des Gewerbes 
an der Versorgung'der Wohnungsbauten mit Heiz- und Kocheinrich
tungen gegeniiber 1913 zuriickgegangen ist. Diese riicklaufige Bewegung 
s.cheint aber den Hohepunkt erreicht zu haben, denn as ist zu beobach
ten, daU~ahlreicheBal1herren von der Zentralheizung wieder zur Oren
heizung zuriickkehren. ., ; v 

n) Schorn- . . Das Han. dwerk der Schornsteinfeger umfaUt 4548 Betriebe,~it Iteinfeger .~ 

4525 Inhabern, 4860 Gesellen, 1171 Lehrlingen und 11 Angesten~· 
Fast durchweg sind Kleinbetriebe, meist mit 1 GesellenvorhandenD. 
Die Gliederung nach BetriebsgroBenklassen zeigt folgendes Bild:~:;1 

1) Nach neueren Angaben des Zentralinnungsverbandes dar SchornsteinIeger
meistcr des Deutschen Reiches: bel~uft sich der Bestand des Handwerks Ende 1928 
auf 4612 Betriebe, 4508 Inhaber, 5182 Gesellen und 1807 Lehrlinge. -
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Betriebe mit 0 Gesellen 
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Die vorliegenden Vergleichsziffern fiir 1913 lassen iiberwiegend eine 
Erbobung der Zabl der Betriebe erkenne~. Infolge der besonderen Orga
nisation des Haildwerkszweiges steht die Zah! der Betriebe iiberall im 
ungefiihren Verbiiltnis zur Einwohnerzahl und zur Zahl der benutzten 
Gebaude bzw. Feuerstatten. ',' . 

Die Durcbschnittsziffern der Besebaftigtlm je Betrieb scbwanken 
in den einzelnen Kammerbezirken zwischen.J,44 (Konigsberg) und 0,11 
(Detmold) Gesellen je Betrieb, die der Lehrlinge zwiscben 0,88 (Sig
maringen) und 0,04 (Stuttgart). Mit Ausnabme des .Kammerbezirks 
St11.ttgart sind die Unt&rschiede in den Durcbsehnittsziffern del' Ge
sellen von Kamrilerbezirk zu Kamm,erb!lzirk gering. . Hmsi~litlich der 
Bescbii.ftigung von Lehrlingen sind die Abweicbungen etwas groJler. 
Gegeniiber 1913. baben die durcbscbnittlicben BetriebsgroJlen sieh teils 
erhObt, teils vermindert. . , , 

'. Das Handwerk der Schorp.steinfegerreinigt die Scbornsteine in 
privaten und. gewerblicben Bauten.Von·dElriBeborden sind bestimmte 
Kehrbezirke gebildet, fiir die der sogeriannte Kehrzwang bestebt. 

'Ferner werden Begutacbtungen von, Heizungen ·und Feuerungsanlagen 
und die Abnahme der Scbornsteine in Neubauten,. sowie die Priifung 
der Gebiiude auf Feuersicherbeit.,,(Brandschau) vorgenommen. Das 
Schornsteinfegerbandwerk bat im Gegensatz zu den anderen Handwerks
zweigen einverbii.ltnismiiJlig gesicherteg Arbeitsgebiet. Dieses konnte 
nur . durcb die Einfiihrung elektrischer Hei~anlagen 1lIl1Iri:ttelbar einge
engt werden. ·Vereinzelt sind. . Bauten mit'elektrischen Heizanlagen und 
ohne Schornsteine aueh bereits in Benutzung genommen; Die. Wirt
scba.ftlichkeit derartiger Bauten ist jedocb nocb ebensowenig sicher~ 
gestellt wie die von Fernheizungen und. von der Gasfernversorgung. 
Die. hinter demBedarf zuriickbleibende Neubautiitigkeit bindert bis 
beute lediglicb die normale Zunahme' des Arbeitsgebietes fiir den 
Schornsteinfeger, dagegen liegt keine unmittelbare Bedrobung in einem 
statkeren Ausmalle vor. Die Rentabilitatdes' Schornsteinfegerbetriebes 
ist von der GroJle und der Bebauungsweise des Kehrbezirkes, dar An
zahl der jiihrlichen Kehrtermine und der Hobe der Kebrtaxe, abhiingig. 
Die .Rentabilitii.tsverhiHtnisse gestaltensicb in den einzelnenKammer
bezirken aullerordentlich verschieden. Die Kebrtaxe solI in einzelnen 
Kammerbezirken.zu niedrig angesetzt sein. Die Bestrebungen, die Kehr
taxen oder die Kehrtermine, oder Keh~xen und Kebrtermine herab
zuslltzen' und die Kehrbezirke zu verkleinem, wiirden bei Erfolg den 
Bestand zahlreicher Betriebe gefiibrdel,l undzugJeich die Feuersicher-
heit 'Vermindern. ' 

.. Die kleineren Zweige der Baubandwerker. wie z. lk"Zemen.teure o)z~~e 
usw., ziihlel! zusammen 1982 Betriebe, 2132 Inba~r, 224lGesellen, 
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426 Lehrlinge und 210 Angestellte1
). Neben 1883 Kleinbetrieben sind 

76 kleinere, 10 grollere Mittelbetriebe und 13 Grollbetriebe vorhanden. 
Mehrals 50 Gesellen beschaftigen 4 Gr.ollbetriebe. In betrieblicher 
Hinsicht zergliedem sich die kleineren Bauhandwerke wie folgt: 

Betriebe mit 0 Gesellen 77,0 v.H. 
" " 1" 11,2 " 
" ,,2- 3" 6,9 " 
" "4-6,, 2,3 " 
" "6-10,, 1,6 " 
" "11-20,, 0,6 " 
" "21-30,, 0,4 " 
" ,,31-40 " " 
" ,,41-60 " " 
" "iiber60" 0,2 " 

100,0 v.H. 

1) Die amtliche Betriebszahlung 1925 (Wirtschaft und Statistik 1929, Heft 5) 
weist noch als zum Handwerk gehorig nach: 

Handwerk insgesamt 

B . b Ip 1 davon etrie e ersonen Lehrlinge 

Ziegelei . . . . .1 1448 1 6415 1 123 

Davon in Betrieben mit 
1-3 Personen 

Betriebe 1 Personen 1 L:hr~ 

1 618 1 1273 1 21 

Davon in Betrieben mit 

4-5 Personen 6 und mehr Personen 

Ziegelei . . . ··1 321 1 1 425 1 28 1 451 1 3659 1 74 

Handwerk insgesamt 

B . b Ip 1 davon etrie e ersonen Lehrlinge 

Beton- und Tiefbauer I 2 718 1 13 325 I 229 
Backofenbauer. .. 540 1 567 59 

Davon in Betrieben mit 
1-3 Personen 

Betriebe 1 Personen 1 dav~n Lehrlinge 

,mavon in Betrieben mit 

4-5 Personen 6 und mehr PersoneD 

. I " I davon Betriebe Personen Lehrlinge . I I davon Betriebe Personen Lehrlinge 

Beton- und Tiefbauer 557 25(/ I 60 I I11S I 884S I 144 
Backofenbauer • 91 898 21 73 560 !U 

186 



Die. sonst~~en Zweige der Bauhandwerke sind besonders in Bayern, 
femer m :Wurttemberg, Hamburg, Harburg und einigen anderen 
Kammerbezuken vertreten. 
. Die . Durcbschnittsziffem der Bescha.ftigten je Betrieb schwanken 
lD den elDzeInen Kammerbezirken zwisehen 0 18 Gesellen im Kammer
bezirk Halle und 26 Gesellen im Kammerbezirk Munster. FUr die Lehr
linge liegen die Durchschn~ttsziffern zwischen 0,05 (Wiirzburg). und 
2,33 (Magdeburg). tJber die Veranderungen seit 1913 konnten keine 
ausreichenden Feststellungen gema.eht werden. 

Das Handwerk der Kunststeinmacher hat sich teilweise aus dem 1. KuDBt

Steinmetzhandwerk und Stukkateurhandwerk entwickelt. Es stellt Bau-8telumacher 

steine auf kiinstlichem Wege her, z.B. .Mauersteine aus Zement oder 
Kalkstein, femer auch Gebrauchsgegenstande, wie Spiilsteine und 
Troge.Die wachsende Abkehr vom Naturstein hat in der Nachkriegs-
zeit giinstig auf den Beschaftigungsgrad des Handwerks eirigewirkt. 

Die Zementeure verarbeiten Zement in seinen verschiedenen 2. Zemen· 

Miswungen zu Betonarbeiten aller Art: FufibOden, Zementuren, teure 

Gartenpfosten. Der Absatz. findet an Baugeschafte und private Ab-
nehmer statt. Der Besehaftigungsgrad des Handwerks hat sich.in Ver
biJidung mit dem Wiederaufleben der Bautatigkeit in den letzten 
Jahren gUnstig entwickelt. , 

Das Arbeitsgebiet der Muhlenbauer umschlieUt die Erbauung und s. Milhlen-

E ~ inrichtung von Windmiihlen, die Einrichtung von Wasser- und Kraft-
miihlen sowie Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Die Herstellung 
der Maschinen selbst erfolgt iiberwiegend im Fabrikbetrieb, dagegen 
bieten die Einriwtungsarbeiten noch geniigend Beschaftigung ~ die 
Miihlenbauer. Die Wirtschaftslage der Muhlenbauer ist in den einzelnen 
Kammerbezirken verschieden. Ebenso werden von den einZeInen Hand
werkskammern die Entwicklungsmoglichkeiten fur das Muhlenbauer
handwerk unterschiedlich beurteilt. Diese werden in erster Linie be-
dingt durch die Wettbewerbsfahigkeit der kleinen Miihlen gegeniiber 
den groUen Handelsmiihlen. 

11. Verschiedene Zweige .(XIX) 
Durch die Sondererhebung der Handwerksgruppe wurden schlieUlich 

now 1208 Betriebe ohne Zugehorigkeit zu einer bestimlnten Hand
werksgruppe ermittelt. In diesen Betrieben sind 1200 Inhaber, 2036 Ge
sellen, 553 Lehrlinge und 1286 Angestellte tatig. Neben 1083 Klein
batrieben sind 83 kleinere, 24 groUere Mittelbetriebe. und 18 GroU
betriebe vorhanden. Die Durchschnittsziffem der Beschaftigten jeBa
trieb schwanken zwischen 0,33 und 1,87 Gesellen und zwischen 0,12 und 
0,83 Lehrlingen je Betrieb. 

Bei den unter "verschiedene Zweige" erfaUten Betrieben handelt 
es sich vermutlich nur zum ganz geringen Teil um Betriebe, die keiner 
der zehn Hauptgruppen des Handwerks zugerechnet werden konnen. 
Vielmehr fiihren die mannigfachen Abweichungen in der Benennung und 
Abgrenzung der Handwerksberufe dazu, daU fast in iedem Kaminer
bezirk auf eine Anzahl von Handwerkem die offizielle Berufsbezeichnung 
nicht verwendbar ist. 
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c. Die VeranderUngen in dertechnischen 
Verfassung.des Handwerks 

Das Handwerk hat bis auf den heutigen Tag seip.e Armut an 
Kapital durch Arbeitsintensitat ausgleichen mussen. Die mit. der 
eigentlichen Arbeitsausbildung zusammenhangenden Probleme haben 
'daher fur das Handwerk oft eine ausschlaggebende Bedeutung gehabt. 
Das berufliche bzw, geschaftliche Denken des Handwerkers ist denn 
auch' vorwiegend produktionstechnisch orientiert. . 

Wie die Yeranderungen in der Verfassung des Handwerks iiberhaupt 
nur aus ihren Ursachen verstandlich werden, so konnen erst recht die 
Veranderungen in seiner technischen Verfassung .. nur im ursachlichen 
Zusammenhang mit den Wandlungen in der Technik selbst erkannt 
werden. Soweit als es unbedingt notig erschien, mu..Gte daher auf di.ese 
eingegangen werden . 

. Abgesehenvon ganz seltenen Fallen auf den untersten Stufen der 
Technik sind fur die Herstellung gewerblicher Erzeugnisse immer 
technische Hilfsmittel (Werkzeuge, Arbeitsgerate, Vorrichtungen, Ma
schinen) notig. Der Zustand der technischen Verfassung des Handwerks 
war darum auch immer ein Ausdtuck des Zustandes der technischen 
Entwicklung selbst, erst bei der modernen technischenEntwicklung 
kiinnen Zweifel auftreten, ob diese Beziehungen immer noch bestehen, 
oder ob die Technologie nicht Wege eingeschlagen hat, die so weit VQID 

Handwerk abfuhrten, dafies den Zusammenhang mit der technischen 
Entwicklung verloren hat. In dem Mafie, wie durch bessere Werkzeuge 
und vervollkommnete Arbeitsmethoden sich die Produktions
technik anderte, hat sich auch jeweils die Form der gewerblichen Be
tatigung, die als Handwerk bezeichnet wurde, geandert. Das Handwerk 
kann darum auch nicht als starre~ fertige Einrichtung und einfache, 
einheitliche, gesellschaftliche Bildtirlg angesehen werden.', . 

Den starksten Einflu..G aUf die technische Entwicklung hat daszur 
Okonomisierung der Produktionsweise angewandte Prinzip der Arbeits- . 
teilung ausgeiibtj es war die Veranlassung zur Entstehung des Hand
werks iiberhaupt, wie es aucq durch die. Spezialisierung als Folge der 
Arbeitsteilung aus den Haupthandwerksberufen, besonders im.16 .. und 
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17~:~ah.r~undert, viele Spezialberufe abspaltete. Diese Abspaltung durcb 
Spezlalislerung findet auch heute noch statt und fiihrt zur Entstehung 
neuer Handwerksberufe, wofiir als 1;3eispiele aus der allerletzten Zeit 
die Automob.ilreparateure und Autogenschweifier genannt seien. 

Wesenthch schneller als der Einfl.u.B der Arbeitsteilung auf die
Okonomisierung. der Produktion wirkte die seitetwa 150 Jahren ein
setzende EinfUhtung lebloser Antriebskriifte, "Kraftmaschinen" in dem 
Produktionsprozefi. Durch die Dampfmaschine als erste' Kraft
maschinenal't der neueren Entwicklung gelang es, die Kraftmaschine
im . Gegensatz zu den Wasserkraftriidern und Windmiihlen gewisser
mafien freiziigig zu machen. Die erzeugte Kraft konnte allerdings 
ortlich nur in dem Betrieb, in dem die Dampfmaschine stand. 
ausgeniitzt werden. Das hat unter anderem mit dazu beigetragen, die 
Produktion in Grofibetrieben riiumlich zu konzentrieren und die 
Massenproduktion .herauszubilden. Einzelne Handwerksbetriebe habeIII 
sleh den veriinderten ·Produktionsbedingungen angepafit undsind 
Industriebetriebe. geworden. Gerade durch das Aufkommen der Dampf
maschine als : Kraftmaschine wurde jedoch· der Bestand des Handwerks 
stark bee~Iltrachtigt. In dieser Zeit sind ihm viele Arbeitsgebiete ver~ 
lqrengegangen, weil das Handwerk in seiner . Gesamtheit nicht in der 
L~ge war, sich in diesen technischen Entwicklungsgang einzuschalten: 
Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erhielt mit der Erfindung des 
Gasmotors das Handwerk eine fiir seine Arbeitszwecke wesentlich besser 
geliignete Kraftmaschine. Die AnwetIdung des Gasmotors beschriinkte 
sich aber . auf die Ortschaften, in denen Gasanstalten vorhanden waren. 
Die durchEinfiihruiIg des Gasmotors mit grofien Hoffnungen erwartete 
Belebung . des Handwerks ist daher nicht eingetreten. . Fiir die groIl& 
Zahl der Kleinbetriebe war diese KraftIDaschine aus verschiedenen· 
Griinden nicht geeignet; nur Betriebe mittlerer Grofie verwendeten sie. 
aber auch nur in beschriinktem Umfange. So waren im Januar 1900 
z. B. im Lande Baden iiberhaupt nur etwa 600 Gasmotore vorhanden .. 
Trotz aller Bemiihungen der Staaten und Organisationen um di&· 
Forderung des Handwerks konnte auf der Grundlage des Gasmotors 
und auch der VerbrennungskraftmaSchinen, obwohl diese die Bin
dungen an die Gasanstalten losten, ein Wiederaufstieg des. Handwerks 
nicht herbeigefiihrt werden. Der damalige Stand der Technik im Kraft-

. maschinenwesen erfiillte noch nicht allgemein die Bedingungen fiir eine 
umfassende technische Ausriistung der Handwerksbetriebe. Erst als zu 
Beginn dieses Jahrhunderts durch die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Elektrizitiitswirtschaft die Moglichkeit erschlossen wurde, Energie
mengen auf wirtschaftliche W eis~ iipsr ~eite .Strecken zu transpOirtieren 
und . sie iiber das ganze Land bls m dIe klemsten Ortschaften zu ver
teilen, trat eine grundlegende Anderung f~r di~ W ettb~wer~s!iihigkeit 
des Handwerks ein. Der ElektromotOlI' erwles slCh als eme wutschaft
lich· vorteilhafte Betriebskraft, die sich nach Leistung, Bauan und Be
dienung ausgezeicbnet· den besonderen Bediirfnissen der Handwerks
bi:Miebe anpafite. Dadurch; wurde die Verwendung dm: Masc~e im 
Ha.ndwerk von den bis dahin entgegenstehenden Hemmmssen frel und, 
ohne dafi es eigentlich besonderer Mafinahmen bedurfte, machte sich das 
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~ 
Motorbetriebe im Handwerk. 

a = Betriebe bis 5 Personen b = Betriebe bis 10 Personen c = Betriebe von 6-10 Personen. 

Lfd 
Nr. 

Bern f 1 2 I 8 I 4 I 5 Zahl der Betriebe Zahl d. Motorbetr. LeJstung der Motoren Aut 100 Betrlebe Lelatung InPS 
In PB entfaJlen Motorbetrlebe pro Betrleb 

abc "Iblc alb c albic albic 

1 Schmiede 
2 Schlosser. 
S Klempner, Gas und 

Wasserinstallateure 

584361 5969911 264114 022115 0181 9961 408621 452321 5070 I 24-,1 
15892 18974 8582 5875 81222747 14495 2460810108 84,2 

25,0 
42,8 

78,8 
76,7 

2,8 
2,67 

8,0 5,1 
3,04 3,Ht 

4 Uhrmacherei • . . . 
5 Buchbinderei und Her

stellung von Schul- und 
Bilrohilfsmitteln. . . 

6 Photographen. • • . 
7 Leder- und Sattlerwaren 
8 Holzbauten,Bauteile und 

M6bel ....•. 
9 Fallholz, Kl1beln, 

Bottichen . . . . . 
10 

248551 2781011799 
16688 16981 298 

5 5871 6 0251 488 
9 041 9 187 146 

28 860 29 553 1193 

1274118761 602 
875 999124 

S86 
865 
578 

5511 215 
886 21 
849 271 

867641 965081 974412781118512817817 

187281 18 989 261 20541 22421 188 

1 7991 2 82911 080 
682 998 816 

579 
92 

887 

1213 
114 

1821 

684 
22 

984 

5,1 
5,2 

6,0 
4,0 
2,0 

6,7 I 33,5I l ,41 
5,9 41,7 0,78 

1,51 1,94 
0,99 2,54 

9,21 49,1 
4,2 14,4 
2,9 22,7 

1,72 1 2,2 0,25 0,29 
1,54 2,15 

2,94 
1,04 
8,43 

180151 246181 6 5981 81,2 I 86,3 I 80,4 I 0,66 I 0,7 0,84 

8 7221 108101 20881 15,0 I 16,0 I 72,0 I 4,28 I 4,88 111,1 
Stellmacherei u. Wagen-
bau ......• 

11 B!1cker 
12 Fleischer. 
18 Kleider- und W!1sche-

869801879081 9281181751189581 7781 7945718610816646149,0 150,0 184,8 14,8714,5618,55 92464101955 9491 37459448477888 9452611979425268 40,0 44,1 77,8 2,53 2,67 3,42 
81733877740 6007 41458467485295 141211174802 S3 591 50,0 53,8 88,0 S,42 8,74 6,35 , 

herstellung • 
14 Kllrschnerei . 
15 Putzmacherei 
16 Schuhmacherei 
17 Bauhandwerk. 

85581986643111112 
4012 4597 585 

18 506 15 040 1 534 
• I 162 198 164248 2050 

57870 68426 10556 
9 179 9 634 455 

57847 63074 5227 
2 965 3 526 561 

18167 14094 927 
11 886 1S 882 1 ~ 
7751 8 t09, 358 

18 Glaserei·. . . . • . 
19 Malerei und TUncherei 
20 Stukkateure und Gipser 
21 Tapezier und Polsterer 
22 Dachdeckerei . . .' 
28 Of en setzer . . . . 

1958 
232 
207 

5833 
8146 
1883 

490 
25 

281 
218 
252 

29561008 
405 173 
280 7S 

6762 929 
50251879 
2181 298 

732 242 
46 21 

442 161 
857 1" 
326 74 

1642 
532 
236 

7845 
26164 
7925 

284 
69 

510 
100 
448 i 

2783 1141 
1084 552 

436 200 
10584 2739 
4697820809 
10007 2082 

861 127 
171 102 

1014 504 
186 86 
624 176 

5,7 
1,5 
8,0 
5,4 

20,0 

0,86 
2,0 
2,0 
8,2 

0,8 
8,8 
1,8 
4,1 
7,4 

22,7 
1,2 
1,3 
8,1 
2,7 
4,0 

9,0 
29,6 
4,7 

45,S 
12,0 
65,5 
4,6 
8,7 

17,4 
10,0 
20,7 

0,84 
2,29 
1.14 
1,84 
8,34 
4,2 
0,47 
2,75 
1,81 
0,47 
1,78 

0,94 
2,67 
1,56 
1,56 
9,35 
4,59 
0,49 
8,72 
2,28 
0,38 
1.91 

1,18 
8,19 
2,74 
2,95 

11,1 
7,9 
0,525 
4,86 
8,12 
0,25 
1,54 



Handwerk den V orteildes' Maschinenbetriebes ebenso zunutze, wie es im 
Zusammenhang hiermit dann auch die modernen technischen Arbeits
methoden einfiihrte und die Betriebe zweckentsprechend ausriistete. 

'Mit der Erfindung des Elektromotors hat sich auch gezeigt, 
dall die sozialen Wirkungen, welche die teclmische Entwicklung her
vorruft, nicht in einer bestimmten, leicht voraussehbaren Richtung 
verlaufen, sondern ebenso unberechenbar sein konnen, wie der technische 
Fortschritt mannigfaltig in seiner Art ist. Die Meinung die im Zeit
alter der AlleinherrSchaft der Dampfmaschine als Il"ichtig gelten konnte, 
namlich, dall der technische Fortschritt unvermeidlich zur Zentrali
sierung der Produktion und zur Vernichtung des Handwerks fiihren 
wiirde, erwies sich' nach dem Aufkommen der elE~ktrischen Energie
wirtschaft als irrig. 1m Gegenteil, die elektrische Energiewirtschaft 
begiinstigte die Dezentralisation der Produktion und befestigte die 
Stellung des Handwerks im Wirtschaftsleben. Seit der Einfiihrung des 
Elektromotors sind dem Handwerk neue Lebenskrafte zugefiihrt worden, 
die den mittleren und kleineren Betrieben einen Antrieb zur Vervoll
kommnung der Technik und Erhohung der Wirtschaftlicbkeit ga.ben. 
Besonders in den, N achkriegsiahren war kaum noch eine Propaganda 
fiir die Einfiihrung von Maschinen im Handwerk notwendig, auf die 
friiher in der offiziellen Handwerkerforderung so viel Wert gelegt WUIl"de. 
Vielmehr hat das Handwerk aus eigener Einsicht iiber 4i,e V orteile 
oder auch iiber die wirtschaftliche Notwendigkeit sich der modernen 
technischen Einrichtungen in weitestem Umfange bedient. Aullerdem 
sorgte die Industrie selbst in intensiver Weise fiir den Absatz der 
Maschinen in den Handwerksbetrieben. Eher als anzuspornen, ware es 
in der Nachkriegszeit ofters angebil"acht gewesen, von der Maschinen
anschaffung abzuraten, weil die einzelnen Betriebe die V oraussetzungen 
fiir eine Wirtschaftlichkeit der Maschinenverwendung nicht boten oder 
die beschafften Maschinen weit iiber das fiir den Betrieb notige Mall bin
ausgingen. 

Ober den Umfang, den die Verwendung der Maschinenbetriebe im 
Handwerk angenommen hat, geben die Ergebnisse der gewerblichen 
Betriebszahlung 1925 (siehe Seite 190) Aufschlull 1

). 

Durch die gewerbliche Betriebszahlung wurde das Handwerk aller
dings nicht gesondert, sondern nur als Kleingewerbe erfaJlt. In der 
Tabelle (S. 190) sind auch nicht samtliche Handwerksberufe angefiihrt. 
Vielmehr wurden bei allen Berufen, die handwerksmii.Jlig ausg:eiibt 
werden nur die Betriebe aufgenommen, die bis zu 10 Personen beschii.f
tigen. Uber die Zahl der Motorbetriebe und den Pll"ozentsatz der Motor
betriebe von der Gesamtzahl der Betriebe unterrichten die folgenden 
Schaubilder: 

1) Wirtschaft und Statistik 1928, Heft 20, S. 189. 
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Schaubild 1 

Anzahl d~fl1oJ.orhetrieh~ imHandwerlr 
/Beirielle bis 10 Personen 1 

Schaubild 2. 

Au! !OOllondwerlrJbeinBbe ert(ollflll1o/or/Je/n"ebf lis If) Pf!rJonen 

In einzelnen Berufen ist demnach durch die Einfiihrung des Maschinen
betriebes die Mechanisierung der Produktion sehr weit fortgeschritten. 
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Noc~ viel starke~ tritt dies..in. die Erscheinung, wenn nut die gr15lleren 
BetrIebe von 6 bIS 10 beschaftIgten Personen beriicksichtigt werden. 

Schaubild 3. 

Au/1J(J/Iondwer/rJbelriebe enlfa//lYJ /tolorbeirie/JeYrK151Jfmonen 

~)--=I 

·5--==;~~~~:·=~§~~-:·~:~-
~~ E____ Ms0chderqe'ferhlichen -.----
~~~;=:;; elrieruzan,unq 1925 ____ ._ 
IJf»er .. -------. 

Die umfangreiche Einfiihrung oosMotorbetriebes hat sich im Hand
werk in einem Zeitraum von etwa 25 Jahren vollzogen. tJber. das 
Tempo der Entwicklung geben fur das Backerhandwerk die nachfol~ 
genden Angaben AufschIull: . 

1901 . 986 Motorbetriebe 
1910 . 7023 

" 1914 .19587 
1926 . 47945 

" 1929 . 61115 ". 
1m Jahre 1925 waren von der Gesamtzahlder Backereien bis zu 

10 beschaftigten Personen 42%:,und von 6 bis 10 beschii.ftigten Per. 
sonen 78 % Motorbetriebe. 1m Fleischerhandwerk ist der Anteil der 
Motorbetriebe noch gr15ller. Verhaltnismafiig stark verbreitet sind die 
Motorbetriebe weiter in der Stellmacherei, im Holzwagenbau, . in der 
Holzbearbeitung sowie im Schmiede- und Schlosserhandwerk. Die 
Berufe, die verhaltnismafiig wenig Motorbetriebe baben, sindentweder 
der Produktionstechnik nach weniger fur die Verwendung von 
Maschinenarbeit geeignet, oder es fehIen nocb.fim" ihre starkere Ver7 
wenduilg geeignete Arbeitsmaschinim. Dies ist z. B. bei der ScMh.l 
macherei der Fall, wo fur den Kleinbetrieb auller der Nahmaschine 
nur die. Lederwalzeri unddie Ausputzmaschinen in Betracht kommen, 
allenfalls noch Bodenbefestigungsmascbinen, wie Sohlennah- oder Nagel
maschinen. Auch fur die Sattlerei und Schneiderei sind auller den ·Nah
rnaschinen keine Maschinenarten ,,"orhanden, die geeignet waren, im 
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Handwerk bei wesentlichen Teilen des Arbeitsprozesses die Handarbeit 
durch Maschinenarbeit zu ersetzen. 

Nachdem durch den Elektromotor eine geeignete KraftqueHe fur 
das Handwerk geboten war, wurde die Einfuhrung der Maschinenarbeit 
im 'Handwerk dadurch wesentlich gefordert, dan die Arbeitsmaschinen 
selOOt in den fur den Handwerksbetrieb geeigneten Ausfuhrungen bereits 
auf dem Markte waren. Es hatten sich hier durch die Verwendung in 
Fabrikbetrieben Standardtypen, z. B. fur die Holz- und MetaHbearbeitung, 
herausgebildet, die ohne weiteres auch fur die Handwerksbetriebe ge
eignet waren. Gronbetrieb und Handwerk verwenden meist dieselben 
Maschinentypen, nur beschrankt sich das Handwerk auf die fur die 
Hauptfertigungsarbeiten notwendigen Arten, wahrend, abgesehen"\fon 
der groneren Leistungsfahigkeit der Maschinen, im Gronbetrieb den 
Standardmaschinen sehr viel Spezialmaschinen hinzugefugt werden. 
Sonderausfuhrungen von Handwerksmaschinen wurden deshalb nicht 
gemacht. Die Teigknetmaschine des Kleinbackers unterscheidet sich im 
Prinzip nicht von der Knetmaschine der Brotfabrik. Auch zwischen der 
Bandsage des Tischlers und der Mobelfabrik ist kein Unterschied. Da
gegen versuchte man dem Handwerk' die Anschaffung von Maschinen 
finanziell durch sogenannte kombinierte Maschinen fur mehrere Arbeits
gange zu erleichtem. Diese kombinierten Maschinen haben jedoch 
keine grone Verbreitung gefunden. 

Erst in neuerer Zeit entwickelt sich ein besonderer Klein
maschinentyp, der, da er gewissermanen ein Mittelglied zwischen Werk-

. zeug und Maschine ist, als Maschinenwerkzeug bezeichnet wird. Durch 
Elektrizitat oder PrenIuft angetrieben, gestatten die Kleinmaschinen 
ein Arbeiten wie mit dem Handwerkszeug, ohne jedoch die gleichen 
korperlichen Anstrengungen zu verursachen. Sie haben gegenuber den 
Werkzeugmaschinen vor aHem den Vorteil, dan sie leicht zum Werk
stuck gebracht werden konnen und so eine wirtschaftlich vorteilhafte 
Arbeitsweise durch Heranbringen der Maschine zum schwereren Werk
stuck gestatten. 

Die maschinenintensivere Ausgestaltung des Handwerksbetriebes 
veranlante in' erheblichem Umfange auch eine Umstellung seiner Ar
beitsweise. Zur Erhohung der Leistungsfahigkeit wurden Methoden 
betriebstechnischer undorganisatorischer Art eingefuhrt, die bis zur 
Einfuhrung der Kraft- und Arbeitsmaschinen nur in der Industrie zur 
Anwendung gekommen waren. Die Herstellung irgendwelcher Spezial
erzeugnisse neben der eigentlichen Kundenarbeit, die Serienanfertigung 
und Vorratherstellung haben die produktions- und absatzwirtschaftliche 
Varfassung von Industrie und Handwerk einander so angeglichen, dan 
sich einwandfreie Merkmale fur eine Unterscheidung Fabrikbetrieb oder 
Handwerksbetrieb immer schwerer finden lassen. Der moderne Handwerks
betrieb ist ganz anders gestaltet als etwa der Handwerksbetrieb noch 
vor wenigen Jahrzehnten. Die Art der Einrichtung und die Art der 
Geschaftsfuhrung einer modernen Bau- oder Mobeltischlerei, Fleischerei 
oder Backerei unterscheidet sich wesentlich von der Betriebsfuhrung 
und der technischen Ausrustung, die in den Handwerksbetrieben noch 
vor etwa, 30 Jahren allgemein anzutreffen waren. Aus sich selbst 

. \ 
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hera.us hat das Handwerk in den letzten Jahrzebnten eine Anpassunas
fahigkeit an die veranderten wirtschaftlichen Verhaltnisse gezeigt die 
es ibm ermoglichte, auch unter den heutigen wirtschaftlichen V erhalt~ 
nissen sich wettbewerbs~ und leistungsfahig zu betatigen. Wie bei der 
Industrie, so haben sich auch im Handwerk die Bestrebungen zur 
Weiterbildung der Betriebswirtschaft in der Nachkriegszeit verstarkt. 
Zur .Forderung der Wirtschaftlichkeit in den Handwerksbetrieben wurde 
yom Handwerk selbst im" Jahre 1919 das Forschungsinstitut fiir 
rationelle Betriebsfiihrung im Handwerk gegriindet. Sein Arbeitsgebiet 
umsehlieBt sowohl die Forderung der technischen Betriebsfiihrung als 
aueh die WeiterbHdung der kaufmiinnischen Betriebsfiihrung.Die 
technische Abteilung bearbeitet hauptsacblich folgende Gebiete: Fer
tigungswirtschaft, Werkzeug- und Maschinenuntersuchungen, Warme~ 
technik, MaterialwirtBchaft, Menschenwirtschaft, Entwiirfe fiir Werk
stattenanlagen und Betriebseinrichtungen, bautechnische Beratung, Aus
arbeitung von Anschauungs- und Lehrmaterial, Rationalisierung des 
Zeitverbrauchs. Bisher haben sich die Ergebnisse der Institutsarbeiten 
vor aHem die iungen, selbstandigen Meister zunutze "gemacht. Bei 
seiner Tatigkeit stiitzt sich das Institut auf Bezirksstellen, die wieder 
in enger Verbindung mit den Handwerkskammern stehen. Durch diesen 
bezirklichen Organisationsaufbau wird es ibm ermoglicht, verhaltnis
maBig einfa.ch und leicht seine !dean in das Handwerk selbst hineinzu
tragen. 

" AIle MaBnahmen, die Wirtschaftlichkeit des Handwerksbetriebes 
zu steigem, miissen auf den Handwerksbetrieb als ganzes abgestellt 
sein, denn wirtBchaftliche Betriebsfiihrung im Handwerk ist nicht etwa 
gleichbedeutend mit der Verwendung von Maschinen oder Einfiihrung 
technischer Neuerungen. Auch der technisch am besten eingerichtete 
Betrieb kann unwirtBchaftlich arbeiten. Vielmehr mull alles, was im 
Betrieb und bei der Produktion Aufwendungen verursachen kann, auch 
als Kostenquelle kritisch betrachtet werden. In dieser Hinsicht sind 
im Handwerk gegenuber der V orkriegszeit bedeutsame Fortschritte er
zielt worden, und zwar sowohl auf dem Gebiete der Materialwirtschaft 
als auch in der Fertigungswirtschaft. Auf dem Gebiete der Material
wirtschaft wird vor allem darauf hingewirkt, daB die Ausnutzung der 
Rohstoft'e unter dem Gesichtspunkt weitest gehender Materialersparnis 
geschieht. Hier ist die Betriebsfuhrung im Vergleich zur Vorkriegszeit, 
besonders bei dem Schuhmacher-, Scbneider-, Sattler- und Tischlerhand
werk, wirtschaftlicher gestaltet worden. 1m Zusammenhang mit einer 
besseren Ausnutzung der Rohstoft'e wurde vielfach auch die Art der 
Aufbewahrung der Materialien und die Lagerverwaltung neu gestaltet. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde ferner der Frage der Abfallverwer
tung zugewendet. Vor aHem das Fleischerhandwerk hat durch die 
Haute.. und Abfallverwertungsgenossensehaften groBe privatwirtschaft
liche Erfolge erzielt. Durch diese Genossenschaf~n wurden a~r auch 
viele Abfallstoft'e die friiher als wertlos der Vermchtung anheunfielen, 
einer niitzlichen \r erwertung im Interesse unserer V olkswirtschaft als 
Knopfe, Pinsel, Kamme, Lei~, Lede~, Speisefette und .and~res zugefiih!t. 
Xhnliche Bestrebungen wie 1m Flelscherhandwerk smd m den textll-, 
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ieder- und papierverarbeitenden Handwerken lebendig.· Sie haben 
jedoch bisher zu einem Erfolg noch nicht gefuhrt, und zwar unter anderem 
deshalb, weil in diesen Handwerksgruppen die durch das Sammelnund 
Erfassen der Abfalle entstehenden Kosten noch: zu hoch sind. Ver
bessert wurde die Materialwirtschaft auch durch die Ausarbeitung em
facher Prufungsverfahren fur die im Handwerk benutzten Materialien. 
Diese ermoglichen es dem Handwerker, ohne komplizierte Unter
suchungsapparate einfache Materialpriifungen selOOt vorzunehmen. 
Solche Rationalisierungsma.llnahmen wurden besonders im Maler- lind 
Schneiderhandwerk durchgefuhrt. Die vermehrte Anwendung einwand
freier Materialpriifmethodenkommt besonders auch der Forderung 
bandwerklicher Qualitatsarbeit zustatten und verhindert es, daJl wert-
volle Arbeit an wertlose Materialien nutzlos verschwendet wird. . 

Auf dem Gebiete der Fertigungswirtschaft la.llt sich feststellen, da.ll 
der Gedanke, die Werkzeuge des Handwerks zu verbessern, urn wirt
schaftlich hohere Leistungen zu erzielen, deshalb' nicht besonders' aus
sichtsreich ist, weil die Werkzeuge im Laufe der Jahrhunderte eine 
Gestaltung erfahren haben, die als zweckmaJlig und wirtschaftlich gut 
anzusehen ist. Nur die bereits erwahnten Maschinenwerkzeuge wurden 
in letzter Zeit mehr und mehr eingefuhrt, ohne da.ll jedoch dadurch etwa 
die Anforderungen an die Geschicklichkeit der im Handwerk Tatigen 
gemindert wurde. Die Maschinen sind fur den Handwerker gewisser
ma.llen nur ein vervollkommnetes Handwerkszeug, wahrend inder 
Industrie mit den Maschinen insbesondere eine mengenmaJlige Steige
rnng der Leistungen erstrebt wird. 

Bei den verhiiltnismaJlig geringen BetrieOOmitteln, die dem Hand
werker zur Verfugung stehen, bedarf die Frage der Maschinenbeschaf
fung einer besonders sorgfaltigen Prufung. Aber auch dann, wenn nach 
Art und Umfang des Betriebs die Anschaffung von Maschinen nicht so 
dringend ist, wird der Handwerker oft gezwungen, solche anzuschaffen, 
weil die Gesellen in Betrieben ohne Maschinen uberhaupt nicht mehr 
arbeiten. Dies trifftzu besonders in Tischlereien und neuerdings auch 
in Schmieden, wo durch Verwendung der Krafthammer die schwere kor
perliche Anstrengung erleichtert wird. 

Typisch fur den Handwerksbetrieb ist die verhiiltnisma.llig geringe 
Leistung der Betriebskraft. Sie geht selten uber 10 KW hinaus und 
betragt im Durchschnitt etwa 3 KW. Abgesehen von diesen kleinen 
Leistungen - fur die Haarschneidemaschine des Friseurs wird z. B.ein 
Motor von lilo PS benutzt - ist ffir das Handwerk die verhiiltnismaJlig 
geringe Betriebstundenzahl der Motore charakteristisch. Sie betragt 
am Tage oft, wie die folgenden Schaubilder zeigen,nur eine haloe 
Stunde und ist hiiufigen Schwankungen unterworfen. Aus den geringen 
Leistungen der Betriebskraft und ihrer geringen Benutzungsdauer .'er~ 
geben sich ganz wesentliche Unterschiede bei der Verwendungdes 
MaschinenbetrieOO im Handwerk gegenuber bEli der Industrie. Aber anc1i 
bei 'verhiiltnismaJlig geringerer Benutzungsdauer kann die Verwendung 
der Maschinen dem Handwerk wesentliche Vorteile gegenuber der Hand~ 
arbeit bieten. Die Wirtschaftlichkeit nimmt naturlich mit der Zahl 
der Benutzungsstunden zu. Daraus erwachst oftdas' Bestreben, mog-
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lichst viel Arbeit fiir die Maschinen bereit zu haben, was wieder die 
Bestrebungen zur Vorratherstellung und Spezialisierung fordert. ' 

Aus . den angefiihrten Griinden sind oft auch im Handwerk die 
eigentlichen Produktionskosten mit Maschinenarbeit nicht wesentlich 

Schaubild 4. 
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Schaubild 5. 

niedriger" a.ls die bei Handarbeit., Sobald die Maschinen aber einiger
ma..Ben ausgenutzt werden konnen, wird durch sie die Wirtschaftlichkeit 
der Handwerksbetriebe erhoht. Die Verwendung d,er Maschinen hat zu
nach.st fast immer eine Zeitverkiirzung zur Folge. Arbeitskrafte konnen 
selt.en durch den Maschinenbetrieb direkt erspart werden. W ohl aber 
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ist es mit Hilfe der Maschinen moglich gewesen, den Ausfall an Zeit 
bei der Einfiihrung der achtstiindigen Arbeitszeit wieder auszugleichen. 
Die Maschinen baben auch zweifellos die Arbeitsintensitat in den 
Handwerksbetrieben gesteigert. Der Maschinenbetrieb im Handwerk 
macht im Gegensatz zur Industrie meist aber die Verwendung von 
gelernten Arbeitern nicht entbehrlich. Die im Handwerk benutzten 
Maschinen konnen vielmehr in der Regel nur von solchen Arbeitskdiften 
bedient werden, die in einer regelrechten Lehre ausgebildet sind1

). 

Auf dem· Gebiete der vom Handwerk benutzten Feuerungsanlagen 
sind im Vergleich zur Vorkriegszeit gleichfalls wesentliche Verbesse-

. rungen zur ErhOhung der Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit 
zur Einfiihrung gelangt. Vervollkommnet wurde vor allem die Warme
wirtschaft der Backofen in Backereien und Konditoreien. In den Bti.cke
reien herrscht heute der moderne Dampfbackofen vor; Gas- und elektri
sche BackMen beginnen sich einzufiihren. Zur Verbindung von Metallen 
wird das auto gene Schweillverfahren mit Sauerstoff und Acetylen heute 
in den meisten Handwerksbetrieben der Schlosser, Schmiede, Klempner. 
Installateure angewendet. Auch durch Verwendung von Gas oder elek
trischem Strom zum Betrieb der jm Handwerk benutzten Heizapparate 
(z. B. :aiigeleisen, Lotapparate, Warmwasserbereiter, Wurstkessel) ist 
gegeniiber der Vorkriegszeit die Wirtschaftlichkeit der Handwerks-
betriebe gesteigert worden. . 

Grolle Verbreitung haben in den letzten Jahren im Fleischer- und 
Konditorhandwerk die Kiihlanlagen, die mit Kaltemaschinen betrieben 
werden, gefunden. 

Das Handwerk bat sich in der Nachkriegszeit auch aktiv urn eine 
Verbesserung der Feuerungsanlagen bemiiht. Zur Vervollkommnung 
der Kachelofenheizung hat z. B. das Ofensetzergewerbe eine "Heiztech
nische Kommission fiir das Ofensetzergewerbe Deutschlands" eingesetzt, 
die mit Hilfe ihrer heiztechnischen Lehr- und Versuchsanstalten erfolg
reich fiir die Verbesserung der Heizungstechnik mit Kachelofen ge
wirkt hat. 

In letzter Zeit wendet das Handwerk sein Interesse auch der Frage 
einer Rationalisierung .des Zeitverbrauchs zu, die iiberhaupt bei vielen 
Arbeiten fiir die Rationalisierung der Arbeitsverfahren im Handwerk 
ausschlaggebend ist. . . 

Eine Verkiirzung des Zeitaufwands wird vor allem durch geeignete 
Mallnahmen zur Verminderung der Beseitigung des Zeitaufwands fiir 
unproduktive Arbeitsverrichtungen, fiir Zeitverluste, Transporte und 
anderes herbeizufiihren gesucht. 

Ferner wurde von den Handwerksmeistern immer mehr erkannt, 
dall genau wie in der Industrie, es auch im Handwerk nowendig ist .. 
zur Verminderung des Zeitverbrauchs vor allem auf die Herbeifiihrung 
eines folgerichtigen Verlaufes bzw. Flusses der Arbeitsverfahren zu 
achten. In den letzten Jahren sind bei Neuherstellung von Werkstatten 
und Umbauten die fortschrittlichen Gedanken einer zweckmalligen Ein
richtung der Arbeitsstatte und einer verniinftigen Aufstellung der 

1) VgI. Bucerins .Grundlagen der rationellen Betriebsfuhrung mit besonderer 
Beriicksichtigung des Handwerks, Karlsruhe 1924". 
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Arbeitsgeratschaft in wachsendem Umfange verwirklicht worden. Aufier
ordentlich giinstig hierfiir llirkte wieder der Elektromotor, der bei An
wendung des Einzelantriebs eine zweckmiiJlige Aufstellung derBetriebs-
einrichtungen gestattet. . 

Diese neueren Werkstattanlagen erhOhen auch dadureh die Wirt
schaftlichkeit, daB sie die ordnenden und kontrollierenden Mafinahmen 
des lIeisters erleichtem. Weiter wird bei der Ausstattung vielmehr als 
bisher auf hygienische .Forderungen Wert gelegt und dadurch auch die 
Arbeitsfreudigkeit gesteigert. 

Noch mehr tritt diese Modemisierung der Betriebsanlagen und 
Betriebsfiihrung in der neuartigen Ausstattung der Verkaufs-, Be
dienungs- und sonstigen Geschiiftsraume, in denen die Kunden ver
kehren, in die Erscheinung, besonders aueh in der Art der Verpackung 
der verkauften Waren, z. B. in den Fleiseher- und Backerladen. In 
steigendem MaGe wird hierbei aueh auf hygienisehe Anforderungen, z. B. 
in der Friseurstube, Bedacht g8nommen. 

An dieser okonomisehen Entwick:lung des Handwerks in den 
letzten Jahren haben allerdings nieht aile Handwerksbetriebe teilge
nommen. Vielmehr gibt as in iedem Berufe Handwerksmeister, die sieh 
zur Beachtung der okonomisehen N otwendigkeiten in der heutigen Zeit 
nieht entschliefien konnen oder nieht in der Lage sind, dies zu tun. 
Aber insgesamt betrachtet, ist im Handwerk der Wille ZUf Rationali
sierung der Betriebsweise vorherrschend geworden, und es ist bestrebt, 
die fUr einen gedeihliehen Bestand der Betriebe unvermeidliehen Konse
quenzen aus der technisehen Entwicklung zu ziehen. 

Dieser Umstellungsprozefi im Handwerk ist iedoch noeh im Flufi 
• und wird voraussichtlieh uberhaupt nieht zu Ende kommen, solange der 
teehnisehe Fonsehritt sieh in Bahnen bewegt, die yom Handwerk ver
folgt werden konnen. Der technische Fortschritt bat das Handwerk 
zwar vielfach in der letzten Zeit gefordert, dennoeh konnte es als 
ganzes die Verluste im Anfange der neueren Wirtschaftsentwicklung nieht 
wieder einholen. Damals wurde durcb den technisehen Fortsehritt das 
Handwerk nicht nur von seiner bis dahin vorherrsehenden Stellung im 
gewerblichen Wirtschaftsleben verbaltnismafiig schnell zurfickgedrangt, 
sondem auch eine Reihe von Handwerksberufen und viele selbstandige 
Existenzen vemichtet. Veranlafit wurde diese Beeintrachtigung des Hand
werks einmal dadureh, daB Fabrikbetriebe mit Hilfe neuer Produktions
methoden Erzeugnisse, die bisher yom Handwerk mit seinen berge
brachten Betriebsmitteln bergestellt wurden, zu Preisen und in Mengen 
auf den Markt braehten, mit denen das Handwerk nieht mehr in Wett
bewerb treten konnte. Diese Umstellung der Produktion von der hand
werksmafiigen auf die fabrikmafiige war es besonders, die eine Reihe 
von Handwerksberufen vemichtet hat, z. B. die Drahtzieber, Nagler, 
Kammacher, Liehtzieher, Papierer, Zeugwirkel'. Von diesen Hand
werkszweigen gibt es zwar noch einige Betriebe; im ubrigen ist bei 
diesen Erzeugnissen aber die Umstellung von der handwerksmafiigen 
zur fabrikmiifiigen Produktion als vollendet zu betrachten. Immerhin 
hat sieh aueh bei diesen Handwerkszweigen der Verdrangungsprozefi 
auf einen Zeitraum von fiber einem Jahrhundert erstreckt. Bei 
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anderen Handwerksberufen ist eine vollstandige Verdrangung nicht ein
getreten, wohl aber, wie z.B. beim Schuhmacher, Buchbinder, Uhr
macher, Buchdruyker, Seiler und Brauer, ein starkes Zuruckdrangen der 
handwerksma.aigen Erzeugung. In diesen Berufen ist der ProzeB der 
Umstelhmg noch im Gang, jedoch macht es den Eindruck, daB eine 
vollstandige Beseitigung handwerksma.aiger Produktion uberhaupt 
nicht eintreten, sondern dem Handwerk immer ein bestimmter Teil der 
Produktion verbleiben wird, und zwar besonders solcher Arbeiten, die 
'eine spezielle individuelle Gestaltung verlangen, wie die MaBschuhe der 
Schuhmacher. Hierher gehoren auch die Erzeugnisse, die in Form und 
Gestalt hOheren kiinstlerischen Anspruchen genugen mussen. Das 
Handwerk hat diese Beeintrachtigung durch die industrielle Konkurrenz 
zum Teil dadurch auszugleichen versucht, daB es neben der Ausfiihrung 
von Reparaturen den Handel mit einschlagiger, fabrikma.aig eIl'zeugter 
Produktion aufgenommen hat, z. B. der Schuhmacher, den Schuh-, der 
Buchbinder den Papier-, der Messersch1nied den Messerwaren- und der 
Uhrenmacher den Uhi:enhandel. AuBerdem ist aber die Reparatur der 
fabrikma.aig ,hergestellten Waren Arbeitsgebiet des Handwerks ge
'blieben. 
, In einzelnen Berufen trat, obwohl eine Herstellung der Erzeugnisse 

in GroBbetrieben moglich ist, eine starke Zuruckdrangung des Hand
werks nicht ein. Dies ist besonders beim Backer- und Fleischerhand
werk der . Fall. Die Br6t- und Fleischversorgung der Bevolkerung ge
schieht auch heute noch zum groBten Teil durch Handwerksbetriebe. 
Abgesehen davon, daB die Wirtschaftlichkeit der Handwerksbetriebe bei 
Benutzung derselben technischen Einrichtungen der in den GroB
betrieben nicht nachsteht, haben hierzu naturlich auch andere fur das' 
Handwerk gunstige Umstande beigetragen, unter anderem auch der 
Vorteil des Handwerksbetriebs einer direkten Fuhlungnahme mit den 
Kunden und die Moglichkeit, auf besondere Wunsche derselben eingehen 
zu konnen. 

Eine andere Veranlassung teclmischer Art fur die Beeintrachtigung 
des Handwerks war, daB Erzeugnisse des Handwerks durch fabrik
maBig hergestellte Waren anderer Art, aber fur denselben Zweck, er
setzt wurden. Diese Verdrangungsprozesse - z. B. Ersatz des Zinn
geschirrs durch solches aus Steingut, Porzellan - sind fur das Hand
werk schwer zu uberwinden. In der Regel kann es nur versuchen, sich 
irgendeine neue Beschaftigung mit diesen Erzeugnissen durch tJber
nahme der Instandhaltungsarbeiten oder auch im Handel mit den indu
striellen Erzeugnissen zu verschaffen. In der Nachkriegszeit macht 
sich besonders fUr das Schmiede- und Wagener- bzw. Stellmacherhand
werk der Ersatz des von Tieren gezogenen Fuhrwerks durch Kraftfahr
zeuge nachteilig bemerkbar und veranlaBt diese Berufe, sich umzustellen 
und neue Arbeitsmoglichkeiten, z. B. Reparatur der Kraftwagen, aufzu-. 
nehmen. 1m Bottcher- und Kuferhandwerk zeigen sich mit dem Ersatz 
der HolzgefaBe, Butten, Fasser und Behii.lter durch solche aus Eisen 
mit Emailleuberzeug, aus Glas und anderen Stoffen gleichfalls immer 
starkere Verdrangungstendenzen. Die Musikinstrumentenherstellung 
wird durch mechanische Musikinstrumente, das Arbeitsgebiet des Of en-
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&etzerhandwerkes durCh das V ordringen der Zentralheizllng mit Dampf, 
Warmwasser oder Luft beeintraebtigt. . . 

Neue. Erzeugnisse del' Industrie haben aber aueb dem Handwerk 
neue Arbeitsgelegenheiten gegeben und zur Entstehung neuer Hand
werksberufe gefiihrt;· es sei hierbei VOl' aHem an die Bildung des Elektro~ 
instaHateurhandwerks erinnert, das ietzt etwa 30 Jahre besteht. In 
neuerer Zeit beginnen sieh ferner als selbstandige Handwerksberufe her
auszubilden: die Autoreparateure, die AutogensehweiBer, die Vul
kaniseure. 

AuIler den vorstehend geschilderten Einfliissen teehniseher Art 
auf die Verhaltnisse im Handwerk haben sieb VOl' aHem aueh Xnderungen 
in den BedarfsansprUehen und -gewohnheiten, unternehinungsmaUige 
Methoden und anderes geltend gemaebt. 

Den Xnderungen in den Bedarfsgewohnheiten, die besonders in del' 
Na.chkriegszeit stark zutage getreten sind und nieht nur Modestromun
gen waren,. hat sieh das Handwerk im allgemeinen verhaltnismaUig 
leieht anpassen konnen. Es kommt ihDi hierbei einmal del' direkte 
Verkehr mit den Kunden und die bei del' Kleinheit der Produktion 

:leiehte Umstellbarkeit auf andersartige Produkte zu statten. In der 
Naehkriegszeit vollzog sich VOl' allem eine Steigerung del' Ail.spriiche 
an die Waren in bezug auf Feinheit und Giite, die z. B. in der Baekerei 
zu einer UmsteHung des Bedarfs auf. WeiBgebaek und Feinbackwaren, 
in del' Fleiseherei auf feine Fleiseb- und Wurstwaren fiihrten. 1m 
Sehneiderhandwerk konnten die Qualitatssehneider sieh, gestiitzt auf 
erhohte Anspriiche a,n den Sitz der Kleidung, im Vergleieb zu.r Vor
kriegszeit starker ~urehsetzen. 

Aus der Erkenntnis der okonomisehen V orteile sind aueh in ver
sehiedenen Berufen Handwerksbetriebe dazu iibergegangim, sieh zu 
spezialisieren auf die Herstellung bestimmter Erzeugnisse, und zwar 
entweder in der Art, da.Jl sie nur noch diese Spezialerzeugnisse, odeI' 
daJl sie neben der eigentlichen Kundenarbeit Spezialerzeugnisse auf 
Vorrat hersteHen. Die Spezialisierung wird vorgenommen, urn die aus 
Mangel an Arbeit vorkommenden Arbeitspausen auszufiillen, odeI' die 
Masehinen und andere Produktionseinriebtungen des Betriebs bessel' aus
zunutzen. In del' Regel bedingt die Spezialisierung aueh ein Arbeiten auf 
Vorrat, wahrend sonst der Handwerker noeb· vorwiegend nur auf Be
stellung arbeitet. Oft ist die Spezialisierung der Ausweg, urn teeb~ 
niseben Einfliissen, die das Arbeitsgebiet einzusebranken bedrohen, zu 
begegnen. 

Die Spezialisierung erfolgt vielfa.ch in del' Form der Berufsteilung. 
AIlS dem Hauptberuf spalten sieh dann mehr oder minder selbstandige 
Spezialberufe abo Solche Spezialberufe sind z. B. Tis chI ere i : 
Bau-, Mobel-, Sarg-, Getauen (Webstuhl)-Tisehler; Z i m mer e 1': Go
riistbauer, Treppenbauer,. Parketthersteller, Holzhausbauer; S chI 0 s
s e 1': Bau-, Masehinen-, Kunstsehlosser; K I e m p n e r: Autoklempnel' 
(Herstellung von Kiihlern); Sat tIe r: Koffermaeber, Treibriemenher
steller, Autopolsterer. 

Auch in der Form wird die Spezialisierung durehgefiihrt, daJl der 
Spezialberuf Erzeugnisse fiir den Bedarf des Haupthandwerks liefert, 
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z. B. der Schaftemacher dem Schuhmacher, der Engrosschlachter dem 
. Ladenschlachter, der. Gro.astuck-, Hosen-, Westen-, Schwarzarbeit
macher (Gesellschaftskleidermacher) dem Schneider. 

Wesentlich vielseitiger sind die Spezialerzeugnisse, die in den ver
schiedenen Berufen des Handwerks neben der Kundenarbeit gro.atenteils 
auf Vorrat hergestellt werden. Als Beispiele seien angefuhrt: Kondi
toreien: Pralinen, Marzipan, Baumkuchenj Schuhmacher: Bergstiefel, 
Wasserstiefel, Reitstiefel, orthopadisches Schuhwerkj Sattler: Akten
mappen, Brieftaschen, Motorradsattel, Schulmappen,. Gamaschen, Ruck
sacke; Buchbinder: Linierarbeiten, Pre.avergoldung, Passepartouts, 
Durchschreibebucher, Landkartenaufziehen, Versandschachteln; Schmiede: 
Pfluge, Eggen, landwirtschaftliche Gerate, Fassonteile fur Maschineri
fabriken. Autoanhii.ngerj· Klempner: Blechwaren, Milchgefa.ae, Orna
mente, Wetterfahnenj Tischler: Ladeneinrichtungen, Firmenschilder, 
Kuchenmobel, Einzelmobel. Aucb in der Schlosserei, im Wagenbau und 
anderen Berufen hat in letzter Zeit die Herstellung von Spezialerzeug
nissen durch Handwerksbetriebe .stark zugenommen. 

Die Herstellung dieser 'Spezialerzeugnisse geschieht meist in Serien 
unter Anwendung der dafur in Betracht kommenden Arbeitsmethoden 
auf wirtschaftlichste Weise. AuEerdem bedingt der tJbergang zur Her
stellung von Spezialerzeugnissen in der Regel besondere Absatzma.a
nahmen und teilweise bei geringerer Aufnabmefahigkeit des lokalen 
Marktes auch eine besondere Verkaufsorganisation. 

Die Normalisierungsbestrebungen haben bisher die Arbeitsgebiete 
des Handwerks, und zwar ·vor allem infolge der geringen Verwendung 
der Normen in dar Praxis, kaum beeinfluEt. 

Durch die Spezialisierung wurde die Arbeitsweise des Handwerks 
allerdings teilweise in Bahnen gelerikt, die im Grunde genommen dem 
Charakter des alten Handwerksbetriebs nicht mehr ganz entsprechen. 
Andererseits kann sich das Handwerk nicht gegen die im Wirtschafts
leben zur Auswirkung kommenden Krii.fte anstemmen. Vielmehr muE 
immer wieder versucbt werden, die im Handwerk wirkenden Krii.fte und 
die technischen Einricbtungen in besserer und vollkommener Weise der 
Volkswirtschaft nutzbar zu machen. 

Die Nachteile der quantitativ verbii.ltnisma.aig geringen Produk
tion durch wirlschaftliche Gemeinschaftsarbeit aufzUheben, ist im 
Handwerk oft erwogen worden. Ein solcher wirtBchaftlicher Zusam
menschluE des Handwerks wurde vielfach sogar als die Losung des 
Handwerksproblems der Zukunft bezeichnet. Tatsachlich hat sich der 

. Gedanke der Gemeinschaftsarbeit besonders in der Kriegswirtschaft bei 
einer Reihe von Handwerkszweigen durchgesetzt. Die Heereslieferun
gen haben in verhii.ltnisma.aig kurzer Zeit Methoden zur Ausfiihrung 
von Gro.aauftragen im Handwerk auf dem Wege der Gemeinschafts
arbeit entwickelt, die durchaus als wirtschaftlich vOll'teilhaft geIten 
konnten. Das System der Gemeinschaftsarbeit wurde vorallem bei der 
Anfertigung von Fahrzeugen, Wagen und ahnlichen Bedarfsgutern fur 
das Heer angewendet. Die Gemeinscbaftsarbeit machte es moglich, da.a 
das Handwerk umfangtreiche Auftrage wettbewerbsfii.hig ubernehmen 
konnte. Auch heute noch werden in ii.bnlicher Weise in einzelnen Hand-
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werksberufen Auftrage von Heeresbeschaffungsstellen zur Ausfiihrung 
gebracht. 1m allgemeinen hat sich die Gemeinschaftsarbeit im Hand"", 
werk, mit Ausnahme der Bestrebungen, durch Aufstellung von Richt~ 
linien fiir Preisberechnung die Wirtschaftlichkeit in den Handwerks
betrieben zu heben, gegeniiber der Kriegszeit wieder zuriickgebildet. 
Unter dem Druck von Auftragsverlusten lebt der Gedankeder Ge" 
meinschaftsarbeit aber in den letzten Jahren wieder auf. So ist 
z. B. in neuerer Zeit im Schneiderhandwerk der Versuchgemacht 
worden, wahrend der geschaftsstillen Zeit dadurch Arbeitsgelegenheit 
zu schaffen, dall Bekleidungsstiicke, und zwar vor allem Mantel, in so
genannter Mallkonfektion auf V orrat im Wege der Gemeinschaftsarbeit 
hergestellt und abgesetzt werden. AID starksten war dar Zusammen
schlull zur wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit im Handwerk von ieher. 
beim Bezug der Rohstoffe durchgefiihrt. Aber auch hier hat die Ge
meinschaftsarbeit im Handwerk aber noch lange nicht die Verwirklichung 
gefunden, . die an und fiir sich moglich ware. Die Schwierigkeiten fUr 
eine Gemeinschaftsarbeit scheinen im Handwerk weniger in der Natur 
der Sache selbst zu liegen, als in einem Widerstreben des Handwerks, 
sich fUr wirtschaftliche Zwecke zu verbindenund die dadurch bedingten 
Verpfiichtungen auf sich zu nehmen. 

Trotz der Verwendung von Maschinen und anderer moderner tech
nischer Einrichtungen bleiben aber die Handfertigkeiten und die damit 
zusammenhangenden Fachkenntnisse auch in der heutigen Zeit charak
teristisch fiir die Ausiibung des Handwerksberufes und mallgebend fUr 
den Stand der technischen Verfassung des Handwerks. Der Besitz 
dieser handwerksmalligen Arbeitstechniken ist nicht nur fiir das Hand
werk, sondern fUr unsere V olkswirtschaft vor grolltem Werte. Es mull 
deshalb bei der Beantwortung der Frage nach den Veranderungen in der 
technischen Verfassung des Handwerks auch auf den Stand seiner Ar
beitstechniken, deren Entwicklung und Pflege eingegangen werden. 

Die Arbeitstechniken des Handwerks sind das Ergebnis Jahrhun
derte, ja zum Teil Jahrtausende langer gewerblicher Betatigung; sie 
sind ererbtes Gut unserer heutigen Volkswirtschaft. 

Durch Beobachtung, Erfahrung, vielleicht auch Zufall ist im Laufe 
der Zeiten Vervollkommnung an Vervollkommnung gereiht und all· 
IDahlich die in ihrem Umfang und ihrer Vielseitigkeit kaum erfallbare 
Technik der Fertigung herausgebildet worden, die wir unter dem Be
griff "Handwerkstechnik" zusammenfassen. Erfahrung und Unterwei
sung waren die Entwicklungselemente, die den Werdeprozell der gewerb
lichen Produktionsverfahren geschaffen, ihn durch Vererbung auf die 
Nachkommen erhalten und mit neuen Erkenntnissen befruchtet zur 
standigen Weiterentwicklung der technischen Arbeit gefiihrt haben. 
Diese Unterweisung wrur und ist im besonderen Aufgabe der Hand
werkslehre. 

Welches Mall von vielseitigen Kenntnissen und Fertigkeiten jahrein, 
jahraus, von qeneration zu Generatio;D .iib~rliefert wird, ~ann. ~rst 
richtig gewiirdIgt werden, wenn man dIe 10 ihrer Art so VlelseItigen 
Techniken nach ihrem Aufbau und ihrer Zusammensetzung aus den ein
zelnen Arbeitselementen analysiert. Man erkennt dann, wie jeder Ar-
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beitsproze.a wieder aus einer Reihe von Arbeitsgangen und -stufen, 
Griffen und Griffelementen entsteht, die in erprobter Weisa getan 
werden mussen, damit ain Werk zweckmanig und vollkommen in Technik 
und Form aus der Hande Arbeit entsteht. 

Alle diese zahlreichen und oft keineswegs einfachen, manuellen 
Fertigkeiten und Kenntnisse lassen sich aber nicht aus Lehrbuchern 
erlernen, und konnen auch nicht durch schriftliche "Oberlieferungen er
halten werden. Allein die personliche Unterweisung, das praktische 
Vorfuhren und Nachahmen, also das Lehren und Lernen von Hand zu 
Hand und Mund zu Mund vermag sie fOl'tzupfianzen. 

Bei den Hanllwerkstechniken handelt as sich daher urn einen fur 
unsere Wirtschaft au.aerst wertvollen Besitz. Er ist ein V orzug, den 
wir VOl' andaren Landern in der gewEllI'blichen Produktion haben und 
des sen Verlust oder Beeintrachtigung die Preisgabe dieses Vorzuges 
zur Folge haben mulUej denn, wenn auch die Anwendung dieser Tech
niken fur die Produktion vorwiegend in den Betrieben des Handwerks 
geschieht, so sind doch sehr viele Techniken gemeinsames Gut von In
dustria und Handwerk gaworden, und ihra Erlernung ermoglichte ebenso 
die Ausubung im Handwerk wie in der Industrie. :, 

Es konnte nun dieser Betonung des wirtBchaftlichen Wertes del' 
Handwerktechniken entgegengehalten werden, da.a bisher schon manche 
der alten Handwerkstechniken deshalb sehr an Wert eingebu.at haben, 
weil ihre Anwendungsmoglichkeit infolge der Umstellung del' Produk
tionsmethoden oder Anderung des Bedarfs aufgehort hat odeI' sehr un
bedeutend geworden ist, und dies in Zukunftmit der fortBchreitenden 
Mechanisierung del' Produktionsmethoden in viel starkerem Ma.ae del' 
Fall sein wird. 

Dieser Einwand hat insofern seine Berechtigung, als das Handwerk 
genotigt war und in Zukunft noch mehr genotigt sein wird, seine 
Arbeitstechniken den modernen Produktionsmethoden anzupassen, d. h. 
sie besonders in del' Richtung einer starkeren Benutzung del' Maschine 
beim Produktionsproze.a ,zu andern und zu vervollkommnen. Bei der 
schon sehr weit fortgeschrittenen Einfiihrung des Maschinen1:ietriebes 
im Handwerk, besonders in den Berufen del' Metall- und Holzbearbeitung, 
bei denen auch ein Obergang handwerksmanig ausgebildeter Krafte in 
die Industrie am starksten in die Erscheinung tritt, ist diese Anpassung 
schon weitgehend erfolgtj dasselbe vollzieht sich bei allen den Berufen, 
die sowohl. handwerks- wie fabrikma.aig betrieben werden. Einzelne. 
gerade in del' Art ihrer Ausfuhrung schwierige Handwerkstechniken 
sind bereits verloren gegangen und werden auch in Zukunft deshalb 
verloren gehen, weil ein Bedarf an Erzeugnissen, zu deren Fertigung 
sie gebraucht werden, nicht mehr besteht. Der Versuch, dem dadurch 
entgegenzuwirken, da.a die Lehrlinge in einem Werkstattunterricht an 
den Gewerbeschulen diese in der Pra.."1:is des normalen Betriebs nur noch 
selten oder gar nicht mehr vorkommenden Techniken erlernen, ist aber 
schon deshalb notwendig, weil es sich gezeigt hat, da.a die Entwick
lung der Technik nicht vorausgesehen werden kann, und die Notwen
digkeit, solche Techniken in der Praxis an wenden zu mussen, sich spater 
wieder ergeben hat. 
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Aber fiber die rein technische Ausbildung hinaus erhalt die Er
ziehung des Lehrlings im Handwerk noch dadurchein besonderes Ge
prage, daIl viele Berufsarbeiten den Lehrling mit dem Kundenkreis seines.
Meistersin personliche Beriihrung bringen und dadurch eiM Beein
fiussung seiner personlichen Eigenschaften stattfindet, die normalerweise
eine wertvolle' Erziehungbedeutet. Diese personlichen Beziehungen. 
zwischen Meistern und Lehrlingen sind in der Nachkriegszeit allerdings. 
teilweise gelockert worden. 

Frfiher war as in der Handwerkslehre Regel, den Lehrling in die
Hausgemeinschaft des Meisters aufzunehmen, daher erhielt der Lehrling.: 
auch die Erziehung, die das Zusamnienleben in einer HauSgemeinschaft 
bedingt und dieals familiare Erziehung bezeichnet werden kann. Heute
findet die Aufnahme in die Hausgemeinschaft als Regel nur noch in. 
kleinen Ortschaften·und bei einzelnen Berufen, besonders des Nahrungs
mittelgewerbes statt. Versuche, durch Gewahrung von Pramien, Bei
hillen und dergleichen die Aufnahme der Lehrlinge in die Hausgemein
schaft des Meisters auch in den grollen Stadten wieder zu fordern, haben 
keinen Erfolg gebracht. Bie gegen frfiher sehr erschwerten W ohnungs
verhaltnisse und sonstige andere Einfifisse machen in grollen Ortschaften. 
die Aufnahme in die Hausgemeinschaft unmoglich. 

Durch die Wiedereinffihrung der Gesellenpriifung als regelmalligen 
Abschlull der Lehrzeit ist im Zusammenhang mit der Tatigkeit del' 
Handwerkskammern und Innungen aufdem 'Gebiete des Lehrlingswesens 
die .gewissenhafte Erffillung. der mit der Lehrlingsausbildung verbun
denen Pfiichten stark gefijrdert worden. 

In neuerer Zeit findet die Handwerkslehre ,\reiter ·noch sehr wert
volle Forderung und Erganzung durch den gewerblichen Unterricht, an 
dem der Lehrling teilnehmen mull. Die Gewerbeschule solI vor allem 
die Bildung des jungen Menschen fiber das rein praktische Konnen 
hinausheben und ihm die tieferen Einsichten in und fiber seine Berufs
tatigkeit geben. Wie die Gewerbeschule die Kenntnisse der technischen 
Fertigkeiten durch Belehrung fiber die technologischen V organge· dabeil 
erweitert und 'umfassender gestaltet, so will. sie auch den Wert del' 
Berufstatigkeit fiir unser WirtschaftslebEln und die Pfiichten, die daraus 
dem einzelnen erwachsen, verstehen lernen. Die Erganzungder prak
tischen Mei6terlehre in technischer, wirlschaftlicher und allgemein bil
dender Richtung durch die Gewerbeschule bietet dem. Lehrling Gelegen
beit zu emer Ausbildung, die ihn nicht nur befahigen kann, sich zueiner 
technisch' hochwertigen Arbeitskraft zu· entwickeln, sondern auch das 
Mall von theoretischem Wissen sich anzueignen, das im Interesse del' 
Fortentwicklung unserer gewerblichen Produktion zu bOheren Leistun
gen bei allen, die in ibJr selbstandig; oder als Facharbeiter im Handwerk 
oder in der Industrie tatig sein werden, vorhanden sein sollte. 

Die Bedeutung der Handwerkslehre rur unser WirtBChaitsleben lallt 
sich auch zahlenma.llig erkennen in dem Anteil, den die BevoIkerung an 

. dieser Ausbildung nimmt. . 
. Diese Frage konnte allerdings nur ffir das Land Baden exakt unter
sucht werden. Das Land Baden stellt jedoch in der Art seiner beruf
lichen Tatigkeit und der Zusammensetzung der BevoIkerung einen 
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brauchbaren Durchschnitt dar. Die fiir Baden ermittelten Werte konnen 
-<laher ohne wesentlichen Fehler auch als fiir das Reich im Durchschnitt 
.geltend betrachtet werden. Baden hat eine Einwohnerzahl von 2,3 Mil
lionen. An gewerblichen BetriebeIf) wurden durch die Betriebszahlung 
von 1925 73754 ermittelt. In den gewerblichen Betrieben werden 
.361 630 mannliche und 134 878 weibliche, zusammen 496 508 Personen, 
-das sind 21,6%: der Bevolkerung, beschaftigt. 

Von der Gesamtzahl der gewerblichen Betriebe waren nach statisti
.schen El1hebungen der badischen Handwerkskammernim Dezember 1926 
Handwerksbetriebe 55108. Die Zahl der insgesamt in den Handwerks
betrieben beschaftigten Personen ist nur fiir den Handwerkskammer
bezirk Karlsruhe und Konstanz bekannt. Sie betragt in Karlsruhe 
.39119 oder rund 6,7%; und fiir Konstanz 20767 oder 6,5 % der Be- . 
volkerung des Kammerbezirks. 

In den 55 108 badischen Handwerksbetrieben befinden sich 29 400 
Lehrlinge, darunter 26 045 mannliche und 3355 weibliche. 

Die Lehrzeit in den Handwerksbetrieben schwankt zwischen 3 und 
-4 Jahren, im Durchschnitt betragt die Lehrdauer 3,3 Jahre bei den 
Berufen, die mannliche, und 3 Jahre bei den Berufen, die weibliche Lehr
linge beschaftigen.Danach entfallen auf ein Lehrjahr 7893 mannliche 
lInd 1118 weibliche, zusammen 9011 Lehrlinge, d. h. der jahrliche Zu
gang an Lehrlingen betragt rund 9000. 

Die Zahl der im Jahr 1926 16 Jahre alten Personen betrug in Ba
·den 25 300 mannliche und 25 207 weibliche, zusammen 50 507 Personen. 

Foiglich sind von derGesamtzahl der 16 Jahre alten Personen 
17,8 %, in einer Handwerkslehre. Von der mannlichen Bevolkerung 
werden im Durchschnitt 30 ,%: und von der weiblichen Bevolkerung 
4,4 % in einer Handwerkslehre ausgebildet. Rund ein Drittel der mann
lichen Bevolkerung el'fahrt also seine Berufsausbildung durchdie Hand
werkslehre. 

Ein verhiiltnisma.aig grgller Teil der mannlichen J ugend durch
lauft also nach wie vor eine Handwerkslehre. Dies bedeutet nicht nur 
-eine Anerkennung der Handwerkslehre als Ausbildungsgelegenheit, 
sondern die hohe Zahl von Lehrlingen lallt auch erkennen, dall in der 
Bevolkerung iiberhaupt noch der Wert einer Ausbildung der Kinder 

·durch eine regeIrechte Lehre geschatzt wird. • 
Andererseits zeigen die Erhebungsergebmsse aber auch, dall die 

Zahl der Handwerkslehrlinge groller ist, als sie zur Sicherstellung des 
N achwuchses fiir die Berufstatigkeit im Handwerk erforderlich ware. 
Ein erheblicher Teil der im Handwerk ausgebildeten Menschen mull 
daher nach der Lehre in einer anderen Berufstatigkeit Beschiiftigung 
tinden. 

Die Gesellenpriifung als Abschlu.ll der Lehre hat seit ihrer all
. gemeinen Wiedereinfiihrung im steigenden Malle eine giinstige Wirkung 
;auf den Stand der Lehrlingsausbildung ausgeiibt. Verschiedene Hand
werksberufe sind auf Grund der Priifungsergebnisse dazu iibergegan

. gen, die Ausbildung dadurch noch systemvoller zu gestalten, da.ll sie fiir 

1) Abteihing B der Reichsstatistik • 
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die einzelnen Lehrjahre Ausbildungslehrgange aufgestellt haben, an die 
sich der Meister bei der Ausbildung halten solI. 

Aber mit der Gesellenpriifung ist die Ausbildung bekanntlich noch 
nicht beendet, sondern die der Lehrzeit folgenden Jahre erfordern von 
dem jungen Handwerker einstandiges Hinzulernen undWeiterbilden 
bis zur Meisterpriifung. 

Die Wanderschaft, die friiher in dieser Zeit besonders zur Weiter
bildung benutzt wurde, ist heute so gut wie vollig in Wegfall gekom
men; dafiir werden die durch die Fachkurse und Fachschulen gebotenen 
Gelegenheiten, die Kenntnisse zu erweitern, benutzt. Die Beobachtun
gen fiber den Besuch dieser Einrichtungen lassen erkennen, dafl im Hand
werksnachwuchs sehr viel Streben vorhanden i6t, ~ich fortzubilden. 

Der Stand der Handfertigkeitstechnik im Handwerk ist immer noch 
ein hoher. Andererseits aber hat das Handwerk auch seine Arbeits
techniken den neuen Produktionsmitteln angepaflt, hat neue Arbeits
techniken entwick::llt und aU.e vervollkomnmet. Die Meisterpriifung 
bietet immer wieder die Moglichkeit, den Stand der Arbeitstechnik im 
Handwerk so zu reguiieren, dafi sie den Anforderungen der neuesten Zeit 
entspricht. 

Wenn das Handwerk gegeniiber der doch vielfach ihm nicht gerade 
giinstigen Entwicklung sich recht widerstandsfahig gezeigt hat, so ist 
dies aufler auf die Vervollkommnung der technischen Ausriistung vor 
aHem auch darauf zu:riickzufiihren, dafl die Wettbewerbsfabigkeit der 
Handwerksbetriebe durch verbaltnismaflig geringe Unkosten und eine 
leichtere Anpassungsfahigkeit an Konjunkturschwankungen begiinstigt 
wird; denn s6lbst, wenn ein Grofibetrieb sich auch technisch besser ein
richten kann als ein Kleinbetrieb, so iibersteigen doch oft bei dem Grofi
betrieb die Kosten fUr die Betriebsverwaltung und -organisation die 
gegeniiber dem Kleinbetrieb durch bessere Einrichtung erzielten Er~ 
,sparnisse. 

Begiinstigt ist ferner der Handwerksbetrieb dadurch, daB in ihm das 
Verbaltnis des Betriebsinhabers zum Arbeiter nicht so gespannt ist, 
wie dies in der Industrie der Fall zu sein pflegt. 

Andererseits konnte die Produktion des Handwerks noch wesent
lich gesteigert werden. Die technische Ausriistung der Betriebe und die 
Arbeitskrafte mit ihren gut ausgebildeten Fahigkeiten werden nicht 
,so ausgenutzt, als as moglich ware. Der Mangel an Absatz macht es 
vielfach unmoglich, die Wirtschaftlichkeit in der Produktion zu erzielen, 
·die an sich gut erreicht werden konnte. 

1m ganzen hat sich die technische Verfassung des Handwerks jedoch 
imVergleich zur Vorkriegszeit ganz wesentlich fortentwickelt zur hOhe
.ren Wirtschaftlichkeit. 
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D. Die Veranderungen in der betriebswirb 
schaftlichen Verfassung des Handwerks 

Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen dargestellten Erkenntnisse 
iiber Art und Umfang der Veranderungen in der betriebswirtschaftlichen 
Verfassung des Handwerks ergaben sich nicht nur aus den Erhebungs
materiali'en des Enquete - Aussehusses, sondem auch aus den von der 
kaufmannischen (betriebswirtschaftlichen) Abteilungdes Forschungs
instituts fiir rationelle Betriebsfiihrung im Handwerk e. V., Sitz Karls
ruhe, jetzt Abteilung kaufmannische Betriebswirtschaft, Bonn a. Rhein, 
des Deutschen Handwerksinstituts seit 10 Jahren gesammelten Erfahrun
gen,Beobachtungen und durchgefiihrten Untersuchungen. Es zeigte sich, 
daB trotz der Zusammensetzung des Gesamthandwerks aus mehr als 
90 einzelnen Gewerbezweigen die Wandlungen rein betriebswirtschaft
licher Natur in ihren Grundziigen einheitliche Merkmale aufweisen, wes
halb Bich auch fiir diese betriebswirtschaftliche Untersuchung die von der 
Handwerksgruppe . durchgefiihrte Spezialuntersuchung von 12 Gewerbe
zweigen als ausreichend erwiesen hat. Aus diesem Grunde haben die 
dargestellten Erhebungsergebnisse, im groBen und ganzen !iit die ge
samten handwerklichen Betriebswirtschaften Geltung. Auf eine - ins
besondere yom betJ;iebswirtschaftlichen Standpunkt aus gefiihrte
Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Meinungen iiber den Be
griff des Handwerks und Beine hii.ufig diskutierten Gegensatze zur 
Fabrik muJlte hier verzichtet werden; zugrunde gelegt wurde vielmehr 
die Begriffsbestimmung der berufsst3.ndischen Bewegung. In den nach
folgenden Ausfiihrungen ist daher unter einer handwerklichen Betriebs· 
wirtschaft eine Einzelwirtschaft zu begreifen, deren formale wie mate-
rielle Merkmale den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen: : 

Auch in dem Bericht iiber die Veranderungen in der betriebswirt
schaftlichen Verfassung des Handwerks wird mit Absicht eine Bcharfe 
Abgrenzung sowohl nach den technischen als auch nach den allgemein
wirtschafilichen Fragen vermieden, weil gerade in den Betriebswirt
schaften des Handwerks eine Reihe struktureller Wandlungen aus den 
kausalen Zusammenhangen vorgenannter Gebiete mit der betriebs
wirtschaftlichen Verfassung des Handwerks abgeleitet werden konnen. 
Einzelwirtschaftliche Strukturveranderungen konnen bekanntlich aktiver 
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und passiver Natur &ein. Aktiv sind sie, wenn sie freiwillig, d. h. rein 
spekulativ von einer Betriebsleitung veranlaJlt werden; als passiv sind 
sie zu bezeichnen, wenn die Wandlungen ihre Ursachen in der Gesamt
wirtschaft haben, sie also der Betriebswirtschaft aufgezwun.,aen werden. 
Bei der wirtschaftlichen und sozialen Stellung des Handwerks in del' 
kapitalistischen Wirtschaft ist as erklarlich, dan sich seine Struktur
wandlungen im allgemeinen passiv vollzogen haben. Betriebswirt
schaftliche Mallnahmen, beispielsweise Umstellungen, haben sich unter 
dem Druck der gesamtwirtschaftlichen Verhaltnisse meist nul' zogernd 
vollzogen, so daJl das Handwerk hinter der technischen und wirtsOOaft
lichen Entwicklung nachhinkt. 

Die nachfolgenden Ausfiihl'ungen behandeln naturgemall nur die als 
typisch erkannten Wandlungen· ill der Struktur der handwerkliOOen Be
triebswirtsOOaften; daneben bestehen Ausna.hmefalle, die nioot erwii.hnt 
werden konnten. Um die Grundlinien klar herauszustellen, wurde eine 
Verallgemeinerung del' hii.ufig beobachtetenEinzelerscheinungen filr eine 
bestimmte Einheit - seies das Handwerk als Ganzes, sei es ein ein
zeIner. Gewerbezweig - geillit; sie wurde aber nul' vorgenommen, wenn 
die abweichenden Erscheinungen im Hinblick auf die Gesamtheit wirk
liche Ausnahmefalle darstellen. 

I. A:.bschnitt: 

Wandlungen im Zweck der ·handwerklichen Betriebsli 
wirtschaft . 

Der Gel!amtzweck einer handwerklichen Betriebswirtschaft ist dop
pelter Natur und kann in einen Wirtschaftszweck undeinen Betriebs
zweck zerlegt werden. 

1. Bedeutung des Wirtschaltszweckcs 
Wahrend der Zweck des Wirtschaftens auf Ertrags- bzw. Einkom

menserzielung gerichtet ist, ist es Zweck des Betriebes (Betrieb als 
Produktionseinheit), Leistungen zu erstellen. Es liegt in del' Eigenart 
der handwerklichen' Betriehswirtschaft begriindet, dall sie nicht wie 
die kapitalintensive nill' ein Mittel zur Erreichung des Wirtschafts
zweckes (b~w. Untemehmungszweckes), sondern auch "Selhstzweck" ist. 
Damit soIl gesagt sein, dall der Handwerker in einer inneren Verbunden
heit mit der von ihm' erstellten . betrieblichen Leistung steht und diese 
oft unter Vernachlassigu,ng okonomischer Gesichtspunkte hervorbringt. 
Es offenbart sich in dieser Einstellung die kilnstlerische Verbundenheit. 
des Handwerkers mit seiner Leistung und die sittliche Befriedigung, die 
ihm aus seiner Arbeit erwachst. 1m Verlauf der Entwicklung und untar 
dem Einflull der kapitalistischen Wirtschaft haben sich insofern Wand
lungen vollzogen, alssich die eben geschilderte Bed e u tun g des Be
triebszweckes im Handwerk zugunsten des Wirtschaftszweckes von Fall 
zu Fall. verschieben mull, d. h. dall der Handwerker von heute vielfach 
gezwungen ist, aus matariellen Griindenden Betriebszweck dem Wirt-
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schaft.szweck unterzuordnen. In Betriebswirtschaften des Handwerks, 
in denen relativ hohe Anlagewerte investiert sind, zeigen die Wand
lung en im Wirtschaftszweck noch die Besonderheit, da.G nicht mehr oder· 
nicht nur mittels der Arbeit im Betrieb, sondern auch mittels des· 
Kapitals Ertrage erzielt werden. 

Die Folgen der starkeren Betonung des Wirtschafts- bzw. Unter
nehmungszweckes bei handwerklichen Betriebswirtschaften sind die 
nachfolgend dargestellten Stufen und Formen der Wandlungen des Be
triebszweckes. 

2. Wandlungen des ,.Betriebszweckes 
Beider Untersuchung der Wandlungen im Betriebszweck ist zu 

unterscheiden zwischen bestehenden und neugegriindeten bzw. neuzu
griindenden Betrieben, weil derartige Wandlungen sich vorwiegend in 
der zuletzt genannten Kategorie zeigen und daher bei der Betrachtung 
eines gesamten Gewerbezweiges starker hervortreten als bei der Unter
suchung einzelner Betriebswirtschalten. Aus der Vielheit der Beob
achtungen konnten deutlich die folgenden Wandlungstendenzen erkannt 
werden: 

a) E i n eng u n g des Bet r i e b s z w e c k e s. Verschiedene 
Faktoren haben die Spezialisierung, die sich haufiger bei Neugriin
dungen als bei bestehenden Betrieben zeigt, im Handwerk bewirkt. In 
diesem Zusammenhang soIl nur von der Spezialisierung im Sinne der 
Beschrankung des Betriebszweckes auf die Herstellung einiger weniger 
Leistungen die Rede sein, wahrend die Spezialisierung, die durch Aus
sonderung einzelner Produktionsfunktionen, also durch Verkiirzung des 
Produktionsprozesses entsteht, im Abschnitt Funktionswandlungen 
(IV, 2) behandelt wird. 

Den starksten Ansto.G hat die Spezialisierung wohl durch die tech
nische Entwicklung erhalten. Die, Einfiihrung arbeitsparender Ma
schinen.1) ist nur dann wirtschaftIich, wenn die Maschinen in mogIichst 
gleichartig sich wiederholenden Produktionsprozessen voll ausgenutzt 
werdell konnen. Spezialisierungserscheinungen im Schreinergewerbe sind 
beispielsweise auf dieses Moment zuriickzufiihren. Eine Einengung des 
Betriebszweckes wird auch deshalb angestrebt, weil durch die Ver
einheitlichung der Plfoduktionsprozesse eine giinstigere Kostengestal
tung durch Beschaffung einheitlicher Rohmaterialien und Zutaten be
wirkt wird. (Beispiel: Sattlergewerbe.) Von der Absatzseite her ist 
die Spezialisierung des Handwerks durch die Einstellung weiter Kon
sumentenkreise - im Spezialgeschaft am besten zu kaufen - gefordert 
worden. 

Manche Handwerkszweige haben sich nur durch die Ausnutzung der 
oben erwahnten mehrfachen Vorteile der Spezialisierung im Kampf urn 
ihre Existenz behaupten konnen (z. B. Schmiede), wahrend weniger 
gefahrdete Handwerkszweige durch die Einengung der Betriebszwecke 

1) Vgl. Teil C: Veri1nderungen in der technischen Verfassung des Handwerks. 
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we .u~atze und ihre Erfolge zu· steigern vermochtenl). Weitgehenda
Spezlahslerung macht iedoch eine besondere Pllege der VerkaufstAtig
keit erforderlich, insbesondere wenn sich durch dieSpezialisierung die 
Kundenproduktion zur Ladenproduktion wandelt (siehe Abschnitt V, 3). 
~ufierdem ~ufi ~och bemerkt werden, dan die Spezialisierung handwerk
hch~ B~trlebs~lirtschaften eine Vermehrung des Anlagekapitals, dem
~ema.B eme Stelgerung der fixen Kosten und eine Verst1i.rkung der Kon
lunkturempfindlichkeit zur Folge hat (siehe Abschnitt IV, 4). 

1m Rahmen einer handwerklichen Betriebswirtschaft konnen, wia
spater noch dargestellt wird, roehrere Betriebseinheiten und folglich 
mehrere nebeneinander wirkende Betriebszwecke vorhanden sein; meist 
hat diese Kombination den Zweck, einen haheren Gesamtertrag zu er
zielen .. Werden die neben dem Handwerksbetrieb stehenden Betriebs
einheiten (Landwirtschafts-, Gastwirtschafts- und selbst1i.ndige Laden-:
betriebe) wieder aufgelost oder gehen dem Betrieb einzelne Tlttigkeiten 
(wie z. B. die Stofflieferung im Schneidergewerbe) verloren, so kann 
man diese Erscheinung als eine Einengung des Betriebszweckes ansehen. 
Wenn auch diese Art des AUfgebens von verschiedenen Betriebszwecken 
verbaltnismaJlig selten und baufiger die Angliederung von Neben
betrieben an den Handwerksbetrieb vorkommt, so ist doch auf Grund 
von Beobachtungen anzunehmen, dan die Lebensfahigkeit mancher 
Handwerksbetriebe gesteigert werden kann, wenn der Meister sich mehr 
dem eigentlichen Werkstattenbetrieb statt den Nebenbetrieben widmeL 
Es bleibt weiteren Untersuchungen der Gewerbeforderungsstellen und 
Interessenvertretungen des Handwerks vorbehalten, die unter c) noch 
naher beschriebenen FaIle daraufhin zu priifen, ob die betreft'enden 
Handwerksbetriebe nur unter Hinzunahme von Nebenbetrieben existEmz
fahig . sind oder ob nicht wirtschaftliche Fehlurteile der Angliederung 
zugrunde liegen. 

b) Ve r s chi e bun g des Be tr i e b s z we c k e s von de r 
Fertigwarenerzeugung nach Reparaturarbeit und 
Die n 8 tl e is t u Ii g. Der wirtschaftliche Aufgabenkreis des Hand
werksbetriebes hat sich gegeniiber dem des Industriebetriebes noch nicht 
vollst1i.ndig abgegrenzt. Viehnehr sind in einzelnen Wirtschaftszweigen 
immer noch Uberschneidungen zu beobachten. Aus diesem Grunde ist es 
nicht verwunderlich, dan Verschiebungen der Betriebszwecke des Hand
werks aus derProduktionsspbare nach del' Reparatur- und Dienst
leistungs~pbare auftreten. In del' Hauptsache tritt diese Wandlung ie
doch nur bei solchen Handwerksbetrieben ein, deren Produkte massen
weise erzeugt werden konnen, wamend Handwerksbetriebe, die unter be
sonderer Beriicksichtigung von Kundenwiinschen Einzelgiiter herstellen,. 
unter den gegenwltrtigen wirtschaftlichen Verh1i.ltnissen durch ihrePro
duktionstatigkeit lebensfahig sind. Mitunter wird die Verschiebung zur 
Reparaturarbeit hin nicht durch den Konkurrenzkampf mit del' Industria
veranlant, sondern die Ursachen liegen in dem ungeniigenden Umstellungs-

I) In manchen Fallen ist die Herstellung bestimmter Produkte nur noch als 
Fiillarbeit in stillen Zeiten lohnend (z. B. Herstellung von Pralinen im Konditor
gewerbe). 
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vermogen des Handwerkers auf den jeweiligen Mode- und Geschmacks
wechsel, in dem Mangel an ausreichender spekulativer Veranlagung und 
an dem fiir die Reorganisation der Betriebe erforderlichen Neukapital 
begriindet. Ei'hebliche Mangel in der Betriebsfiihrung haben in manchen 
Gewerbezweigen den VerschiebungsprozeU, dessen· Tempo gegeniiber 
friiher bedeutend nachgelassen hat, vorzeitig gefordert bzw. ihn iiber
haupt erst ermoglicht. Bei geniigender Durchrationalisierung, die nach 
den bisher gesammelten Erfahrungen zu sehr bedeutenden Kostenein
sparungen fiihrten; istes jedoch moglich, manche nach der Reparatur 
-oder Dienstleistung abgedrangte handwerkliche Betriebswirlschaft fiir 
.(lie reine Fertigwarenherstellung ganz oder teilweise wieder zu gewinnen 
(z. B. Tischler- und Sattlergewerbe). 1m ganzen gesehen, hat die Verdran
gung nicht solche Dimensionen erreicht, wie in der offentlichen Meinung 
und im Schrifttum baufig angeriommen wird. Die oft gestellte Frage, 
-ob die Fabrik dem Handwerksbetrieb· iiberlegen sei, kann - ab
gesehen von jenen Produktionszweigen, die von Anfang an fabrik
maUig betrieben wurden ;--- nur in konkreten Einzelfallen beantwortet 
werden, da nur mit Hilfe einer eingehenden Kostenanalyse erwjesen 
werden kann, in welcher Phase betriebswirtschaftlicherBetatigung 
(Einkauf, Produktion, Verkauf, Verwaltung) ,die "Ober- oder Unter
legenbeit des Fabrik- oder des Handwerksbetriebes liegt. So ist es in 
einzelnen Fallen nachweisbar,daU die "Oberlegenheit einer Industrie
betriebswirtschaft nicht; wie im allgemeinen vermutet wird, auf dem 
Gabiete des Produktionsprozesses liegt, sondern in del' Besonderheit 
ihrer Ein- und Verkaufsorganisation und der dadurch bedingten giinsti
gen Kosten- bzw. Ertragsgestaltung, deren auch die handwerkliche Be
triebswirtschaft durch entsprechende Gemeinschaftsbildung teilhaftig· 
werden kann, ohne sich der Produktionsmethoden der Fabrik zu bedienen 
und dadurch ihre Eigenart einzu,biiUen. 

In der Verschiebung des Betriebszweckes von der Fertigwarener
zeugung nacho del' Reparaturarbeit und Dienstleistung ist nicht ohne 
wei teres ein Symptom der Existenzbedrohung zu erblicken. Die Beob
achtung lehrt vielmehr, daU bei entsprechender Betriebsfiihrung eine 
auUerol'dentlich erfolgreiche wirtschaftliche Tatigkeit entfaltet werden 
kann. In einzelnen Gewerbezweigen iiberwiegt die Zabl der reinen 
'Reparatur- und Dienstleistungsbetriebe (z. B. im Schuhmachergewel'be) 
zwar Dei weitem, doch besteht in vielen Fallen neben Reparatur und 
.Dienstl~istung die Fertigwarenproduktion, die entweder in gesondel'ten 
Betriebsabteilungen oder aucb rein zufallig nach Art del" Auftrage 
ausgeiibt wird, wobei sich beide Betriebszwecke wechselseitig fordern 
konnen. In manchen Fallen sind als Ursache fiir das "Oberwiegen oder 
Zuriicktreten einzelner Tatigkeiten Saison- oder Konjunktureinfliisse 
wirksam. 

c) E r w () i t e run g des Bet r i e b s z w e c k e sun dAn
g Ii e d e run g wei t ere r Bet r i e b s z we c k e. Ais dritte Form 
der Betriebszweckwandlung im Handwerk ist die Erweiterung des 
urspriinglich gesetzten Zweckes bzw. die Angliederung weiterer Zwecke 
zu nennen. Die Erweiterung des Betriebszweckes einer reinen Hahd
I\verksbetriebswirtschaft kann sowohl vertikaler als auch horizontaler 
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Natur sein. Eine ve r t i k a Ie Erweiterung liegt vor, wenn der 
Betrieb in den ProduJ..-tions- oder Leistungsbereich der ihm unmittel
bar vorangehenden oder nachfolgenden Betriebe ubergreift. Sie 
konnte in den nach Spezialisierung driingenden oder gedrangten 
Betrieben nicht beobachtet werden; dagegen ist sie auf dem Wege 
der Gemeinschaftsbildung bier und dort angestrebt worden. (Beispiel: 
gemeinschaftliche kiinstliche Holztrocknungsanlagen genossenschaftlich 
zusammengeschlossener Handwerksbetriebe, Leim- oder Seifenprok 

duktion aus Abfallprodukten im Fleischergewerbe.) Die h 0 r i Z 0 n
t a I e Erweiterung konnte in Verbindung mit der fortschreitenden Ge
sellschaftsbildung (siehe Abschnitt III, 2) baufiger beobachtet werden. 
Sie vollzog sich beispielsweise in der - Form, dall Spezialisten 
gleichen Gewerbezweiges einen gemeinschaftlichen Handwerksbetrieb 
eroffnen. In jenen Berufen, in die die Frau als gelernte Handwerkerin 
eindringt, ist diese Erscheinung besonders baufig zu beobachten. 
Hierher gehOren auch die FaIle, in denen sich die Frau als gelernte 
Handwerkerin durch Heirat mit einem Handwerker gleichen Ge
werbezweiges zusammenfindet, urn einen Gesamtbetrieb mit zwei 
Spezialabteilungen zu eriiffnen (Damenschneider - Herrenschneider, 
Damenfriseur - Herrenfriseur usw.). Von einer Erweiterung des Be
triebszweckes kann dagegen nicht gesprochen werden, wenn sich Hand
werksmeister zwar verwandten, aber nicht gleichen Gewerbezweiges zu 
einer Gesellschaftsuntemehmung zusammenschlieUen oder wenn sich 
ein einzelner Handwerker einen Nebenbetrieb angliedert (z. B. Sattler 
cine Polsterei, Zimmerer eine Tischlerei, Konditor einen Cafebetrieb 
usw.). Hier liegt eine Angliederung weiterer Betriebszwecke bzw .. eine 
Zusammenfassung mehrerar Betriebszwecke im Rahmen einer hand
werklichen Betriebswirtschaft vor, uber deren Motive noch zu be
richten ist. 

Die Zunahme der von Handwerksmeistem ·oder deren Familien
angehOrigen betriebenen Ladengeschii.fte darf nicht ohne weiteres . als 
eine Erweiterung des urspriinglich gesetzten Betriebszweckes gewertet 
werden. Es ist daher angebracht, die typischen Beziehungen zwischen 
dem eigentlichen Handwerksbetrieb und dem damit verbundenen Laden
geschaft sowie den auf diesem Gebiete beobachteten Wandlungen dar
zustelleiL. 

aa) We r k s tat t e un d Lad e n b i Ide n e i neb e tr i e b
I i c h e E i n h e it, der Laden ist Verkaufsstelle der Werkstattprodukte 
und aus werbe- und verkaufs1echnischen Grunden unentbehrlich. Wenn 
auch in manchen Geschaftszweigen das Ladengeschiift von jeher mit 
dem Handwerksbetrieb verknupft war (Nahrungsmittelgewerbe), so 
sind andere Gewerbezweige erst allmahlich zu einer Angliederung uber
gegangen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daU der Konsument eher 
geneigt ist, ein offenes Ladengeschiift in Parterreraumen zu betreten, 
als die W ohnung des Handwerksmeisters oder dessen eventuell we it 
abliegende Werkstiitte aufzusuchen. Dieser EntwicklungsprozeU ist in 
gegenwii.rtiger Zeit deutlich erkennbar und selbst bei Gewerbezweigen 
zu beobachten, die sich ausschliemich der Kundenproduktion widmen 
und das Ladengescbaft nur zur Kundenbedienung sowie zur Ausstellung 

15 Enqnete· AusschnB. m. 8. Arbeltegr., 1. Band. 213 



von Modellen und bereits veraufierten Produkten verwenden (Beklei
dungsgewerbe, Mobelschreiner, Dekorateure). Keinesfalls darf diese 
sehr beachtliche Erscheinung zur Beweisfuhrung fur eine starke Zu
nahme einzelhandlerischer Tatigkeit im Handwerk verwendet werden.
denn in den vorbeschriebenen Fallen liegt eine solche Wandlung nicht 
vor, obwohl sich der Handwerker beim Veraufierungsakt bzw. der Auf
tragsubernahme der Verkaufsmethoden und -mittel, die im Einzelhandel 
heute ublich sind, bedient. 

Werkstatte und Laden .sind haufig nicht nur in einem Betrieb,. 
sondern auch in einem Raurn vereinigt. In einigen Fallen erfolgt die 
Verbindung aus Kostengrunden, in anderen will man dem Kaufer unli 
Auftraggeber einen Einblick in die Werkstattvorgange geben, urn ibn 
auf die Besonderheit der handwerksmafiigen Gutererzeugung auf
merksam zu machen. Die Verbindung von Laden und Werkstatt aug. 
diesem Grunde ist eine typische Art handwerklicher Werbung (z. R 
Kunsthandwerke, Schuhmacher). Auch die Handwerksausstellungen~ 
in denen die einzelnen Gewerbezweige in ihrer Werkstattentatigkeit 
vorgefuhrt werden, sind auf ahnliche Motivezuriickzufiihren. Von 
einer Erweiterung des Betriebszweckes kann bei den vorbeschriebenen 
Betriebskombinationen nicht gesprochen werden, sondern lediglich von 
einem innerbetrieblichen Strukturwandel auf organisatorischem Gebiet. 

bb) Werkstatte und Laden bilden nur teilweise 
eine betriebliche Einheit. In diesem Falle hat der Laden 
nebeIi seiner unter aa) beschriebenen Funktion noch den Zweck, dem 
Verkauf nicht selbst erzeugter Handelsware zu dienen. Damit ist eine 
Erweiterung des Betriebszweckes gegeben, wie sie bei einigen Hand
werkszweigen bzw. Betriebswirtschalten in zunehmendem Mafie konsta
tiert werden kann. Fur diese Erscheinung kann eine fur das Gesamt
handwerk geltende Erklarung nicht gegeben werden. Nach den beob
achteten Fallen ist die Ursache der Verkopplung der reinen Handels
tatigkeit mit der eigentlichen Handwerkstatigkeit haufig in den wirt
schaftlichen Besonderheiten der InHationszeit zu suchen, sowie in 
dem Bestreben, einen Ausgleich fur die abnehmende Kundenproduktion 
zu schafl'en. In einigen Fallen erfolgte die Erweiterimg zur besseren 
Ausnutzung des Ladenlokals und der fur die Kundenbedienung bereiten 
Hilfskrafte und Familienangehorigen. Ob sie immer zu einer besseren 
Verteilung der Kosten und zu einer Erhohung des Gesamtertrages 
fuhrt, kann nur im Einzelfalle nach Vorlage der Kalkulation beurteilt 
werden. Erstreckt sich der Verkauf auf Handelswaren, die in den 
Aufgabenkreis des Gewerbezweiges gehOren, so erweist sich diese auf 
der Grenze zwischen Erweiterung des Betriebszwecks und Angliederung 
eines neuen Betriebszweckes liegende Erscheinung im allgemeinen in
sofern als vorteilhaft, als Abanderungsauftrage des Kunden, spater
auftretende Reparaturen, sowie die Mi>glichkeit, den Kunden zwischen 
Werkstatt- und Ladenprodukten wahlen zu lassen, eine Umsatz
steigerung bewirken konnen. 

In einigen Gewerbezweigen hat sich in dem angegliederten Laden
geschaft der Umsatz von nicht selbst erzeugten Waren im Verhaltnis 
zu dem Umsatz von Werkstattprodukten derart gesteigert, dafi eine 
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starke Verkiimmerung des Werkstattbetriebes zugunsten des Laden
betriebes eingetreten ist. Wird der Inhaber durch den vergreBerten 
Ladenbetrieb so sehr in Anspruch genommen, daB die Werkstatta;rbeit 
nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, so entsteht durch diese Art 
von Betriebszweckerweiterung ein Typus von Betriebswirtschaften, der 
auf der Grenze zwischen Handwerk und Einzelhandel liegt. Zahlen
angaben, wie groB ungefahr der Umsatz reiner, nicht selbst erzeugter 
Handelswaren im Vergleich zu den Werkstattleistungen beim deutschen 
Handwerk ist, sind noch nicht moglich1

). Erganzend sei noch bemerkt, 
daBsich auch im Einzelhandel ahnliche Betriebswirtschaftstypen ent
wickelt haben, indem an den Handelsbetrieb Reparatur-, Installations
und Dienstleistungswerktatten angeschlossen wurden. 

Zusammenfassend . laBt sich die bemerkenswerte Feststellung 
machen, daB sich Wandlungen zwischen den Betriebswirtschaften des 
Handwerks und denen des Einzelhandels vollzogen haben und heute 
noch vollziehen. 

ee) Werkstatt und Laden sind selbstandige Be
t r i e b e. In diesem FaIle liegt keine Erweiterung, sondern eine Ein
fiigung eines neuen Betriebszweckes innerhalb einer handwerklichen 
Betriebswirtschaft vor. Der Laden, in dem nur Handelswaren zum 
Verkauf gelangen, bildet dann neben dem Handwerksbetrieb einen selb
standigen Betrieb. Geht man von der :..- allerdings umstrittenen .;-. 
Anschauung aus, daB die handwerkliche Betriebswirtschaft auch ber 
relativ geringer Kapitalinvestition eine Unternehmung ist, so kann in 
diesem FaIle von einer Erweiterung der Unternehmung gesprochen 
werden, die mit der Eingliederung des selbstandigen Ladengeschaftes 
zwei Betriebe umfaBt. In den beobachteten Fallen bestehen zwischen 
Laden und Werkstattbetrieb Beziehungen, die nicht betrieblicher, 
sondern unternehmungsmafiiger Natur sind. Das aufiert sich darin, 
daB die Verwaltung, insbesondere das Rechnungswesen, beide Betriebe 
umfaBt. Fiir die Untersuchung des Strukturwandels interessiert weniger 
die Frage, ob beide ·Betriebseinheiten ganz oder nur teilweise als selb
standig . angesehen werden kennen, sondern _ vor allem, ob die Ursache 
dieser Erscheinung in ungeniigender Einkommenserzielung aus dem 
Werkstattbetriebe zu suchen ist (wie z. B. im Schmiedehandwerk)oder 
ob die Betriebszweckkombination zur Erzielung einer besseren Kapital
risikoverteilung, zur Kompensation von Schwankungen im Beschafti
gungsgrad des Werkstattenbetriebes oder zur Errichtung eines erwerbs
wirtschaftlichen Betatigungsfeldes fiir FamilienangehOrige vorgenommen 
wurde. Nach den bisher gesammelten Erfahrungen dad angenommen 
werden, daB die Errichtung des Ladengeschiiftes vorwiegend aus dem 
zuletzt genannten Grunde erfolgte. Aber auch die anderen Errich
tungsursachen haben sich in der Praxis in einzelnen Fallen ausgewirkt. 
Mittels zuverlassiger Kalkulationen bzw. einwandfreier Verteilung der 
Aufwendungen .und Ertrage ware es moglich, den Nachweis zu fiihren, 
ob aus jedem Betrieb ein ausreichendes Einkommen fiir die Familie des 

1) Eine Untersuchung dieser Frage ist bereits von der Abteilung kaufmannische 
Betriebswirtschaft des Deutschen Handwerksinstituts in Angriff genommen. 
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Handwerkers erzielbar ist, oder ob die Ertriige beider Betriebe zur Exi
stenzsicherung notwendig sind. Allerdings konnen derartige Aufwands
und Ertragsanalysen selten exakt genug vorgenommen, so daG die Beur
teilung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilitiit dieser Betriebswirtschaften 
sehr erschwert ist. In den vorbeschriebenen Fallen handelt es sich nicht 
wie bei den unter bb) dargestellten Strukturwandlungen um eine in 
verschiedenen Graden auftretende Verschiebung von handwerksmaGiger 
nach ~inzelhandlerischer Betatigung, sondern urn eine Erweiterung der 
haridwerklichen Betriebswirtschaft durch Eingliederung eines Laden
betriebes, also Urn zwei Betriebszwecke innerhalb einer handwerklichen 
Betriebswirtschaft. Eine gewisse Ahnlichkeit dieser Erscheinung mit 
der unter bb) beschriebenen besteht, wenn die Eingliederung des Laden
geschaftes infolge unzureichender Einkommenserzielung aus dem Werk
stattbetrieb erfolgt. Ein Ladenbetrieb, der Eigentum der Ehefrau oder 
anderer Familienmitglieder, aber raumlich mit dem vom Handwerks
meister gefiihrten Werkstattbetrieb verbunden ist, stent einen Sonder
fall dar, der dem obenerwahnten zwar ahnlich ist, ihm aber nicht 
gleichgestellt werden darf. 

dd) Lad eng esc haft 0 h neWer k s tat t e. Haben sich die 
Betriebszweckwandlungen derart vollzogen, daIl mit dem Anwachsen 
des Ladengeschaftes die Verkiimmerung des Handwerksbetriebes bis 
zu dessen Auflosung fortgeschritten ist, so ist der Inhaber rechtlich 
zwar noch Handwerker, wirtschaftlich dagegen Einzelhandler. Man 
muIl bei derartigen Wandlungen grundsatzlich unterscheiden, ob es sich 
nur urn lokale Ausnahmefalle oder um eine den gesamten Gewerbe
zweig umfassende Erscheinung handelt. Verschiedene Ursachen konnen 
im. Einzelfall wirksam sein. Haufig ist der Wandel durch die Verande
rung der auGeren wirtschaftlichen Verhaltnisse erzwungen, indem durch 
un,genugende Rentabilitat des Werkstattenbetriebes und organisches 
Wachstum des Ladenbetriebes die vollige Umstellung au! die einzel
handlerische Tatigkeit bewirkt wird. Sie ist bei den handwerklichen 
Betriebswirtschaften in den GroIlstadten haufiger zu beobachten als 
auf dem Lande. Die Ursache der Umstellung kann auch in einer un
wirtschaftlichen Betriebsfiihrung des Werkstattenbetriebes liegen, eine 
Tatsache, auf die bereits hingewiesen wurde (siehe Seite 211). Es 
bleibt noch zu erwahnen, dall Handwerksmeister, die sich ausschlieGlich 
dem Ladenbetrieb widmen, meist den Vertrieb solcher Waren uber
nehmen, die sie ilruher selbst erzeugten bzw; reparierten und instal
lierten. 

Bemerkenswert ist, daG selbst in manchen als bedroht oder absterbend 
angesehenen Gewerbezweigen durch entsprechende Rationalisierungsmall
nahmen, die meist auch in einer Umstellung auf einen anderen Betriebs
zweck zum Ausdruck kommen oder durch Anpassung an die in dem Ge
werbezweig eingetretenen Wandlungen in Mode und Geschmack wieder 
eine Rentabilitat erreicht werden konnte. Das Handwerk zeigt jedoch in 
dieser Hinsicht noch eine gewisse Schwerfalligkeit, wenn auch unter dem 
EinfluIl der Gewerbeforderungseinrichtungen, der Organisationen und 
der handwerklichen Fachpresse bedeutende Besserungen zu konstatieren 
sind. Man kann zwar selten, aber doch in zunehmendem ;Mafie beob-
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achten, dan einzelne Handwerksmeister die Umstellung nicht nur unte-r 
dem Zwang der auneren Verhaltnisse, sondern auch vorauseilend und 
freiwillig durch Hervorbringung eigener schopferischer Leistungen 
vollziehen. Inwieweit die Versuche, den Konsumenten fur in Vergessen
heit geratene Handwerkserzeugnisse zu interessieren, erfolgreich sind 
und damit zu einer Ruckgewinnung der Lebensfii.higkeit bedrohter ode-r 
verschwundener Handwerkszweige fUhren, bleibt abzuwarten. 

d) U m s tell un g auf e"i n e nne u en Bet r i e b s z we c k. 
Es bleibt nun noch der Fall zu erwii.hnen, dan Bich ein Handwerker auf 
einen vollig neuen, von dem seitherigen sich grundsatzlich unterschei
denden Betriebszweek umstellt. Diese Umstellung darf mit dem inner
halb eines Gewerbezweiges sich vollziehenden Mode- und Geschmacks
wandel nicht verweehselt werden. Der Handwerker wird durch die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung veranlaBt, sich neuen ertragreichen 
Aufgaben zuzuwenden, fur die er sich durch den Besuch von Kursen, 
V ortragen, Ausstellungen und dgl., durch Lesen von geeigneter Fach
literatur die notigen Kenntnisse und Fii.higkeiten anzueignen versucht. 
(Beispiele: Zimmermeister stellt sich von Holz- auf Eisenkonstruktion, 

"Maurermeister auf Betonarbeiten, Hufschmied auf Auto-, Motor- und 
Landmasehinenreparaturen um.) 

II. Absehnitt: 

Wandlungen in der Standorisorientierung 
Die Wandlungen, die sieh in der Standortsorientierung handwerk

lieher Betriebswirtschaften vollzogen baben, sind neben ihrer allgemein
wirtsehaItliehen Bedeutung auch yom betriebswiirtsehaItlichen Stand
punkt aus beaehtenswert, da sie sieh von" bier aus zu einem 
groBen Teil untersuehen und erklaren lassen. Es sei vorausgesehickt, 
daB sowohl in der Griindungskalkulation, als auch bei der Beurteilung 
der Lebensfahigkeit bandwerklieher BetriebswirtschaIten dem Standort 
als Wirtsehaftlichkeits- und Rentabilitatsfaktor1

) eine gronere Be
deutung zukommt, als man im allgemeinen annimmt. Die im vor
angegangenen Abschnitt analysierten Wandlungen im Betriebszweck 
fUhren haufig zu Standortsverschiebungen, da Betriebszweck und Stand
ort sich gegenseitig bedingen. 1m groBen und ganzen ist das Handwerk 
heute noch a b sat z 0 r i en tie r t (mit Ausnahme bestimmter Kunst
handwerke, die roh.stoff- und arbeitsorientiert sind, wie Schnitzer, 
Drechsler, Achatschleifer, Bernsteinschleifer, Instrumentenmacher). 
Innerhalb dieser Orientie.rung vollziehen sich bestimmte Gruppierungen, 
da. neben den handwerklichen Betriebswirtschaften, die fur die Bedarfs
deckung der privaten Hauswirtschaften in Frage kommen, typische Ge
werbezweige bzw. Einzelwirtschaften innerhalb dieser Zweige erkennbar 
sind, deren Standort sich nach den Betriebswirtschaften der Industrie, 

I) So hll.ngt z. B. die Rentabilitat der Zimmererbetriebe weitgehend davon ab, 
ob in ihrem Bezirk die neuzeitliche Bauweise (Eisenbeton) gepfiegt wird oder nicht. 
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der Landwirtschaft, des Handels, des Verkehrs usw. richtet. Daraus folgt, 
dan von der Wahl oder dem Wechsel des Standortes dieser Betriebswirt
schaften zwangsHiufig auch die nach ihnen orientierten Handwerkszweige 
bzw. Einzelwirtschaften betroffen werden. Auf diese Verknupfung ist 
bei der AufsteUung v,on Konjunkturprognosen, bei der Beurteilung von 
Risiken und Eentabilitatsaussichten handwerklicher· Betriebswirt
schaften besonders zu achten, da deren wirtschaftliches Schicksal mit 
dem der Gruppe, nach der sie orientiert sind, verbunden ist. Bemerkens
wert ist weiterhin, dan fur viele Handwerkszweige die Absatzorientie
rung zwar grundsatzlich noch besteht, aber fur einzelne Betriebswirt
schaften durch die Verarmung und z. T. ungftnstige Gesch1i.ftslage im 
letzten Jahrzehnt durchbrochen ist. Insbesondere in den Gronstadten 
wurde durch v:ergleichende Untersuchungen ermittelt, dan ein groner 
Teil von Betriebswirtschaften scheinbar absatzorientierter Gewerbe
zweige seinen Standort nach den billigen und billigsten W ohnbezirken 
verlegt hat (z. B. Schneider, Schuhmacher). Ob diese einseitige 
Orientierung nach der Kostenseite wirtschaftlich giinstig ist,· mlill im 
Einzelfall gepriift werden. Jedenfalls kann sie sich insofern ungftnstig 
auswirken, als derartig nach Wohnungs- und Werkstattmiete orientierte 
Handwerksbetriebswirtschaften fiir die Kundschaft schwer auffindbar 
sind und so dieVerminderung ihres Umsatzes und Einkommens z. T. 
selbst verursachen1

). 

Die niedrigeren Abgaben auf dem Land, die gronere Moglichkeit, 
den Handwerksbetrieb durch Nebenbetriebe (Landwirtschaft, Gemiise
und Obstbau, Gefliigelzucht usw.) zu erganzen, die billigeren Lebensver
haltnisse, niedrigere Lohne, sowie z. T. auch gftnstigere Rohstoft'beschaf
fung ffihrten gleichfalls zur Abweichung von der reinen Absatzorientie
rung. . In manchen Landgemeinden kam es auf diese Weise zu tJber
setzungen, die sich nicht nur innerhalb des Niederlassungsortes, sondern 
auch in Konkurrenzkampfen zwischen Stadt- und Landhandwerk aus
wirkten. Der stadtiscp.e Konsument lei stet diesem Wettkampf insofern 
V orschub, als er des niedrigeren Preises wegen einen Teil seines Be
darfes an handwerklichen Produkten bei Landhandwerkern zu decken 
versucht. Durch den Ausbau des Verkehrsnetzes insbesondere zwischen 
Gronstadt und umliegenden Landgemeinden wurde die Heranziehung des 
Landhandwerks zur Bedarfsdeckungnoch gefordert. (Beispiel: Schneider, 
Backer [Landbrot], Schreiner.) In einzelnen Fallen konnte der Stand
ortswechsel aus einem oder mehreren der oben aufgezahlten Grunde nur 
deshalb erfolgen, weil Verkaufsgemeinschaften die Abhangigkeit von 
einer lokalen Kundschaft aufhoben und die Erzeugnisse dem freien Markt 
zufUhrten. (Sattler-, Schreinerlieferungsgemeinschaften bzw. -genossen
schaften.) Es hat den Anschein, als ob mit zunehmender Gemein
schaftsbildung (siehe Abschnitt IV, 3) bei einzelnen Gewerbezweigen 
bzw. einzelnen Gruppen innerhalb dieser Gewerbezweige die reine 
Absatzorientierung zugunsten einer Rohstoff-, Arbeits-, Abgaben
und Lebenshaltungsorientierung, die eine hOhere Rentabilitat ermog-

1) Siehe Zeitschl'ift .Betdebsfiihl'ung", Jahrg. 1929, Heft 1.. 
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licht, aufgegeben werden kann, vorausgesetzt natiirlich, dall es diesen 
Gemeinschaften gelingt, entfernter liegende Markte wirklich zu gewinnen. 

Zum Schlusse ist noch darauf hinzuweisen, dall mit der Riickwande
rung von Handwerksbetrieben auf das Land und nach der KleiDfltadt 
sich das Verlags- und Heimarbeitssystem wieder weiter ausbniitet und 
die Wirtschaftspolitik der handwerklichen Organisationen ungiinstig 
beeinfluIlt. (Beispiel: Schneidermeister iibernehmen Lohnarbeit fiir die 
Konfektion.) Es ist anzunehmen, dall Landhandwerker nur unter dem 
Druck einer wirtschaftlichen Notlage zur lTbernahme von Heimarbeiten 
bzw. Verlagsauftragen gewonnen werden konnen. Allerdings ist es in 
einzelnen Fallen nicht erkennbar, ob es sich um die lTbernahme einer 
gemeinschaftlichen Lieferung an einen Generalunternehmer oder um 
die Abgabe von Leistungen imSinne des Verlagssystems .handelt. 

III. Abschnitt: 

Aufbau der handwerklichen Betriebswirtschaft 

1. Die Vermogensstruktur 

Der Strukturwandel im Aufbau des Vermogens kann sowohl von der . 
technischen als auch von der betriebswirtschaftlichen Seite her beleuchtet 
werden. Wahrend yom technischen Standpunkt aus mehr der Wandel 
des Verwendungszweckes und der produktionstechnischen Eignung inter
essiert, steht im V ordergrund der betriebswirtschaftlichen Betrachtung 
die wirtschaftliche Eignung der Vermogensteile, d. h. ihr Verhiiltnis 
zu den Aufwands- und Leistungsvorgangen, ihre Fahigkeit, am Ka
Jlitalumlaufsprozell teilzunehmen. Bei dem :Vergleich der vorlie
genden Bilanzen des Jahres 1913 mit denen der Gegenwart ergibt 
sich unter Beriicksichtigung der Geldwertanderung eine Zunahmeder 
Vermogenswerte bzw. der in der Handwerksbetriebswirtscbaft investier
ten Kapitalien, deren Schiitzung fiir das Gesamthandwerk mangels 
geniigenden Vergleichsmaterials nicbt moglicb ist. In Einzelfallen 
ist diese Steigerung ohne weiteres nachzuweisen, sie wird aucb durch 
miindlicbe Aussagen der Befragten bestatigt. Wenn auch Kapital
riickgange beobacbtet wurden, so erklart sicb dies aus der Verkleine
rung mancher Betriebe, die wegen mangelnder Bescbaftigung erfolgen 
muIlte. Die Durchfiihrung vorbescbriebener Vergleicbe setzt voraus, 
dall sich weder eine Veranderung in der BetriebsgroIle, noch eine 
Angliederung von Neben- oder weiteren selbstandigen Betrieben 
(Laden usw.) vollzogen bat, und dall die Bilanzierung an beiden 
Terminen ohne Einbeziehung des nicht zur Betriebswirtschaft gehOren
den Privatvermogens des Meisters vorgenommen wurde. Wenn sich 
auch die BeschafIung derartiger Bilanzmaterialien auIlerordentli~h. 
schwierig gestaltete und die zur Verfiigung stehenden Unterlagen. nur. 
relativ wenige Betriebswirtschaften aus nicht .allen untersuchten Ge-· 
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werbezweigen umfassen, so durften doch die folgenden Begriindungen 
fur die Zunahme der Vermogenswerte grundsiitzlich Geltung haben. 

In vielen handwerklichen Betriebswirtschaften liegt die Haupt
ursache fur die Steigerung der Vermogenswerte in der vermehrten Ein
fuhrung arbeitsparender Maschinen und moderner Werkzeuge (z. B. 
im Biicker- und Tischlergewerbe). 

Bilanzvergleich eines mittleren Zimmerer
betriebes 
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Alillerdem haben in manchen Gewerbezweigen die hOheren Anfor
derungen, die infolge des Wandels auf dem Gebiete der Verkaufstechnik 
und Kundenbedienung an die zeitgemiille Ausstattung der Betriebsriium
lichkeiten, an die Fahrzeuge, Werbematerialien usw. gestellt werden, 
zur Steigerung der Vermogenswerte beigetragen, ebenso - wenn auch 
in bescheidenem Ausmalle - die Verbesserungen in der Ausstattung 
des kaufmiinnischen Arbeitsplatzes (Buroorganisation). Diese Fak
toren bewirkten gleichzeitig eine Verschiebung des Verhiiltnisses von 
Betriebs- und Anlagevermogen (siehe Abschnitt IV, 4 b). Die Ver
mehrung technischer Produktionsmittel bedingt alillerdem meistens 
auch einen Wandel in der Betriebsgrolle. W ohl ist gegenwiirtig noch 
immer die Zahl der beschiiftigten Personen das angewandte Betriebs
grollenmerkmal, doch sind V~rgleiche nur zuliissig, wenn die Produk
tivitiit der einzelnen Arbeitskraft gegenuber fruher keine wesentliche 
Xnderung erfahren hat. Hiiufig trifft diese Voraussetzung nicht zu, 
da viele Betriebe trotz gleicher oder ·verminderter Personenzahl "ge
wachsen" sind. d. h. bei normaler Beschiiftigung heute eine hohere 
Ausbringung pro Arbeitskraft besitzen als fruher (Beispiel: Biicker). 

Die Bildung von Gemeinschaften zur Beschaffung und Benutzung 
technischer Produktionsmittel kann zur Verringerung des Anlagever
mogens der beteiligten Betriebswirtschaften fuhren. Obwohl durch
gefuhrte Untersuchungen erwiesen haben, dall solche Gemeinschaften 
unter entsprechenden Voraussetzungen lebensfiihig und fur die ange-
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schlossenen Betriebswirtschaften von Nutzen waren, konnten Neugriin
dungen von Werk- oder Werkzeug- und Maschinengenossenschaften in 
den letzten Jahren nicht beobachtet werden. 

Die Zunahme des Anlagevermogens bewirkt eine Verminderung der 
Elastizitat und eine Verstarkung der Konjunkturempfindlichkeit der
handwerklichen Betriebswirtschaften. Die zwischen dem Betriebs- und 
Anlagevermogen festgestellten Umschichtungen stellen durch die damit 
verbundenen Abschreibungsaufgaben an den Handwerksmeister he1).te
hohere Anforderungen in der Vermogens- bzw. Kapitaldisposition. 
Dadurch werden in das praktische Rechnungswesen gewisse Unsicher
heiten hineingetragen, zumal der Handwerker auf diesem Gebiere 
mitunter keine ausreichenden Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt" 
Vom kalkulatorischen Standpunkt ist die Veranderung im Vermogens-
aufbau insofern bemerkenswert, als dadurch eine St-eigerung der Un
kosten fixer Art gegeniiber den meist proportional verlaufenden Ar-
beits- und Materialkosten bewirkt wurde1

). Die Kostenelastizitat 
nimmt also mit derKapitalintensivierung abo In Betrieben, in denew. 
die Unkosten als Zuschlag auf die produktive Lo1insumme verrechnet 
werden, hat die Vermehrung des Anlagekapitals zu einer Steigerung der
Unkostensatze gefiihrt,. die normalerweise kein Zeichen unrationelL 
gewordener Betriebsftibrung ist, sondern ~ich zwangslaufig aus der
Verschiebung zwischen den Lohn- und den allgemeinen Unkost-en er-
gibt. Diese Tatsache wird jedoch allzu haufig verkannt und fiihrt ZlL 

Fehlurteilen fiber das Handwerk, seine Preisberechnung und Preispolitik. 
In der Betriebsvermogenssphare ergibt sich zunachst die Notwen

digkeit einer groUeren Kassenbereitschaft, die sich infolge der bedeutend 
angewachsenen und zu bestimmten Terminen zu zahlenden Abgaben: 
und der festen. Lohnabmachungen zwischen Meister und Hilfskraften 
ergab. Der Grad der heute fiir eine handwerkliche Betriebswirt-
schaft erforderlichen Liquiditat ist· im Vergleich zu frtiber gestiegen_ 
Viele Betriebe sind dieser Anforderung nicht gewachsen. Die daraus 
resultierende Illiquiditat kann meist nur durch Aufnahme von kosten
steigernden Krediten voriibergehend iiberbriicktwerden und diirfte die
heute haufig feststellbare 1Jberschuldung mancher Handwerksbetriebe 
mitveranlaUt haben. Eine weitere Vermogenssteigerung, die ihren 
Niederschlag in dem Anwachsen der AuUenstande in den Bilanzen findet,. 
ist durch die Verarmung und Kreditbediirftigkeit der Kauferschaft hand
werklicher Produkte zu erklaren. Zum Teil wird das Anwachsen der
Debitoren von den Handwerkern allerdings selbst verschuldet, da sie bei 
der Festlegung der Zahlungstermine, bei der Ausstellung von Rech
nungen und bei Mahnungen in der Furcht, Kunden zu verlieren, nicht 
immer nach kaufmannischen Grundsatzen verfahren. Es muU. jedoch. 
ausdrucklich erwahnt werden, daU in dieser Hinsicht in den letzten 
Jahren dank der weitgehenden Aufklarungsarbeit der handwerklichen: 
Interessenvertretungen und Organisationen, sowie eines Teiles der Tages--

1) SchmBlenbach. E., Zeitschrift fiir handelswisscnschaftliche Forschung. 
Jahrg. 1928, S. 241: "Die Betriebswirtschaftslehre an der Schwelle der neuen Wirt-
schaftsverfassung .• 

221 



-presse, z. B. durch die Hinweise "Zahlt eure Handwerk.errechnungen!", 
bemerkenswerte Besserungen in der Zahlungsweise der Kunden ein
getreten sind und bestimmt weiter eintreten. werden. Die Illiquidjtat 
wird auch dadurch mitverursacht bzw. gesteigert, daU die Kredit
termine der Lieferanten mit denen der Kunden in vielen handwerk
lichen Betriebswirtschaften in den Fristen nicht iibereinstimmen. Die 
notwendige Aufnahme von Bank- und Akzeptkrediten vermindert 
haufig den Ertragbedeutend, weil die Kreditkosten nicht durch ent
,sprechende Preiskalkulation und Verzugszinsenberechnung dem Kunden 
angerechnet werden. Auch eine Zunahme der Kundenwechsel, deren 
Weitergabe mit Riicksicht auf die Diskontspesen hiiufig nicht erfolgt 
()der aus Bonitatsgriinden nicht moglich ist, darf als ein bemerkens
wertes Sympton mit ahnlichen Auswirkungen auf die Kosten- und 
Ertragsgestaltung wie das Anwachsen der reinen Buchforderungen 
erwahnt werden. 

Mangelhafte Dispositionen und unzulangliche Abstimmung der 
Lagerbestande auf die jeweiligen Betriebsbediirfnisse fiihren teils zu 
Lagerverlusten, teils zu Stockungen im Betriebsablauf, die eine un
geniigende Ausnutzung des Vermogens bewirken. Immerhin zeigen 
sich auch in dieser Hinsicht beachtliche Ansatze zu Besserungen, nach
dem man insbesondere im Mittel- und GroUbetrieb die Bedeutung des 
eisernen Bestandes und der Lagerkontrolle fiir eine wirtschaftliche Be
triebsfiihrung erkannt hat. Durch den Anschlu.ll an eine Einkaufs
gemeinschaft konnen die Lagerdispositionen erleichtert, die urspriing
lich im eigenen Lager investierten Kapitalien anderweitig nutzbar 
gemacht und in manchen Gewerbezweigen auch das Preisschwankungs
l"isiko fiir den einzelnen Betrieb reduziert werden. 

1m ganzen zeigen also die Aktivseiten der Bilanzen handwerklicher 
Betriebswirtschaften nicht nur ein Anwachsen der Einzelwerte wie der 
Gesamtwerte, sondern haufig auch eine Veranderung der Vermogens
gegenstande hinsichtlich ihrer Art. 

2. Die KapitalstTuktur 

Ein Teil der in diesem Abschnitt zu behandelnden Wandlungen in 
der Kapitalstruktur ist in dem vorangegangenen Abschnitt insofern 
Bchon vorweg genommen, als die dort aufgezeigten Griinde, die zu einer 
Vermehrullg und WerterhOhung der Vermogensobjekte fiihrten, zugleich 
auch als Ursache der Kapitalbedarfssteigerung anzusehen sind. Da 
dieser Gesamtkapitalvermehrung die Verarmung we iter Schichten des 
Handwerks gegeniibersteht, so konnte der Kapitalbedarf nur durch eine 
bedeutende Vermehrung des Fremdkapitals befriedigt werden. Wenn eine 
Zunahme des Fremdkapitals einem gleichma.lligen Anwachsen der Be
triebsmittel entspricht, so ist dies in einer normalbeschiiftigten Betriebs
wirtscbaft, die nur innerhalb der iiblicben Zahlungsfristen kreditiert, 
weniger bedenklicb, als wenn sie sich in einem entsprechenden An
wachsen der Anlagemittel auUert. Wenn auch an Hand der ausgewer
teten Bilanzen nicht erkennbar war, ob die zur tecbnischen Erweiterung 
der Betriebe verwendeten Kredite kurz- oder langfristig gegeben waren, 
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so dad doch fiir die Mehrzahl der Handwerksoetriebswirtschaften 
angenommen werden, daG kurzfristige Kredite immer wieder erneuert 
werden miissen und ihre Kosten eine starke Belastung darstellen. Diese 
Erscheinung hat ihre Ursache darin, daG eine ausreichende Neukapital
bildung, bzw. die Wiederherstellung eines harmonischen Verhiiltnisses 
zwischen Eigen- und Fremdkapital bei der groGen Masse der kleineren 
und mittleren Betriebswirtschaften noch lange nicht erfolgt ist. Die 
Finanzierung von Neugriindungen gestaltet sich vor allem darum 
schwierig, weil die Gesellen heute mehr oder weniger aus einer anderen 
sozialen Schicht stammen und nicht mehr in dem AusmaGe wie friiher 
auf ein vaterliches Erbteil oder Darlehen von Verwandten und Freunden 
hin sich selbstandig machen konnen. 

Zur Beseitigung des Kapitalmangels haben die Organisationen und 
Interessenvertretungen zahlreiche Versuche unternommen und die ver
schiedensten MaGnahmen getroffen. Wenn auch die Genossenschaften im 
Handwerk durch den teilweisen oder ganzlichen Verlust der Kapital~ 
anteile wahrend der Inflation nicht den moglichen Aufschwung ge
nommen haben, so ist doch der Ausbau del' Kreditgenossenschaften und 
sonstiger Mittelstandsbanken und deren schade Zentralisierung eifrigst 
gefordert worden. Auch innerhalb bestimmter Gewerbezweige sind 
entsprechende SelbsthilfemaGnahmen, z. B. die Griindung von Branche
banken und Bankabteilungen bei Warengenossenschaften zwecks Kon
zentration des eigenen Zahlungs- und Kreditverkehrs zu beobachten. 
Diese Einrichtungen, die vor allem im Backer- und Fleischergewerbe zu 
finden sind, haben bis jetzt relativ gute Erfolge erzielt. Sofern ihre 
Habenzinsen unter den Sii.tzen der Banken, Sparkassen und Kredit" 
genossenschaften liegen, sind auch die Sollzinsen, die sie ihren Mit
gliedem berechnen, niedriger. Die Frage, ob die Errichtung und For
derung von Branchebanken im Interesse des Handwerks liegt, ist 
umstritten. 

Die von seiten des Staates oder der Kommune zur Vediigungge
stellten, meist den Einkaufsgenossenschaften zugeleiteten Kredite waren 
fiir den kapitalsuchenden Einzelbetrieb kaum fiihlbar, weil sie im Ver
gleich zum Kapitalbedarf zu gering waren"). Bedeutendere Erleichte
rungen brachten die zwischen Rohstoff-, insbesondere Maschinen- und 
Werkzeuglieferanteri und dem Handwerk abgeschlossenen Lieferungs
vertrage mit langfristigen Teilzahlungsterminen. Die dabei beobach
teten Formen sind recht vielfaltig; meist waren Genossenschaften die 
Vermittler, seltener selbstandige Finanzierungsinstitute, die sich 
zwischen handwerklichen Betriebswirtschaften und Lieferanten ein
schalteten. Ais Beispiel seil hier das Abkommen zwischen dem 
Reichsverband des deutschen Schmiedehandwerks und dem Reichsver
band des deutschen Schlosserhandwerks einerseits mit del' Interessen
vereinigung des deutschen Werkzeug- und Maschinenhandels e. V. und der 
Commercial Investment Trust A.-G. (Citag) andererseiis erwahnt'). 

1) RoJ.lle, K., "Zur Betriebsfiihrung der Handwerkergenossenschaften. Karls" 
rube 1926, S. 9. 

I) Muller, H. S., "Zur Finanzierung handwerklicher Betriebe". Betriebs~ 
fUhrung Jahrg. 1928, Heft 9; Jahrg. 1929, Heft 6. 
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Wahrend der einzelne Handwerker - nach Priifung seiner Kreditwiirdig
keit - Maschinen und Werkzeuge in monatlichen Raten abzahlen kann, 
erhalt der Lieferant sofort den vollen Kaufpreis. - Um unter den kredit
suchenden Handwerkern diejenigen auszuwahlen, deren Betriebswirt
schaften nach erfoigter Reorganisation trotz Zinsbelastung die gronte 
Aussicht auf Rentabilitat haben, ging man in Einzelfallen dazu fiber, die 
Kreditgewahrung von einer eingehenden Betriebsprmung abhangig zu 
machen. Dieses Verfahren ist insofern sehr beachtlich, ais bel-eits stark 
notleidend gewordene Betriebswirtschaften Kredite haufig nicht zum 
Ansbau oder zur Rationalisierung, sondern nur zu Ablosungszwecken 
verwand ten. 

Der Kapitalmangel beschle~igte auch die h 0 r i z 0 n t a Ie und 
v e r t i k a leG e sell s c h aft s b i I dun g. Gesellschafter sind in 
der Regel Handwerksmeister, seltener Kauneute, Techniker, Ingenieure 
oder stille Kapitalgeber. Eine beachtliche Hemmung der Gesellschafts
bildung stellt jedoch nochimmer die Psyche des Handwtlrkers dar, der 
sich nur schwerzu einer engen Gemeinschaftsarbeit mit einem anderen 
Handwerker zusammenfindet: Diese Hemmung ist bei vertikaler Ge
sellschaftsbilduni?; geringer ais bei der horizontalen, in der die Gesell
schafter dem gieichen Gewerbezweig angehoren. 

Ais Mittel del' KapitaibedarfsmiIderung ist, wie in dem Abschnitt 
fiber den Strukturwandel im Vermogensaufbau schon erwahnt wurde, 
jede Art von betriebswirtschaftlicher Gem e ins c h aft, die im Hand
werk meist in die Form der Genossenschaft gekleidet ist, zu nennen 
(siehe Abschnitt III, 1 und IV). Ein- und Verkaufs- (Magazin-) Ge
Iiossenschaften entbinden beinahe ganzlich von der Kapitalinvestierung 
in .Rohstoff- und FertigwareIilagern, wahrend die Werkgenossenschaften 
die Bereitschaft nur von Fall zu Fall notwendiger, aber im Einzelbetrieb 
nicht amortisierbarer technischer Produktionsmittel entbehrlich machen. 
Auch die Normierungsbestrebungen fiir die im Handwerksbetrieb be
notigten Aufwandsgiiter diirften fiir manchen Gewerbezweig gewisse 
Kapitalbedarfser leichterungen bringen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dan durch die allgemein beobachtete 
Kapitalbedarfssteigerung der Produktionsfaktor Kapital in den hand
werklichen Betriebswirtschaften nicht mehreine so nebensachliche Rolle 
spielt, wie im allgemeinen angenommen wird. Zahlreiche, urspriing
Iich arbeitsbedingte Betriebe werden durch die zunehmende Einfiihrung 
technischer Produktionsmittel mehr und mehr zur Kategorie der kapitaI
intensivcn Betriebe abgedrangt. Diese Er~cheinung fiihrt auch zu 
Wandlungen zwischen der Anlage- und Betriebskapitalsphare insofern, 
als das fixe Kapital zu Lasten des variablen Kapitals anwachst und eine 
Verschiebung zwischen Fremdkapital und EigeIikapital zur Folge hat. 
Die Kapitalsteigerung berechtigt dazu, auch den Handwerker, zum min
desten den Inhaber eines Mittel- und Gronbetriebes als Unternehmer an
zusprechen, ohne damit zu. sagen, daB der Ertrag der handwerklichen 
Betriebswirtschaft nicht mehr wie friiher vorwiegend durch die Arbeits
leistung des Meisters und seiner Hilfskrafte bedingt ist. DaB das Kapital 
neben der Arbeit im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung an Bedeu
tung gewonnen hat, geht auch daraus hervor, daB innerhalb der Auf-
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wandsrechnung den KapitalnutzungskosteIi. sowie den Abschreibungen 
im Vergleich zu friiher ein beachtliches Gewicht zukommt. Neben 
den Erwagungen, die der Handwerker bei der Bemessung des Wertes 
seiner Arbeitsleistung zum Zwecke der Preisberechnung vorniIDint, 
ist kapitalorientiertes Denken fiir . ihn unerHi.IUich geworden. 'Am 
deutlichsten kommt diese Tatsache in der Berechnung der prozentualen 
Gewinnzuschliige zu den Selbstkosten zum Ausdruck, wozu der Hand~ 
werker auch aus marktwirtschaftlichen Griinden veranlaflt wird. DaIl 
sich die Preise handwerklicher Erzeugnisse stark nach der Besonderheit 
der im Produkt verkorperten Meisterleistung orientieren, ist nur noch 
bei auflergewohnlich schOpferischen Arbeiten anzutreffen. 

3. Die Struktnr der Arbeitsorganisation 
Die Besonderheit der handwerklichen Betriebswirtschaft bringt es 

mit sich, dan die ArbeitsorgRnisation mehr technischer als betriebswirt-, 
schaftlicher Natur ist. Immerhin konnen auch vom betriebswirtschaft
lichen Standpunkt aus gesehen einige W andlungserscheinungen heh~or
gehoben werden. Dadurch, dafl in sehr vielen Gewerbezweigen die 
Handwerksbetriebswirtschaft mit der privaten H ali s wi r t s c h aft 
- schon rein auflerlich gesehen - eine Einheit bildet, sie zum mindesten 
raumlich nahe beieinander liegen, ist es begreiflich, dafl immer ein 
starker AuBtausch der Arbeitskrafte mehr nach der Handwerksbetriebs
wirtschaft ala nach der Hauswirtschaft hin stattfand. Die Heran
ziehung von Familienangehorigen zur Betiitigung in der Betriebswirt
schaft hat sich im Verlauf der: letztenJahre eher verstiirkt als v:er
mindert. In den Vernehmungen wurden' fiir diese Tatsache die ver~ 
schiedensten Begriindungen vorgebracht. Hauptsachlich wird als Ur
sache angegeben, dafl hiiufig nur durch eine - meist nicht mitkalku,-' 
lierte - Mitwirkung von FamilienangehOrigim die Ausfalle durch de~ 
Achtstundentag wieder einigermaflen ausgeglichen werden konnen.. .In 
manchen Gewerbezweigen mag diese Argumentation zu Recht bestehen, 
von einer Verallgemeinerung ist jedoch abzusehen. Bemerkenswert ist, 
dafl die Mitarbeit der FamilienangehOrigen, sofern sie nicht in einem 
von dem Betrieb getrennten, selbstiindig existierenden Ladengeschiift 
ausgeiibt wird, systematischer und vorbedachter als friiher in Erschei
nung tritt. Man hat in einzelnen Betriebswirtschaften von seiten der 
Organisationen und Gewerbefol'derungseinrichtungen untersucht" welche 
Tatigkeiten nicht typisch handwerklicher Art und deshalb zur Ent
lastung des Meisters und dessen Gesellen durch andere Arbeitskrafte 
ausfiihrbar sind. Insbesondere auf dem Gebiete der Verwaltungstatigkeit 
und der Kundenbedienung zeigten sichbei den angestellten Unter
suchungen Betiitigungsmoglichkeiten, fUr die sich FamilienangehOrige, 
vornehmlich die Ehefrau, mitunter besser eignen als der Meister selbst. 
Aus dieser Erkenntnis heraus sucht man durch Kurse, V ortrage und Ver
offentlichungen (z. B. Buchhaltungs- und Verkaufskurse) die Handwerker
ehefrauen fiir solche Arbeiten zu gewinnen und systematisch zu schulen, 
nnter gleichzeitiger Belehrung, wie auch die mit dem Handwerks
betrieb eng verbundene Hauswirtschaft rationell zu fiihren ist, und 
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welche Beziehungen zwischen beiden Wirtschaftseinheiten bestehen. 
Ein weiteres Symptom fiir die Wandlungen auf arbeitsorganisatorischem 
Gebiet liegt in einer zunehmenden Einstellung kaufmannisch geschulter 
Krafte in mittleren und grollen Betriebswirtschaften (Verkaufspersonal, 
Buchhalter, Schreibkrafte) wie iiberhaupt der organisatorischen Aus
gestaltung der Verwaltungsarbeit (siehe Abschnitt IV, 4) steigende 
Bedeutung zukommt. 

Von grollem Einflu1l auf den Wandel in der Arbeitsorganisation ist 
auch die Aussonderung bestimmter Betriebsfunktionen auf Gemein
schaftsstellen mit dem Ziele, die Produktivitat des Betriebes zu er
hOhen, indem man den Handwerksmeister durch Befreiung von einem 
bedeutenden Teile nur mittelbar produktiver Aufgaben (technische und 
kaufmannische Verwaltungstatigkeit), die infolge der zunehmenden 
wirtschaftlichen Yerflechtungen auch in der kleinsten Betriebswirtschaft 
gewachsen sind, wieder mehr fiir die eigentliche handwerkliche Tatig
keit in der Werkstatte zuriickgewinnt. tJber diese Frage wird in dem 
folgenden Abschnittiiber die Funktionswandlungen noch ausfiihrlicher 
berichtet werden. 

IV. A b s c h nit t : 

Funktionswandlungen 

Betrachtet man die Erfiillung der Funktionen, die man zweck
mamgerweise auch in der handwerklichen Betriebswirtschaft in die vier 
Kategorien: B esc h a ff u n g, .p rod u k t ion, V e r t r i e b und 
V e r w a 1 tun g einteilt, so sind wesentliche Veranderungen gegeniiber 
der Vorkriegszeit feststellbar. Diese Wandlungen bedingen nicht nur 
Veranderungen im Aufbau und in der Gebarung der einzelnen Betriebs
wirtschaften, sondern fiihren auch in der Gesamtheit zu Erscheinungen. 
die mit den verschiedenartigen betrieblichen und kapitalmafiigen Ver
flechtungen der Industrie grolle Xhnlichkeit haberf). 

1. Die Beschafiung 
Die Eigenart der Handwerksbetriebswirtschaften, insbesondere die 

der kleineren und mittleren, bringt es mit sich, dall die laufend 
erforderlichen Pro d u k t ion sma t e ria 1 i e n (Roh- und Hilfs
stoffe, Zubehor usw.) nur inrelativ kleinen Mengen beschafft und ein
gelagert werden konnen. Diese Tatsache bewirkt, dan die Einstands
preise der benotigten Materialien den Erfolg stark schmalern, da beim 
Einkauf kleiner Materialquantitaten Detailpreise zu zahlen sind und 
die auf eine Materialeinheit entfallenden Bezugsspesen sowie die 
Arbeitszeit des Einkiiufers beirn Handwerk irn Vergleich zum mit
konkurrierenden <kollbetrieb besonders hoch sind. Die Auswirkung 
der durch vorgenannte Faktoren verursachten hohen Einstandspreise 

1) RiHHe, Dr. K.. ,,'Obertragung betriebswirtschaftlicher Funktionen auf 
Gemeinschaften". Zeitschrift fur Hande1swissenschaft und Handelspraxis, Stuttgart; 
1929, XII. Jahrg., S.77. 
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ist fiir . die einzelnen Gewerbezweige wie auch innerhalb derselbeno 
graduelI verschieden, ie nachdem, welcher Anteil an den Selbstkosten 
eines handwerklichen Erzeugnisses auf Material entfaIW). Die Unter
schiede werden haufig durch die uneinheitlichen oder nicht konsequeilt 
durchgefiihrten Bewertungsprinzipien insofern noch verstarkt, als der 
Handwerker geneigt ist, den KalkulatioIllSwert des aufgewandten Mate-
rials auch dann noch nach dem Einkaufspreis zu bestimmen (urn dem
Kunden entgegenzukommen), wenn der Tagespreis am OJIert- oder Ver
kaufstage Mher ist, bzw. an dem Einkaufspreis festzuhalten versucht
und ihn nur zogernd senkt, wenn der Tagespreis gefallen ist. Unvoll-
kommen ist auch die Marktbeobachtung und die Einsicht, von welcher
Bedeutung die Marktverhaltnisse fiir die Erfdlgsentstehung sind. Jeden
falls ergibt sich aus den vorgeschHderteDi Tatsachen, dafi die QueUe 
einer Unrentabilitat haufig bereits in der Bes_onderheit der Einkaufs
tatigkeit liegt, wie durch vergleichende Kalkulationen schon haufig 
ermittelt werden konnte2

). Diese Feststellung ist auch aus dem Grunde 
beachtlich, weil man im allgemeinen geneigt ist, die U rsache unge-
niigender Rentabilitat in unrationeller Produktionstechnik zu suchen .. 

Die Unwirlschaftlicbkeit des E i n z e lei n k auf s in kleinell' 
Mengen wurde besonders in der Nacbkriegszeit von einsichtigen Hand
werkern bzw. ·Organisationen erkannt und seine Beseitigung erstrebt;: 
nicht nur, urn die Rentabilitat der einzelnen Betriebswirtschaft zu stei-
gern, sondern auch, urn bessere V oraussetzungen fiir preispolitische· 
Mafinahmen zu schatTen, die bei allzu hohen Unterschieden in den Ein-
standspreisen bzw. Kalkulationswerten kaurn fiir aIle Beteiligten durch
fiihrbar waren. Man suchte im Verlaufe des letzten Jahrzehnts, vornehm
lich aber seit der Stabilisierung, den Einzeleinkauf durcheinen wirtschaft
licheren Gem e ins c h aft s e ink auf zu ersetzen, wodurch sowohl 
einzel- wie gesamtwirtschaftliche StruktiIrwandlungen bewirkt wurden. 
Einzelwirtschaftlicher Natur sind sie insofern, als durch die Gemein
schaftsbildung eine urspriinglich wesentliche Betriebsfunktion, der Ein
kauf, ganz oder teilweise ausgesondert wird, und hierdurch die noch ver
bleibenden Tatigkeiten sowie die betrieblichen Mittel und Krafte mehr
oder weniger stark beeinflufit werden. Die Aussonderung der Einkaufs-
tatigkeit bedeutet fiir den Einzelbetrieb - gleichgiiltig, ob der Preis. 
des Materials du!'ch die Tatigkeit der Gemeinschaftsstelle gesenkt wird 
oder nicht - eine Verminderung des Kapitalbedarfs (der durch die 
Zeichnung von Geschii.ftsanteilen in der handwerklichen Betriebswirt
schaft entstehende Kapitalmehrbedarf bleibt im allgemeinen weit hinter
der durch den Gemeiilschaftseinkauf eingesparten Kapitalsumme zu-

1) Folgende Beispiele zeigen, wie verschiedenartig der Materialanteil an den 
Selbstkosten handwerklicher Produkte ist: 

im Bilcker~ewerbe . . .. 66-65 % 
im Elektromstallationsgewerbe etwa 60 % 
im Schumachergewerbe. .• 85-40 % 

') Die Preisdifferenzen bei Submissionen (siehe. auch "Kritik einer Submission" ~ 
Betriebsfiihrung, Jabrg. 1928, Heft 5) sind z. T. auf Unterschiede in den Material
preisen zUrUckzufiihren, die noch durch unzureichende Materialmengenrechnungen 
verstilrkt werden. 
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11'iick),indem er der Lagerhaltung enthoben wird, eine Herabsetzung des 
Risikos, indem Preisschwankungen und Lagerverluste auf die Gemein
,schaftsstelle iibergehen,' eine Entlastung des Meisters, indem er von der 
.Marktbeobachtung und der Aufsuchung der giinstigsten Einkaufsquelle 
entbunden wird, eine Steigerung des Gewinnes, wenn die Gemeinschafts-
-stelle in Form einer Genossenschaft eine Riickvergiitung auf die be
.zogenen Waren gewahrt. Wandlungen gesamtwirtschaftlicher Natur 
werden hervorgerufen, weil die Gemeinschaftsbildung neue Einzelwirt

.schaften erzeugt, deren verschiedene Arten spater charakterisiert 
werden (siehe AOOchnitt VI) ~ 

!Unter den vielialtigen Formen, die sich im VerIauf des letzten Jahr
. zehnts auf dem Gebiete des Gemeinschaftseinkaufs entwickelt haben, 
,gind folgende Typen besonders bemerkenswert: 

a) K 0 11 e k t i v v e r t rag e z w i s c hen Lie fer ant e nun d 
.H and w e r k ern. Diese Art des Gemeinschaftseinkaufs wickelt sich 
<ilergestalt ab, daG eine Gruppe von Handwerkern bzw. eine handwerk
liche Organisation mit Lieferanten einenKollektivvertrag abschlieGt. 
nach dem sich der Lieferant (Vertragskontrahent kann auch eine Liefe
.antenorganisation sein) verpfiichtet, die Vertragskontrahenten unter 
-Gewahrung giinstiger Preis-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu 
beliefern. Je nach der Art des Gewerbezweiges erfolgt die Lieferung 
in Massen oder auch ·auf Abru! bestimmter Teilmengen durch den ein
. .zelnen Handwerker. In den meisten beobachteten Fallen hat sich diese 
Art des Gemeinschaftseinkaufs durchaus bewahrt und den beteiligten 
Handwerkern nachweisbare V orteile gebracht. Die Abneigung, die 
.-gegen sie allerdings haufig zu beobachten ist, liegt, abgesehen davon, 
<daG in einzelnen Gewerbezweigen die vielialtigen und im voraus nach 
J.lenge und Art nicht genau bestimmbaren Produktionsmaterialien den 
AOOchlull von Kollektivvertragen erschweren bzw. unmoglich machen, 
,darin begriindet, daG der Einzelhandwerker sich mit Riicksicht auf die 
Erhaltung und Erweiterung seines eigenen Kundenstammes nicht an 
einen bestimmten Lieferanten binden mochte. Mancher Handwerker 
:hofft, die von ibm ausgewahlten Lieferanten selOOt als Kunden zu 
gewinnen, bzw. er fiihlt. sich. verpfiichtet, bei den zu seinen Kunden 
zahlenden Lieferanten Einkaufe zu tatigen. Es ist· zu beobachten, 

..daG aucb auf dem Wege der Reklame 'versucht wird, diese gegenseitige 
Forderung zu propagieren. (Beispiel: "Handwerker kauft beirn Hand
werk!" oder "Handwerker kauft bei Handel und Industrie Eurer 
'Stadt!") 

b) E ink a u fa s p e z i a Ii s ten. Bei dieser Art des Gemein
schaftseinkaufs beauftragt eine Gruppe von Handwerkern bzw. deren 
-Organisation einen Einkaufer, die erforderlichen Produktionsmaterialien 
zu beschaffen. Nur in verscbwindenden Ausnahmefiillen steht dieser 
Einkaufer mit einer handwerklichen Organisation in einem festen Ver
tragsverhaltnis. Soweit man diese Art des Gemeinschaftseinkaufs, die 
sich nicht immer bewahrt hat, heute noch vereinzelt feststellen kann 
·(in landlichen Bezirken), sind die mit dem Einkauf Beauftragten selb
.standige Vertreter, Makler, Kommissionare. Die durch den Einkaufs
spezialisten erzielbaren V orteile liegen weniger in einem - im Ver-
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g~eich zurn Einzeleinkauf .....:... giinstigen Bescbaffungspreis als)n der 
Emsparung der Einkaufszeit in der einzelnen Betriebswirtschaft zu
gunsten der. eigeiltlieben Werkstattatigkeit, in der zuverlassigeren-Yer, 
folgUng der Markt-, Qualitats- und Modeveranderungen und damit in 
einer. Verringenmg der auf eine Produktionsmaterialeinbeit entfallenden 
Bezugsspesen. . ' 

c) Vorlibergebende lose Einkaufsgemeinsehaf
ten. Die Anlasse ,zur Bildung loser Einkaufsgemeinscbaften sind 
grundsatzlich verscbiedengr Art. In den beobacbteten Fallen. ist der 
Kreis bzw. der Bedad der zusammengescblossenen Handwerker zu 
klein, urn eine selbstandige, lebensfabige Einkaufsgemeinscbaft bilaen 
zu konnen. Der Einkauf wird daim von seiten der Gemeinschaftmir 
von Fall zu Fall -nitcb Aufstellung einer Bedarfsliste getatigt. In d~r 
Regel bandelt es sich urn vertretbare Produktionsmaterialien, die 
periodiscb in bestimmten, meist groUeren Mengen benotigt werden. 
Die Bildung einer losen Einkaufsgemeinsehaft kann·· aueh durch eine. 
einzelne giinstige .. Einkaufsgelegenbeit veranlaUt werden. Wenn die 
Abgabe der angebotenen Produktionsmaterialien nur in: Mengen erfolgt, 
die iiber den Bedarf einerhandwerklichen Einzelwirtscbaft hinausgeben~ 
wird die voriibergehende Einkaufsgemeinscbaft· sozusagen erzwungen 
(Beispiel: Gemeinsame Holzsteigerung bei Tisehlern). Eine lose Ein

kaufsgemeinsehaft kann aucb dureh t!'bernahme einer Gemeinscbafts~ 
1 i e fer un g, die sich nur dann erfolgreieh durchfiihren laUt, . wenn 
auch die Besehaffung der Materialien gemeinsam erfolgt, veranlaUt 
werden. Hier verbinden sieh in der Gemeinschaft bereits zwei Zwecke: 
Gemeinschaftseinkauf und Gemeinschaftslieferung, auf 'die' spater noch 
ausfiihrlieh bingewiesen wird (siebe Abschnitt IV, 3). 

Die lose Einkaufsgemeinschaft m-strebt die gleiehen V orteilefiir ibre 
Mitglieder wiedie in den Absehnitt a) und b} gescbilderten Einkaufs
arten. 1m allgemeinen bewahrt sicb diesa Art des Gemeinsebaftsejnkaufs 
sehr gut, wenn aueb iIu:e Verbreitung eher ab- alszugenommen bat. Aueh 
hiet sind die Hemmungen, die der Handwerker bei der Bildung deJl'artiger 
Einriebtungen bat, vorwiegend irratjonaler Natur. 

d) S e I b s t ii. n dig e E ink auf s gem e ins e h a It e n. Die 
selbstandige Einkaufsgemeinsebaft - meist in Form der Genossenscbaft 
-bat im Handwerk die weiteste Verbreitung gefunden und in der Kriegs
zeit starken Aufschwung genommen, dem allerdings in der Nacbkriegs
zeit ein' starker Riiekgang gegeniibersteht, weil eine betrachtliche An
zahl von im Kriege erriebteten Genossensehaften (vor aHem LiefeJl'ungs~ 
gemeinsebaften) wieder aufgelost wurden1

). Wenn die Zahl der Genos
senschaften und ihrer Mitglieder. seit 1924' nUr wieder einen relativ ge
ringen Anstieg zu verzeiehnen bat, so sind fUr diese "Genossensebafts
miidigkeit" versebiedene Griinde anzufiihren. In der Hauptsache war es 
wohl der gesamte oder teilweise Verlust der Genossenscbaftsanteile durch 
die Inflation, der in vielen Handwerkern eine gewisse Gleichgiiltigkeit 

1) Herfurth" A., "Lieferungsgemeinschaften ·im Handwerk wllhrf;lnd des 
Krieges". Karlsruhe 1923. 
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gegeniiber ibrer Genossenschaft erzeugte. Dazu kam der Kapitalmangel 
der Genossenschaft selbst, der jede erfolgreiche Aktivitat unterband 
und bis zur Gegenwart, von einigen Ausnahmen abgesehen, nur iiber den 
Weg einer sich allmahlich verringernden Fremdfinanzierung beseitigt 
werden konnte. Dieser Kapitalmangel fiihrte auch zu einer gewissen 
Schwerlalligkeit in der genossenschaftlichen Preispolitik1

), die mangels 
ausreichender Reserven den jeweiligen Preisbewegungen des Marktes 
nicht zu folgen vermochte und so die Genossen zeitweilig veranlaGte, 
bei anderen Lieferanten einzukaufen. . Nicht selten sind mangelhafte 
Kenntnisse und Fahigkeiten der Geschaftlffiihrer die Ursache un
geniigender Erfolge der Genossenschaftsbetriebe. tJbertriebene Spar
samkeit und einseitige Hervorkehrung des Kostenstandpunktes durch 
die Organe der Genossenschaft machen es mitunter unmoglich, tiichtige 
und weitblickende Kaufleute oder Handwerker an die Spitze einer 
Genossenschaft zu stellen. 

Auch die Enge des zur Verfiigung stehenden Lebensraumes ver
hindert oft die volle Erreichung des einer Genoss/ilnschaft gesetzten 
Zweckes. Der N ormalbedarf an Produktionsmaterial der als Genossen 
in Frage kommenden Handwerker ist haufig zu gering, als daB fUr die 
Beteiligten alle moglichen Erfolge ausdem Gemeinschaftseinkauf er
reicht werden konnten. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Notwendig
keit einer Konzentration der zahlreiehen kleinen Genossenschaften, die 
allmahlich Fortsehritte macht. Die irrige Meinung, daG die Form der 
Genossenschaft fiir die Einkaufsgemeinschaft in <Jer gegenwartigen Zeit 
iiberholt sei, hat haufig zur Umwandlung in die Form der Aktiengesell
schaft, Gescllschaft mit bescbrankter Haftung usw. gefiihrt. Der Ein
wand, daG sich nur wenige Gewerbezweige fiir die Bildung von Ein
kaufsgemeinschaften eignen, ist nicht unbedingt haltbar. Die Ursachen 
der mangelhaften Erlolge, der Konkurse und freiwilligen Liquidationen 
von Genossenschaften liegen mehr in der Ungunst der gesamtwirt
schaftlichen oder der innerbetrieblichen Verhaltnisse als in der Eigen
art eines GewerbezW/eiges. Die Beobachtungen und durchgefiihrten 
Untersuchungen beweisen,· daB dia selbstandige Einkaufsgemeinschaft 
in der Form der Genossenschaft ein durchaus Iebensfahiges Gebilde 
darstellt. Voraussetzung ist allerdings, daG die Genossensehaften selbst 
nach den Prinzipien einer wirtschaftlichen Betriebsfiihrung geleitet 
werden und daG sie sich nicht zu Selbstzweckeinrichtungen ent-· 
wickeIn, sondern Mittel zum Zweck der wirtschaftlichen Forderung 
ihrer Mitglieder bleiben. Wesentlien ist alillerdem, daG nicht nur 
der Aktionsradius der einzelnen Genossenschaften entsprechend 
weit gesteckt wird, sondern auch, daB ihre Interessen in weit
reichenden Zentralgenossenschaften vereinigt werden. Weiterhin ist 
von Bedeutung, daB die Einkaufsgemeinschaften, gleiehgiiltig in welche 
Form sie gekleidet sind, eine moglicnst breita Zweckbasis haben. 
Objekte der Beschaffung konnen nicht nur Pro d u k t ion s -
mat e ria Ii e n sein, sondern auch Mas chi n en, W e r k z e u g e , 

1) R(j1l1e, Dr. K., "Zur Betriebsfiihrung der Handwerkergenossenschaften". 
Karlrsuhe 1926, S. 46. 
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Arbeitskrafte, Wirtschaftsnachrichten, Auf
t rag e, K red i t e usw.; ihre Einbeziehung in den Aufgabenkreis 
einer Einkaufs- (besaer Beschaifungs-) gemeinschaft ist der Erwagung 
wert. Beobachtungen zeigen auch, dan sich unter den bestehenden 
Genossenschaften in dieser Hinsicht insofern bereits bemerkenswerte 
Wandlungen vollziehen, als durch sie beispielsweise die systematische 
Pflege des Finanzierungsgeschaftes, die Ausfiihrung von bestimmten 
Verwaltungstatigkeiten (gleichzeitig als Buchstelle und Steuerberatungs
stelleder Genossen) iibernommen wird. Vielleicht la.Bt sich eine 
erfolgreiche Beschaifung von Produktionsmaterialien durch die Ge~ 
meinschaftsstelle in manchen Fallen erst ermoglichen, wenn man Auf-' 
gaben aus dem Bereich der Produktion, des Vertriebes usw., in ihr 
Tatigkeitsgebiet einbezieht; iiber diese Kombination wird nachher lloch 
zu berichten sein(siehe Abschnitt VI). 

Zusammenfassend ist zu den vorstehenden Erhebungsergebnissen, 
die weniger die Einkaufsgemeinschaften bzw. Einkaufsgenossenschaften 
(die als solche in die Enquete nicht miteinoezogen sind) zum Gegen
stand haben, als die Auswirkung ihrer Tatigkeit auf die einzelne 
Betriebswirtschaft, zu sagen, da.B die wirtschaftliche Lebensfahigkeiil 
wohl der gro.Bten Masse der kleinen und mittleren Handwerksbetriebs~ 
wirtschaften erhalten bzw. gestiirkt werden kann, wenn die Beschaffungs
funktion aus den Mitgliedswirtschaften zur Hauptsache ausgesondert 
wird. Dadurch tritt nicht nur eine merkliche Arbeitsentlastung zu
gunsten der eigentlichen Werkstattarbeit ein, sondern auch eine gewisse 
Vereinfachung der Betriebsorganisation, Verminderung des zur Lager
haltung notwendigen Kapitals, teilweise Abwiilzung desMarktpreis~ 
risikos, Vereinfachung der Verwaltungsarbeit usw. 

2. Die Produktion 
Die Wandlungen auf dem Gebiete der handwerklichen Produktions

technik sind in dem Bericht iiber die Veranderungen der technischen 
Verfas8ung des Handwerks dargestellt. Sie bediirfen aber yom betriebs~ 
wirtschaftlichen Standpunkt aus einiger Erganzungen. 

Zunachst ist zu untersuchen, welchen Einflu.B die Spezialisierung 
auf die Produktion hat. In den zahlreichen zur Klarung dieser Fragen 
beobachteten Betriebswirtschaften lassen sich deutIich zwei Arten von 
Spezialisierung in verschiedenem Umfang erkennen. Die h 0 r i z 0 n
tal e Spezialisierung, d. h. die Einengung des Betriebszweckes (siehe 
Abschnitt I) bzw.Beschrankung in der .Airt der auszufiihrenden Lei~ 
stungen und herZUBtellenden Produkte ist insbesondere in den Gro.B~ 
stadten unverkennbar (z: B. bei Sattlern, Schneidern, Buchbindern), 
wahrend man auf dem Lande und in den Kleinstiidten mitunter . das 
Gegenteil der SpeziaIisierung, d. h. die Verbreiterung des Betriebs
zweckes beobachten kann (z. B. bei den Schmieden). Eine v e r t i -
k ale SpeziaIisierung ist gieichfalls, wenn auch seltener, feststellbar. 
Sie au.Bert sich dergestalt, da.B der im Betriebe urspriingIich vollzogene 
Fertigungsvorgang eine allmahliche Verkiirzung erfahrt.. Diese Ver~ 
kiirzung kann am Anfang des gesamten Fertigungsaktes liegen, wenn 
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es beispielsweise infolge auflerbetrieblicher Veranderungen wirlschaft
licher ist, bestimmte Materialzurichtungen nicht mehr im eigenen Be
:trieb . auszufiihren, sondern die Produktionsmaterialien in einem ent
sprechend zugerichteten Zustand auf dem Markt zu erwerben. (Beispiel: 
Holz fiir Mobelherstellung wird in getrocknetem, geschnittenem Zu
stande, eventuell in bestimmten Abmessungen zugerichtet,. erworben 
bzw. statt Stammholz Sperrholz.) Eine Verkiirzung des Produktions
aktes am Ende dergestalt, dall die zu erstellenden Leistungen nicht mehr 
bis zur Konsumreife gebrachtwerden, sondern als Halh- oder Drei
viertelfabrikate zur Verarbeitung oder Veredelung ineinen anderen Be-:
trieb iibergehen, konnte nur in wenigen Fallen beobachtet werden. (Bei
spiel: das Polieren von Mobeln wird nicht mehr von dem Mobelschreiner, 
sondern in einem Handelsbetrieb vorgenommen.) Die vorbeschriebene 
vertikale .spezialisierung steUt insofern eine bemerkenswerte Wand
lung in der Struktilr des Handwerksbetriebes dar, als es sich hier urn 
die A u s son d e run g bestimmter Teile der Produktionstatigkeit 
handelt. Diese ausgesonderten Teilarbeiten konnen auf Gemeinschaften 
iibertrageIi werden mit dem Zweck, den wirtschaftlichen Effekt derPro
dUktion des Einzelbetriebes zu steigern. Diese Wandlungserscheinung 
ist aber noch zu sehr im AnfangSstadium, als dall man ein allgemein
giiltiges Urteil iiber sie abgeben konnte. Durchwissenschaftliche Unter
suchungen kann jedenfalls der Beweis erbracht werden, dall die Wirt
schaftlichkeit der Produktion durch planvolle Aussonderung gesteigert 
werden kahn, und die Praxis zeigt immerhin bereits eine' Reihe von 
FaIlen,bei denen die tJbertragung einzelner Phasen des Produktions
prozeSses auf Gemeinschaften mit Erfolg durchgefiihrt werden konnte. 
(Beispiel: Anrichten .der Farben durch die Malergenossenschaft, Schnei
den des Holzes durch das Sagewerk einer Tischlereinkaufsgenossen
schaft, Polieren der Mobel bei Magazingenossenschaften.) 

Es konnen nicht nur am Anfang oder Ende, sondern auch in der 
Mitte des Produktionsproze8ses liegende Teiiarbeiten vorteilhaft aus
gesondert werden. In einzelnen Fallen wurde sogarversucht, den 
gesamten Fertigungsvorgang auf eine Gemeinschaft zu iibel'tragen. 
Wenn ein Handwerker einen Produktionsauftrag von einem anderen 
Betrieb ausfiihren lallt, konnte man die Auffassung vertreten, 'daB kein 
Aussonderungsakt, sondern eine Vermittlungstatigkeit vorliegt. 1m 
Rahmen der Untersuchung der Wandlungsefscheinungen sind derartige 
FaIle jedoch als Aussonderungsakte anzusehen, wenn es sich' urn Pro
duktionsvorgange' handelt, die der Handwerker urspriinglich selOOt aus
fiihrte, aber aus wirlschaftlichen Erw1igungen heraus von einem be
stimmten Zeitpunkt ab auf einen anderen Betrieb iibertragt. Wenn 
auf diese Weise nach und nach die gesamte urspriirigliche Produk~ 
tionstatigkeit ausgesondert wird" so hart die Betriebswirtschaft auf, 
handwerklicher Natur im eigentlichen Sinne zu ,sein. Die Aussonde
rung einzelner Teilphasen in der Mitte desProduktionsproiesses, die 
ebenfalls nachweisbar ist, liegt vor, wenn. es .sich urn die Beanspruchung 
von Produktionsmitteln (Spezialwerkzeugen, Maschinen, Mellinstrumen~ 
ten usw.) eines anderen Betriebes handelt, deren Amortisation in dem 
eigenen Betrieb infolge des seltenen. Anfallens entsprechender' Auftriige 



unmoglich ist. Hie und da istaucb der Austausch derartiger Leistungen 
unterbefreundeten Handwerkein:festgestellt worden (Beispiel: Kiifer~ 
meister bedient sich der techniscben Anlagen eines Schreinermeisters). 

Speiialisierungen . auf Grurid eni;Sprecbender·· V ere i n bar u n g e n 
waren im Handwerk wahrend des Kriegel!' hliufiger als in. der letzten 
Zeit zu beobachten. Diese Spezialisierungen innerhalb eIDer Gruppe 
bzw. einer Organisation (Genossimschaft) von Handwerkern werden in 
den meisten Fiillen, nicht auf' unbesti.mJnte Dauer;sondern nilr zur 
Dur(!bfiihrung. bestimmter Gtollauftrage von' Fall !liu' Fall- . verabredet. 
(Beispiel~Vbernahme von Massen- und Serienarbeiten.)Je nach :derArt 
der zu erstellenden Leistungen kann jedem Mitglied die Erzeugung' eines 
oder mehrerer bestimmter Pro:dukte (Tische,·Stiihle, Schlafzimmer} oder. 
nur die Hetsf,ellung einzelner Teile, eines· in einem anderen' Betrieb 'zu 
montierenden Produktes :ii.bertragen' werden.' -,Die Anschauung, _:da.B 
diese von Fall" -zu Fall verabredete Spezialisierung fur das Handwerk 
!/irtschaftliche V orteile bringe, ist nQch· sehr umstritten. • 

In einzelnen Fallen konnte beobachtet werden, dall 10ka.leF-ach
o r g ani sa ti 0 n e n illl"e . Mitglieder -zwecks Milderung des 'Kon
kurrenzkampfes und Steigerung ~der -einzelbetrie blichenLeistungsfahig
keit zur Spezialisierung auffordern. Auch uritersich· befreundete· Hand~ 
werker treffen hie und da derartige Abmachungen, doch sind gerade' hier 
die Hemmungen irrationalerNatur sehr stark:' Einzelne fachliche 'UIid~ 
wirlschaftliche 'Organisationen des Handwerkssind -bemiiht, denEiIize~~. 
handwerker· vonder Wichtigkeit der fallw.'slisen Spezialisierung zurEt
langung undDurchfuhrung bestimmter Grollauftriige zu iiberzeugen, 
(Nicht aIle Grollauftrage' machen' eine Spezialisierung notwendig:l 
Voraussetzung fUr die Erlangung der aus der verabredeten Speziali~ 
sierung erhofften und auch rechnerisch ohne welteres _. nachweisbaren 
wirtschaftlichen Erfolge ist aber,. dall die Funktionen:-der ,Gemeinschaft 
wie die jedes einzelnen Betriebes bis in aIle Einzelheiteil. vorbedacht 
sind. -Wenn in einzelnen Fallen die' erstrebten V orteile nicht eintraten, 
so lag dies nicht· iIi der Spezialisierung selbst" sondern -,in ,. dernicht 
genugend vorbedachten Auftragsvorbereitung, -verteilung und -dutch':; 
fiihrung (beispielsweise ungenugender Leistungsbes~hrieb, obei'flachli¢4e 
Planzeichnung), oft auch in der Unzuverlassigkeit ,einzelner Mitglieder 
gegenuber der als Generalunternehmer (Auftragsbeschaffungsstelle), 
fungierenden Gemeinschaft begriindet.' 

Unter _dem Druck aullerbetrieblicher Verhii.ltnisse kimn s'oWQhl di~ 
horizontale wie die vertikale Spezialisierung eine. allmahliche Ein
schrarikung der Produktionstatigkeit zur Folge haben, so dall die da
durch entstehenden Ausfalle meist nur durch zunehmenden Vertrieb von 
nicht selbst erzeugten Waren kompensiert werden kOnnen., In diesem 
FaIle kanri von einem Wandel in der Produktionsfuriktion insofern ge~ 
sprochen werden, als diese zugunsten der Handelstatigkeit zuruckge
drangt wird. 

Die Verschiebung von der Fertigwarenproduktion nach der 
Reparaturarbeit~ die schon im Abscb.I).itt I, 2 b behandelt wurde, fiihrt 

, gleichfalls zu Wandlungen im Berl)iche der, Produktionsfunktionen. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die Aussonderung 
einzelner Teile der Produktionstatigkeit und die dauernde, weniger 
die fallweise verabredete Spezialisierung insoweit zu betrieblichen 
Strukturwandlungen' fiihrt, als dadurch die in einem Betriebe ge
bundenen Krafte und Mittel entsprechende Umwandlungen und Um
Bchichtungen erfahren. 

3. Der Verlrieb 
Die Vertriebstatigkeit ist im Handwerk grundsatzlich zweifacher 

Art, da man Betriebe mit Ladenproduktion von Bolchen mit Kunden
produktion zu unterscheiden hat. Bei der letzteren liegt der eigentliche 
Vertriebsakt, mit dem sich Haufig auch eine gewisse technische und wirt
schaftliche Beratung des Kundenverbindet, ·am Anfang der gesamten 
Betriebstatigkeiten; die Produktion, haufig auch ein Teil der Beschaffung, 
wird erst durch die Hereinnahme eines Auftrages ausgelost. Aus diesem 
Gruride ist die Darstellung der Wandlungen des Vertriebes unter der 
Zweiteilung Auftragsbeschaffung und eigentliche Verkaufstatigkeit 
zweckmaBig. 

a) Auf t rag s b esc h a f fun g. Die Auftragsbeschaffung kann 
a k t i v und pas s i v sein. Sie ist aktiv, wenn der Handwerker sich 
um Auftrage bewirbt, die ibm durch offentliche Alli/schreibungen, 
Annoncen oder Aufforderungen zur Angebotsabgabe anderer Art be
kannt werden. Bis zu einem gewissen Grade kann man auch jene Auf
trage aktiv beschafft nennen, die der Handwerker auf Grund bestimmter 
WerbemaBnahmen (ReklamQ) erhalt. Passive Auftragsbeschaffung 
liegt vor, wenn der Kunde von sich aus an den Handwerker herantritt. 
Die vorstehende Einteilung in aktive und passive Auftragsbeschaffung 
ist flir die Darstellung der in der· Handwerksbetriebswirtschaft beoh
achteten Strukturwandlungen insofern von Bedeutung, als man in ver
schiedenen Gewerbezweigen eine Verminderung der ausgesprochen 
passiven Kundenproduktion zugunsten der aktiven feststellen kann. 
(Aktiv war· sie schon immer im Submissionswesen1

) • Man kann in zu
nehmendemMaBe eine Verfeinerung des wirtschaftlichen Nachrichten
dienstes im Handwerk beobachten, der neben anderen Mitteilungen 
auch liber in Aussicht stehende Auftrage, Ausschreibungen usw. unter
richtet. Ebenso dlirfen die WerbemaBnahmen, die in den letzten Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen haben, und die Bestrebungen zur Ver
besserung der Kundenpflege als ein Symptom flir das starkere Hervor
treten der aktiven Kundenproduktion angesehen werden .. 

Yom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist die .Zu.: 
nahma der a k t i v e n K u n den pro d u k t ion gegenliber der passi
ven insofern beachtlich, als die erstere an die handwerkliche Betriebs
wirtschaft groBere Anfordarungen steUt und so deren Struktur mehr oder 
weniger stark beeinfluBt. So kann man beobachten, und durch Kalku
lationen na-chweisen, daB die Kosten pro LeistungsobjektS

) hoher sind 

1) RiHlle, Dr. K.. Handwilrlerbuch der Staatswissenschaften, "Submissions-
we sen", ill. AuH. Jena 1926. . 

I) Eine degressive Gestaltung des Gesamt&ufwandes kann erzielt werden 
wenn es milgJich ist, durch einen Beschaffungsakt grilllere, den Betrieb langere 
Zeit beschaftigende Auftrage hereinzuholen. . 
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als bei ausgesprochen passiver Kund.enproduktion, insbesondere durch 
die ErhOhung der nur mittelbar produktiven Arbeitszeit des Meisters 
(vornehmlich in Klein- und Mittelbetrieben) und die Steigerung der 
Gehaltskosten fiir technisches und kaufma.nnisches Personal. Damit 
soU nicht gesagt sein, dall der -nandwerker mit Riicksicht auf die vor
genannte Kostensteigerung sich nicht urn Auftriige bemiihen ·,und so 
gegen die Lebensinteressen seiner Betriebswirtschaft handeln soIl. In 
zunehmendem Malle ka.nn beobachtet werden, dan von seiten der Orga
nisationen und Gewerbebeforderungseinrichtungen auf die oben. gekenn
zeichnete Verschiebung zwischen deral{tiven und der herkommlich 
passiven Kundenproduktion aufmerksam gemacht wird, und Mittel und 
Wege gezeigt werden, wie die aktive Auftragsbeschaffung am Wirt
schaftlichsten durchzufiihren ist. Forlschritte sind in dieser Hinsicht 
bereits zu verzeichnen, indem eine Reihe von Gewerbezweigen bzw~ deren 
Organisationen auch bei dem Yertrieb zur Gemeinschaftsarbeit uber
gegangen sind. Durch die giinzliche oder teilweise Ubertragung der 
aktiven Auftragsbeschaffung auf eineG e m e ins c haft sst ell e 
konnen nicht nur die oben genannten kostensteigernden Einfliisse erheb
lich gemildert, sondern es kann auch die Produktivitiit der einzelnen 
BetriebswirtBchaft gesteigert werden. 1st die GemeinschaftssteUe nicht 
nur Informafions- und Vermittlungsstelle, sondern ein dem Auftraggeber 
gegeniiber selbstiindig auftretender Unternehmer, sb konnen die be
teiligten Handwerksbetriebe uberwiegend die passive Kundenproduktion 
ausuben. Gemeinschaftliche· Auftragsbeschaffungs- bzw. Infofmations
und 'Vermittlungsstellen (sie sind allerdings nicht in allen Gewerbe
zweigen moglich) durften au1lerdem geeignete Instrumen~ zur Milde
rung der Konjunkturschwankungen bzw. zur Bewirkung einer gewissen 
Produktionsstabilisierung im Handwerk sein. Heute 
schon betiitigen sich verschiedene Organisationen in dieser Richtung. 
Ob die gemeinschaftliche Auftragsbeschaffungsstelle am zweckmii.lligsten 
eine Dauereinrichtung ist oder besser nur dann in Tiitigkeit. tritt, wenn 
die passive Kundenproduktion der beteiligten Betriebswirtschaften aus 
konjunkturellen Griinden abnimmt, ist nur im Einzelfall zu beantworten. 

b) Ve r k au fs t ii t i g k e i t. Eine Verkaufstiitigkeit im eigent
lichen Sinne wird nur von den Handwerkern mit Laden- bzw. Lager
produktionausgeiibt. Soweit sie auch bei Handwerksbetriebswirt
schaften mit Kundenproduktion auftritt,erstreckt sie sich auf nicht 
selbst erzeugte Harldelsware. Die Angliederung von Ladengeschiiften 
(uber die verschiedenen Zwecke des Ladengeschiiftes im RabmE!n der 
Handwerksbetriebswirtschaft siebe Abschnitt I, 2 c) an die Be
triebe mit urspriinglich reiner Kundenproduktion und die ganzliche 
oder teilweise Umstellung mancher Betriebe auf Lager- oder Laden
produktion hat die Bedeutung der Verkaufstiitigkeit im Handwerk 
erheblich verstiirkt. Man beginnt, die primitiven Formen der Ve r
k auf s t e c h n i k zu verlassen und sich den Anforderungen einer 
modernen K un den p fie g e anzupassen. Fachpresse, Organisationen 
und Schulen bemiihen sich durch Veroffentlichungen, V ortriige oder 
Kurse, den Handwerker und seine FamilienangehOrigen mit den vorteil
haftesten Verkaufsmethoden bekanntzumachen. Die Verkaufstechnik der 
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handwerklichen Betdebswirtschaft unterscheidet sich,· soweit, sie sich 
nicht auf fertig bezogene Handelsware erstreckt, von 'der Yerkaufstech
nik . der ausgesprochenen Handelsbetriebswirtschaft dadurch, dan der 
Handwerker durch die genaue Kenntnis des Produktionsprozesses und 
seine eigene Mitwirkung an demselben dem Kunden gegeniiber eine ganz 
andere StelIuIig einnimmt als der Einzelhandler. . Betriebsorganisato~ 
rische Veranderungen sind durch die Wandlungen in der handwerklichen 
Verkaufstatigkeit insofern ausgelOst worden, als die Anpassung an die . 
Grundsatze zeitgemaner Verkaufstechnik auch eine bessere Ausstatturig 
der Kundenbedienungs;. bzw.· Ladenraume erforderlich'macht. Das hat 
- allerdings· bis jetzt in wenigen Fallen ;..- dazu gefiihrt~das Laden.:. 
geschiift aus wirtschaftlichen· Griinden von Werkstatte und W ohnung, 
bzw. die Werkstiitte von der Wohnungzu trennen (siehe Abschnitt II). 

In'der mittleren und groneren Betriebswirtschaft hat· die Ver
wendung vongeschultem Ve t k; a ufap et son a 1 zugenommen. Der 
tiichtige Handwerker der Gegenwart sUyht auBerdem,' durch rasche Um
stellung und entsprechendeAusgestaltuhg seines, Lagers densich 'fort
gesetzt andernden Wiinschen der Kunden nachzukommen. 

Eine stiirkere Bildung von V e r k a u fa gem e ins c haft e n ist 
im allgemeinen riicht zu konstatieren (die AussonderungsUrsachen sind 
die gleichen, wie die in den vorangegangenen Abschnitten behandelten). 
WenD. . sie auch durch die iiberwiegende Absatzorientierung des Hand~ 
werks nicht in dem Umfange auftreten konnen wie beispielsweise die 
Beschaffungsgemeinschaften, so diirfte ihre Ausbreitung doch weit hinter 
d em. Man zuriickgeblieben sein. das 'widschaftlich moglich gewesen 
ware., Auchhier sind es vorwiegend irrationale Motive, die sich der
artigen Zusammenschliissen hemme.nd in' denW eg stellen.~ Bemerkens
wert ist weirerhin, dan' die voriibergehende Bildung von Verkaufs
gemeinschaften zur Beschickung von Ausstellungen, Messen und 
Markten in den letzten Jahren zugenommenhat. Es handelt sich'dabei 
,vornehmlich um Betriebe jener Gewerbezweige; die, die Verbindung mit 
dem' lokalen Markt ganz oder teilweiseverloren haben und nunmehr 
versuchen, entfernt liegende Markte eventtIell auch im. Ausland zu ge
winnen. (Beispiel: Korbmacher, Kunsttopfer.) Die Zahl der selh
standigen reinen Verkaufsgemeinschaften, die meist unter 'der Be
zeichnung Mag a z i n g e n 0 8 sen s c haft en, Wi r t's c haft s
stellen, Verkaufsstellen (nicht zu, verwechseIn'mit den Ver
kaufsgenossenschaften, bei denen sich das Wort Verkauf auf Lieferung 
von Materialien an ihre Genossen bezieht) usw;auftreten, ist sehr 
gering, wenn auch kalkulatorisch nachweisbar ist, dan die Ubertragung 
des Verkaufes auf eine Gemeinschaft zur Erhaltung der Lebensfiihigkeit 
einzelner kleiner und mittlerer Betriebswirtschaften des Handwerks, die 
Absatzmoglichkeiten vorwiegend auf entfernt liegenden Marktenbzw. 
'nur noch durch Schaffung von Massenangeboten haben, unerlaBlich ge
worden ist. 

Zum Schlun ist darauf hinzuweisen, dan manche 'lagerproduzieren
den Handwerker mit vorwiegend kunstgewerblicher Betiitigung Liefe
rungsvertragemit Gronhandelsfirmen erfolgreich abschlieBen . 

• 
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Die Einraumunggiinstiger Za h I u n g sb Ii din g un g e n hat 
heute einen grolleren .Einflu.B auf den Umfangder Auftragsbeschaffung 
und V ~rkaufstat.igkeit als friiher. tiber. die Auswirkung'dieser 'Tatsache 
auf dle:finanzlelle Struktur der Betriebswirtschaft ist.bereits im 
Abschnitt III, 2 berichtet worden. An dieser Stelle sei noch darauf hin:.
gewiesen, da.B mit der ZunahIn¢ der Werbung· und aktiven Au:ftrags~ 
beschaffung die Zusicherung der Kreditgewahrun;g teilweisein 
Verbindung mit . Beamtenbanken; kolllIliunalen Betriebswirtschafhin 
(stadt. Gas- und·Wasserwerke)besonders in Erseheinung·ttitt. .. 

, ,4. Die Verwalwng 

Die Verwaltung der. handwerklichen Betriebswirtschait, liegt 
grundsatzlich in den .Handen des Meisters. Sie zerfiil1t in einen tech;. 
nischen (siehe Teil. C) undeinen kaufmiinnischen bzw. betriebs
wirlschaftlichen Teil; dOGhsind beide in der kleinen und .mittleren 
Betriebwirtschaft meist so sehr miteinander verkoppelt; ·da.B . sie:nicht 
getrennt in Erscheinung ·treten. Ausfiihrende. VerwaltUligsarbeiten 
werden .hier Familienangehorigen" technischenHilfskiiiften,.nur. stun
denweise beschiiftigten Personen oder Gemeinschafteniiberti'agen, 
wiibrend man' bei gro.B6ren BetriebilwirtschafteIi, kaufmiinnisches.;. Per-
sonal .dauernd beschiiftigt; .. . , ' 

'Das wichtigste Gebiet der' handwerklicnen Verwaltung :istdas 
Rechnungswesen (Buchhaltung, Kalkulation, betriebswirtshllaftliche 
Statistik: und Budgetrechnung), das sieh in der Praxis :weist nur auf 
13uchhaltung und Kalkulation erstteckt. Daneben:beanspxlichen: allgi;h 
meine Verwaltungsaufgaben die Einholuilg von Informationen liber. die 
Marktlage, die WahrnehInuiigvon behordlichen Terininen (Stemirn,' A~ 
gaben, Versicherungen), die Verfolgung technischerund wirtschaftlicher 
Neuerungen und die Teilnahme an den Veranstaltungen der Interessen,.. 
vertretungen und' Organisationen des Randwerks :.die· Arbeitsktaft und 
Arbeitszeit des Meisters. In der Nachkriegszeit'haben die aufgeziihlten 
Verwaltungsarbeiten. bedeutend anUmfang' zugenommen imd belasten, 
da sie bei .allen Betriebswittschaftsgro.Ben nach Art, U mfang itild Kosten 
ziemlich konstant' sind, besonders die kleine' handwerkliche 'Betriebs~ 
wirtschaft. . 

1m allgemeinen sah eine gro.Be Zahl von Randwerksmeistern: noch 
bis vor wenigen Jahren in der Ausfiihrung der verschiedenen Verwal-: 
tungsarbeiten eine Beeintriichtigung ihrer produktiven Arbeit hi der 
Werkstiitte und auf dem Werkplatz.Abneigung gegen Schleibarbeiten 
und unvollkommene Kenntnisse auf kaufmannischem, allgemeinwirt~ 
schaftlichem und rechtlichem Gebiet haben diese Einstellung noch .ver
starkt. Sie istbei dem in der Nachkriegszeit selbstiindig gewordeneri 
Nachwuchs infolge seiner besseren Ausbildung auf betriebswirtschaftr 
lichem Gebiet zil einem gro.Ben Teil· verschwun.d.Ein, urid die Erkenntnis 
von'der N otwendigkeit einer geordneten Verwaltung dringt· in imIDer 
weitere Kreise ein. Selbst die iilteren Meister suchen mit Rille von Ver
offentlichungen, Kursen, Vortriigen und Abendschulen die el'(orderJichen 
Kenntnisse und Fiihigkeiten zu erwerben. . 

237 



Der Abteilung kaufmannische Betriebswirtschaft des Deutschen 
Handwerksinstituts' (kaufmannisch-betriebswirtschaftlicha Abteilung des 
Forschungsinstituts fiir rationelle BetriebsfiihTung im Handwerk e. V.), 
die sich seit ihrer Entstehung (1920) mit den Fragen der Verwaltung 
beschaftigt, erwuchs daher nach dem Studium der betehenden Ver
hii.ltnisse eine Fiille von Aufgabe~, die sich hauptsachlich auf das 
Gebiet der Systematisierung, Organisation und Rationalisierung der 
Verwaltungstatigkeit und Verwaltungsmittel erstreckte1

). Zunachst war 
es notwendig, durch popuUir gehaltene Vortrage, Merkblatter und Ver
oiJentlichungen die Masse der Handwerker von der Wichtigkeit einer 
geordneten Verwaltung zu iiberzeugen und zu zeigen, dall mit Hille des 
gesunden Menschenverstandes ohne besondere Spezialkenntnisse ieder 
einzelne einen grollen Teil fruchtbarer Verwaltungsarbeiten zu leisten 
imstande ist. Die handwerkliche Fachpresse, die Organisationen und 
Interessenvertretungen haben teils aus eigenem Antrieb, teils auf 
Anregung des Deutschen Handwerksinstituts die Aufklarungsarbeit 
bis zum heutigen Tag wirksam unterstiitzt.Eine iiber mehrere 
100 Handwerkerzeitschriften und -zeitungen angestellte und laufend 
ergii.nzte Statistik zeigt deutlich, dall der Behandlung betriebswirt
schaftlicher Fragen immer mehr Raum geschenkt wird. 

Die auf dem Gebiet der handwerklichen Verwaltung eingetretenen 
Wandlungen sind am besten zu erkennen, wenn man das gesamte Gebiet 
unter gleichzeitiger EinHechtung der vom Institut bisher durchge
fiihrten Arbeit.en in die nachstehenden Unterabschnitte aufteilt: 

a) B u c h hal tun g. Gemall § 1 HGB. ist der Handwerker 
als Minderkaufmann zur Fiihrung einer Buchhaltung nicht verpHichtet, 
wenn auch der unter Abschnitt II dargestellte weitgehende Umfang 
reiner Handelstatigkeit die Ansicht berechtigt erscheinen lallt, da1l in 
einzelnen Fallen die Merkmale des Vollkaufmanns gegeben sind. Die 
verschiedenen Versuche, in den § 1 auch das Handwerk einzubeziehen, 
diirften in erster Linie auf die ungiinstigen Verhii.ltnisse auf dem 
Gebiete der handwerklichen Buchhaltung zuriickzufiihren sein'). Die 
Meinungen dariiber, ob die Buchfiihrungsverhaltnisse im Handwerk 
besser mittels eines gesetzli.chen Zwanges (er besteht praktisch von 
seiten der Steuergesetzgebung) oder mittelsAufklarung und Belehrung 
gefordert werden konnen, sind geteilt. Der gegenwartige Stand der 
Buchhaltung im Handwerk ist jedoch bereits weit besser, als im all-
gemeinen angenommen wird.· ' , 

Die in den letzten Jahren zu verzeichnenden Fortschritte haben 
aus verschiedenen Richtungen einen Anstoll erhalten. Zunachst hat 
die Steuergesetzgebung sehr viele Handwerker veranlallt, sich mit den 
Fragen der Buchhaltung intensiver als friiher zu beschii.ftigen. Be
triebswirtschaftlich gesehen hat der von dieser Seite veranla1lte Fort
schritt nicht allzugrofie Bedeutung, weil eine vollkommene Auswertung 
des Zahlenmaterials fiir die Betriebsfiihrung nicht moglich ist, wenn 
die Buchhaltungsorganisation, die Verbuchung der Geschii.ftsvorfii.lle, 
die Bilanzierung und Erfolgsrechnung ausschliefilich auf die Erforder-

1) Siehe auch "Handbuch der Rationalisierung", herausgegeben von Dr. Reuter 
im Auftrage des RKW. Berlin 1930. 
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russe der Steuergesetzgebung eingestellt sind. Der eigentliche Zweck 
der Bucbhaltung, ein Kontroll-, tJberwachungs- und Dispositionsmittel 
fiir die Leitung zu sein, wird in diesem FaIle aus Griinden, die hier nicht 
Ili!-her erlautert werden konnen, vernachlassigtl). Damit ist jedoch 
rucht gesagt, da.ll die V oranstellung der ureigensten betriebswirtschaft
lichen Bediirfnisse, die von einer Buchhaltung zu befriedigen sind die 
Vernachlassigung ihrer steuerlichen Zwecke zur Folge haben mu.ll; im 
Gegenteil, beide Zwecke sind leicht zu vereinigen. 

Der durch die. Steuergesetzgebung bedingte Buchhaltungszwang 
hatte zur Folge, dafl eine Fiille von Lehr- und Geschaftsbiichern er
schien, die haung den ausdriicklich hervorgehobenen Zweck hatten, den 
Handwerker mit einer Buchhaltung vertraut zu machen, die ihm bei ge
ringster Rechen- und Denkarbeit den Verkehr mit der Finanzbehorde 
erleichtern sollte. Das Archlv des Deutschen Handwerksinstituts ent
halt eine grofle Zahl solcher VerofIentlichungen, von . denen jedoch die 
meisten infolge der starren und schematischen Behandlung des Buchungs
stofIes nicht geeignet waren und nur in einzelnen Fallen haute 
noch praktisch verwertet werden. Der Verkauf derartiger VerofIent
Jichungen und Drucksachen erfolgt in der Regel durch Reisende, die 
gleichzeitig einen em bis zwei Abende dauernden. "Buchhaltungskursus" 
veranstalten. Der Handwerker bringt diesen Veranstaltungen haung 
gro.lleresVertrauen entgegen als den Weiterbildungseinrichtungen und 
YerofIentlichungen seiner eigenen Interessenvertretung und Organi
sation. Da der Aufwand fiir solche Lehrmittel, Geschiiftsbiicher und 
Kurse bis zu 30 RM. betragt, darf mit Recht angenommenwerden, 
dafl dadurch hohe Summen vergeudet werden. Die sehr zahlreich an
gestellten und auch von anderer Seite hiiufig bestatigten Beobachtungen 
lehren niimlich, dafl es in den allermeisten Fallen bei der AnschafIung 
dieser schematisierten Biicher bleibt, ihre Fiihrung selten begonnen 
und dann meist nach kurzer Zeit wieder eingestellt wird. Erfreulicher
weise ist in den letzten Jahren die Zahl derartiger VerofIentlichungen 
zugunsten der den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen angepaflten 
stark im Riickgang begrifIen. 

Eine sehr beachtliche Forderung hat die handwerkliche Buchhal
tung durch die Buchstellen, die nach dem Yorbild der Landwirtschaft 
errichtet werden, erfahren. Die Meinungen dariiber, wie Art und Um
fang ihrer Tatigkeit, wie ihre organisatorische und finanzielle Struk
tur sowie ihre Verbindung mit den Interessenvertretungen und Orga
nisationen sein soIl, sind heute noch geteilt. Grundsatzlich besteht die 
Tendenz, die Buchstellen, die zur Einleitung ihrer Tatigkeit hiiufig mit 
Zuschiissen, aber nach Erlangung eines bestimmten Abonnentenstammes 
gegen Kostenersatz, in Ausnahmefallen· auch nach erwerbswirtschaft
lichen Prinzipien wirtschaften, als Einrichtungen der Organisationen 
oder Interessenvertretungen zu schafIen. Die Frage, ob die Buchstelle 
den Handwerker anleiten bzw. ihn zu buchhalterischen Arbeiten er
ziehen, oder ob sie zu einer Dauereinrichtung werden soIl, die ihm die 
Buchhaltung stii.ndig fiihrt, ist noch zu klaren. Wenn die Buchstellen 

I) Siebe Rill!le. Dr. K.. "Wesen und Aufgabe der bandwerklicben Buch
haltung". Betriebsfllhrung, Jahrg. 1927, Heft 4. 
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der Interessenv~rtr~tungep ,in .der Anwerbung, von Abonnenten im 
allgemeinen mit: mehr· Schwiarigkeiterl: zu kii.mpfen ·haben. als die selb
standigen Buch.stelle~ oder die del' beruflichen und fachlichen Organi
sationen,:so hat, die~seineUrsaehe in der durch nichts begriindeten 
Furch,t des Handwerkers, die . Interessenvertretung konnte sein betriebs-

eigenes Zahlenmaterial in. eillem fiir ihn ungiinstigen Sinne verwerten. 
Gllicklicherweise scheineJ:!. in neuerer Zeit auch dieseHemmungen naeh
zulassen. 

Die viel diskutierte Frage, 'ob die Fern- oder die Hausbuchfiihrnng 
die zweckmtiGigste ist, kannnicht eindeutigbeantwortet werden. Die 
Beobachtungzeigt vielmehr, 'da.Bbeide Systeme notwendig und brauch
bar -sind', Die Leistungsfahigkeit derBuchstelle ist allerdings bei del' 
Fernbuchhaltung hOher einzllSChatzen. Ihre ausschlie.Bliche Einfiihrnng 
ist 'abel' nicht: moglich, ·weil einzelne Handwerksmeister ihr Zahlen..: 
material· nicht aus den Handen geben wollen.' ' .. 

Das . Aufgabengebi«;lt einer Buchstelle gehthaufig libel' die rein 
buchhalterische.Tatigkeit hinaus. Wenn maD. das,gesamte Gebiet del' 
Buch4ltimgtiIlter derDreiteilungl): Organisation, BuChfiihrnng. un~ 
Abschlu.B bzw,Auswertung betrachtet, so erhebt Bichdie Frage,ob 
die' ~uchstelle alle drei Gebietebearbeiten oder ·arch auf eines beschran
ken si>U. Mancb¢ BuchsteU~ti widmen sich vornehmlich der organisa
torischen 'Seite,der: lluchha~~ri~: dergestalt, d;i..B sie Kurse' und' VOl':: 
trage abhalte~. die Biicher~einrichten, den Handwerker' zur . Buchfiih., 
rung aIlI\iiten" wid. seine' Arbeiten 'so Iange.jiber:wachen; bis' er selb
standig alle laufendeIi 'Buchun~sarbeiten zu~rledigen vermag. Von 
der. Gesamtheit del' .,bestehenden l3uchstellen. widmen sich nur wenige 
ausschlie.Blich'dieserAufgabe.Vielmehr sind esdieBezirksstellen des' 
Deutschen na:Iidwerksinstituts2)sowie diebetriebswirtsChaftlichen B~ 
ratUngsstellen' wid" Xursabteilungen der 'Ip.teressenvertretungen und 
Organisationen, die in dieser Hirisichteinefruchtbare. Tatigkeit ent-
falten. . . 

:.l)RiiB'le, F., "Die' dopp~lt6 Buchhalturig im Handwerksbetrieb", II. Aufl. 
Karlsruhe t 929. 

. ,2) Gewerbeforderung$stelle der Handwerkskammer Altona; Gewerbeforderungs
stelle der Handwerkskammer Breslau; Gewerbeforderungsstelle derhessischeri Hand
werkskammer. Darmstadt; . Gewerbeforderuogsstelle fur ,dieProvinz W estfalen, Dort~ 
mund;Bezirksstelle: Sachsen des Deutschen Handwerksinstituts Dresden; Betriebs
wirtschaftsstelle der Handwerkskammer Dusseldorf; Betriebswirtschaftsstelle der 
Handwerkskammer Flensburg; Betriebswirtschafts- un(,l Gewerbeforderungsstelle fUr 
den Regierungsbezirk Wiesbaden, Frankfurt a, M.; Gewetbeforderungs- und Betriebs
beratungsstelle der hessischen Handwerkskammer GieBen; Gewerbeforderungsstelle 
zu' OstpreuBen, Gumbinnen; 'Betriebswirtschaftsstelle 'der Handwerkskantmer Niirn
berg; Betriebswirtschaftsstelle Baden,. Karlsruhe; Betriebswirtschaftliche Beratungs
stelle der Handwerkskaminer Oldenburg; Betriebswirtschaftsstelle der Handwerks
kammer Oppeln; Bezirksstelle Saarbriicken des Deutschen Handwerksinstituts, Saar
briicken; Gewerbeforderungsinstitut' der Kammer fUr Handel, Gewerbe und Industrie, 
Wien. 
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Die Mehrzahl del' gegenwartig bestehenden 'Buchstelllirl iibernehmen 
die eigentliche Buchfiihtung und den AbschluG indem si"e'nach dem 
System der Haus- rider Fernbuchfiihftmg dleI~ufend auszufuhrenden 
Buchungsarbeiten erledigen. AUf diese Weise tritt ohb.e Zweifeleine 
erhebliche Verminderung der mittelbar produktivenArbeitszeit de,s 
Handwerksmeisters ein.· Die verhii.ltnismaBig' geringeIi Abonnenients
gebiihren, die jedoch manchen Handwerksmeistern noch zu hoch ersehei
nen, werden durch die Steigerung der linmittelbar produktfven Ai'beits-
zeit mehr ala kompensiert.· . : . " 

Wenn der Handwerker durch die "O'bertragung derBuchruhrungs
arbeiten auf eine Buchatelle seiner Buc"hhaIttlng, entfremdet wird und 
keine Gelegenheit' nimmt, aus ihr die fUr die Betriebsfiihrung erforder~ 
lichen Erkenntnisse zu gewiruien, so ist die Arbeit der Buchstelle vm} 
verh1i.ItnismaJlig geringer Bedeutung. Erfreulicherweise': kann'· abet' in 
zunehmendem Mafie festgestellt werden, dafi die Buchstellen in' der 
Buchhaltung ein wichtiges Instrument derBetriebsfUhtiIDg sehen und 
ihre Beamten anweisen, den Handwerksmeister zu Auswertungsarbeiten 
anzuleiten, d. h. ihnzu befahigen, aus denbuchhalterischen Daten die 
Entwicklung seiner Betriebswirtschaft zu erkennen unq, Kosten-, Er-
folgs- und' Rentabilitatsberechnungen an.zust~lleri. . '~. 

Die gesamten Fragen des Betriebs- und Zeitvergleiches, dessen 
grofie Bedeutung sowohl fUr den Einzelbetrieb als auch fUr ·alle An
gehOrigen eines Gewerbezweiges im Handwerk: noch fast volligun
bekannt ist, konnen in grofiem Umfang von den Buclistellen bzw. durch 
eine von diesen bereits geplante Zentralstelle bearbeitetwerden. Fur 
den einzelnen Handwerker ergibt sich aus diesen Arbeiten die Mog
lichkeit, die Zahlen seiner Betriebswirtschaft mit den. Durchschnitts
satzen seines Bezirkes ZU vergleichenund so einen Mafistab fur die 
Wirtschaftlichkeit undRentabilitat seiner Betriebswirtschaft zu ge
winnen. Die Verwertung . des Zahlenmaterials der Buchstellen fur die 
Konjunkturforschung kann zu einer Vertiefung der, Erkenntnisse uber 
den EinfluG der Konjunkturschwankungen auf den' Beschaftigungsgrad 
und die Umsatze der handwerklichen BetriebswirtschaftenfUhren. Eine 
Reihe von, gut geleiteten Buchstellen hat liber die eigentliche Buch
fuhrung hinaus in der Auswertung des ihnen,zur Verfiigung stehenden 
Zahlenmaterials, V orbildliches geleistet. 

Die meist unter der Bezeichnung Revisions- und Treuhandstelle 
vorkommenden Buchstellen, die sich nur mit' AbschluG und Auswertung 
befassen, sind verh1i.ltnismafiig selten. Ihre Tatigkeit ist auch zUID 
grofiten Teil juristischer Natur; sie treten dahervorwiegimd bei, Ver~ 
kaufen der Betriebswirtschaft im ganzen, beiAuseinandetsetzungen, Ein
treibungen von Forderungen, Konkursen, FiIianzierungen, .. SanierungE)D, 
Erbangelegenheiten usw. in Aktion. . ' , ..,' . ' 

Die Buchstellen des Handwerksj liber deren" .. Orga.nisation und 
Wirkungsbereich man. mit RuckSicht· auf, das, Anfangsstadiuin ihrer 
Entwicklung noch kein abschliefiendes Urteil fallen kann, bilden unter 
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· der Voraussetzung, daB sich ihre Tatigkeit vollkommen den Bedfirf
nissen der handwerklichen Einzelwirtschaft anpaBt, und die Betriebs
leiter die gewonnenen Daten richtig auswerten, eines der wertvollsten 
Forderungs- und Erziehungsmittel ffir das Handwerk. Gleichgftltig, 
ob je nach der Eigenart der Abonnenten mehr die Organisation und 
Anleitung oder mehr die eigentliche Buchffihrung und die Auswertung 
oder alle Gebiete nebeneinander gepHegt werden, in jedem Fall ffihrt die 
Ubertragung buchhalterischer Arbeiten auf eine Gemeinschaftsstelle zu 
einer fiihlbaren Verminderung der mittelbar produktiven Arbeitszeit. 

Die praktische Forderung der handwerklichen Buchhaltung wurde 
auch durch die Abteilung kaufmannische Betriebswirtschaft des Deut
schen Handwerksinstituts angestrebt. Zunachst ergab sich die Not
wendigkeit, samtliche auf buchhalterischem Gebiet vorhandenen Ver
oitentlichungen festzustellen und auf ihre Brauchbarkeit in Praxis und 
Unterricht zu prfifen. Die Erhebung erg,ab eine wei taus groBere Zahl 
von Veroitentlichungen und Buchhaltungsorganisationsmitteln, als 
schlechthin angenommen wurde. Nur verhaltnismaJlig wenige konnten 
als geeignete Hilfsmittel ffir eine· rationelle Betriebsffihrung angesehen 
werden. Weiterhin muBte untersucht werden, welches die Hauptursachen 
der Abneigung gegen die Buchhaltung in handwerklichen Kreisen sind, 
und welche Mangel in bereits buchfiihrenden handwerklichen Betriebs
wirtschaften auftreten. 

Dem von vielen Seiten vorgebrachten Wunsch, eine Einheitsbuch
haltung ffir das gesamte Handwerk bzw. ffir die einzelnen Gewerbe
zweige zu schaiten, konnte in dieser Form nicht entsprochen werden, da 
mit Rficksicht auf die - selbst innerhalb der einzelnen Gewerbezweige 
vorhandenen Unterschiede - in dem Aufbau und in den Funktionen 
der Einzelbetriebe ein starres Buchhaltungsschema nicht zweckent
sprechend ist. Einheitsbuchffihrungen ffir einzelne Gewerbezweige sind 
nur in der Form moglich, daB der jeweils aufzustellende Kontenrahmen 
elastisch genug ist, um den Bedfirfnissen der einzelnen Betriebswirt
schaft angepaBt zu werden. 

Die viel diskutierte Frage, ob das System der einfachen oder der 
doppelten Buchhaltung ffir handwerkliche Betriebswirtschaften zweck
maJliger sei, war ebenfallsGegenstand eingehender Untersuchungen. 
Es ist nicht zu bestreiten, daB die doppelte Buchhaltung nach ameri
kanischer Methode, deren Kontenrahmen vornehmlich auf die Kapital-, 
Kosten- und Erfolgsrechnung zugeschnitten ist, sowohl ffir die Schule 
als auch ffir die Praxis am brauchbarsten ist. Schule, Handwerks~ 
meister. der jfingeren Generation und Gewerbeforderungsstellen schlieBen 
sich zurn groBen Teil dieser Meinung an. Wenn das Deutsche Hand
werksinstitut trotzdem eine einfache Buchhaltung herausgab, so ge
schab das nur, urn die Forderungen der alteren Handwerksmeister nach 
einer einfachen Buchhaltung zu befriedigen und auBerdem, weil durch 
die vorgeschlagene Spaltenfiihrung die einfache Buchhaltung beinahe 
die Diensteder doppelten zu leistenvermag. Die einfache Buchffihrung 
muB jedoch, wenn auch immerhin auf lange Sicht, als eine Ubergangs
losung angesehen werden. Das Ziel bleibt die doppelte gewerbliche 
Buchhaltung, die neben der grundlegenden und prinzipiellen Ver-
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offentlichung fur jeden Gewerbezweig besonders bearbeitet wird. Fur 
grofiere handwerkliche Betriebswirtschaften die besonders hinsichtlich 
der Organisati()n des Rechnungswesens den'Industriebetrieben gleichen, 
wird der Schmalenbachsche. Kontenrahmen zugrunde gelegt. Gemein
same Veroffentlichungen des Fachausschusses fur Rechnungswesen 
(Fachausschufi fur Rechnungswesen im Ausschufi fUr wirtschaltliche 
Verwaltung beim Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit, Koln) und 
des Deutschen Handwerksinstituts sind fUr solche Gewerbezweige ge
plant, die von beiden Institutionen bearbeitet werden. (In Bearbeitung 
fur Baugewerbe und Backergewerbe.) . . 

Einer der Hauptmiingel, die die zahlreichen Lehrbiicher, Organisa
tionsmittel und praktischen Buchhaltungen aufweisen, ist der, daB sie 

. vorwiegend auf den reinen Warenhandel. abgestimmt sind und den Pro
duktionsbetrieb vernachlassigen, so daB in ihnen die Werkstatten- bzw. 
Arbeitsplatzvorgange gar nicht oder nur ungenugend verfolgt werden. 
Die Folge davon ist, daB man durch sogenannte Betriebs- oder Werk
stattenbuchhaltungen die Lucken beseitigen muG. Derartige Einrich
tungen fuhren aber zu einer erheblichen Arbeitsbelastung, die be
sonders der Klein- und Mittelbetrieb nicht ohne weiteres zu tragen 
vermag. Aus diesen Grunden hat das Institut von Anfang seiner Tatig
keit an der gewerblichen Buchhaltung den V orzug gegeben, die sowohl 
die rein geschiiftlichen als auch die innerbetrieblichen Vorgiinge ohne 
Mehrbelastung auszuweisen vermag. Sie ist bei konsequenter Einhal
tung der Buchungsprinzipien nicht nur eine zuverlassige Nachrechnung 
(Nachkalkulation), sondern auch geeignet, mit den ubrigen Teilen des 
handwerklichen Rechnungswesens eine organische Einheit zu hilden. 
Beobachtungen zeigen, dan die Leistungen einer gewerblichen Buch
haltung gegenuber der oben genanntenrein kaufmannisch orientierten 
von dem Praktiker immer mehr anerkannt werden, so daB sich auch 
in dieser Beziehung eine bemer.J!:enswerte Wandlung vollzogen hat. 

Auch der Ausgestaltung der fur die Buchhaltung notwendigen Be
lege bzw. der Formularorganisation wurde erhOhte Beachtung geschenkt; 
trotzdem bestehen in dieser Hinsicht innerhalb der einzelnen Gewer~ 
zweige noch groBe Mangel, so daB Vorlagensysteme und· praktisch ver-' 
wertbare Organisationsmittel weiterhin auszuarbeiten sind. 

Die Einrichtung besonderer Hilfsbuchhaltungen fur die Verrech
nung der Lohne und sozialen Lasten, fur die Unkostenaufteilung und 
-verteilung, fur das Lagerwesen usw. ist besonders fur mittlere und 
groBere Betriebswirlschaften unentbehrlich geworden. Die Zahl der. 
mit derartigen Buchhaltungen ausgestatteten Betriebswirtschaften 
nimmt zu. Ebenso vermehren sich die auf diesem Gebiete an das 
Institut gestellten Anforderungen und die Wiinsche nach Veroffent
lichungen' ) und Vorlagensystemen fur entsprechende Organisations
mittel (Karteikarten, Bucher, Formulare). 

Bei allen Fragen, die auf dem gesamten Gebiete der gewerblichen 
Buchhaltung auftauchten, hat das Institut stets gepruft, inwieweit die 

1) Droescher, Das Lohnbuch im Handwerksbetrieb, Heft 10 dar ·Schriften des 
Deutschen Handwerksinstituts, Karlsruhe 1929. 
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mit der BuchhaJtung zusammenhangenden Arbeiten'iIl der Betriebswirt
schaft selbst auszufiihren und inwieweit sie besser einer Gemeinschafts
stelle zu iibertragen sind. Insbesondere fiir kleine und mittlere Betriebs
wirtschaften bietet die buchhalterische Gemeinschaftsarbeit ~ wie sie in 
den Ausfiihrungen iiber die Buchstellen dargestellt wurde ~ nicht nur 
deshalb Vorteile, weil dadurch Kostenentlastungen moglich sind, 
sondem auch, weil die Leistung der Buchhaltung gesteigert bzw. ihre 
Zwecksetzung auf einer viel breiteren Basiserfolgenkann als in der 
BetriebswirtBchaft selbst.Man denke dabei nuran die Kosten- und Er
tragsanalysen, die durch die Buchstellen mit Hilfe entsprecnender tech
nischer Hilfsmittel in einer groGeren Verbreiterung und Vertiefung mog
lich sind als in der einzelnen Betriebswirtschaft. . 

Eine bemerkenswerte Wandlung beziiglicb der in der Betriebswirt
schaft atiszufiihrenden Buchhaltungsarbeiten zeigt sich auch insofern, 
ale man fiir diese mehr als friiher FamilienangehOrige, insbesondere .die 
Ehefrau1

), heranzieht. Dae Forschungsinstitut fiir das Handwerk 
untersucht daher gegenwartig die Mitwirkung der Ehefrau in der hand
werklichen Betriebswirtscbaft, insbesondere auf dem Gebiete der Ver
waltung, systematisch, urn fiir die einzelnen Gewerbezweige ent
sprechende Richtlinien aufstellen zu konnen. Die Zahl der Ehefrauen, 
die !lll Kursen und Vortragen teilnehmen, Lehrbiicher durcharbeiten und 
sich praktisch auf dem Gebiete der Buchhaltung betatigen~ ist im An-
steigen begriffen. ' .' 

Hinsichtlich derBilanzierung ist noch folgendes erganzend zu 
bemerkEm. 1m allgemeinen kann 'man beobachten, daG die buchliihren
den Handwerker auch Jahresbilanzen aufsteUen.Eine Auswertung der 
Bilanzen ....,...·die bei den Betrieben mit einfacher Buchhaltung lediglich 
auf Grund einer Inventur aufgestellt werden konnen ~, erfolgt aber 
nur in wenigen Fallen.. Die Bilanzierung erhiilt dadurch Mangel, daG 
noch Unklarheitenii\>er die Bewertung der Vermogensteile, iiber die Be
deutung. der Abschreibungen, Riicklagebildung und Selbstfinanzierung 
bestehen und zwischen Vermogen undKapital der Betriebswirtschaft 
einerseits und der privaten Hauswirtschaft andererseits keine exakte 
Trennung durchgefiihrt wird.Bei der Zwecksetzung der Vermogens-, 
Kapital- und Erfolgsrechnung iiberwiegt zudem hiiufig der steuerliche 
Gesichtspunkt, so daG sehr viele Bilanzen auch aus diesem Grunde ein 
unzuliingliches Bild der betrieblichen und finanziellen Situation ergeben. 
. Die vorstehenden Mangel sind bei der Bilanzierung im allgemeinen 

da im Abnehmen begriffen,wo diese durcb eine Buchstelle bzw. durch 
eine Beratungsstelle der Interessenvertretungen oder Organisationener-
W~ . . . . 

Eine Zunahme von Zwischenabsciiliissen zum Zwecke kurzfristiger 
Erfolgsrecbnung wurde in den handwerklichen Betriebswirtschaften 
beobachtet. 

b) K a 1 k u 1 at ion. 1m Bereic1ieder Verwaltung handwerklicher 
Betriebswirtschaften . kommt dem Kalkulationswesen eine ebenso groGe 

.1), MUller, Helene: S~ "Die Meisterin .. Die Frau im Dienste der handwerklichen 
Betriebsfilhrung" (in Bearbeitung).. . . : .. ' . . .'. .' 
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Bedeut~g zu w~e dar Buchhaltung. Auch vom gewerbepolitischen und 
volkswlrts~ha.ftlichen Standpunkt aus gesehen interessiert Zielsetzung 
I\lIld Techmk des' Kalkulationswesens sowie seine Entwicklung und seine 
Wandlungen, weil die Marktpreisbildung (siehe volkswirtschaftlicher 
Bericht) handwerklicher Produkte hierdurch mehr oder weniger stark 
beeinflu..Bt wird. Die haufig gestellte Frage, ob der Handwerker heute 
(lxakter kalkuliere als friiher,und ob sich die zur Forderung des Kalku
lationswesens eingeleiteten Mallna.hmen der Interessenvertretungen und 
Organisationen, del" Gewerbeforderungseinrichtungen, des Deutschen 
Handwerksinstituts und seiner Bezirksstellen bemerkbar machen, kann 
.ohne weiteres bejaht werden. Die Behauptung, dall das Handwerk in 
der PHege seiner Kalkulallion im Vergleich zu anderen Wirtschafts
gruppen riickstandig sei, trifft generell fiir die Gegenwart nicht mehr 
zu; damit solI aber nicht gesagt sein, dall die Kritik an einzelnen hand..: 
werklichen Kalkulationen bzw. Preisstellungen unberechtigt seL Die 
Ursachen der beobachteten mangelhaften Kalkulationenl) liegen enir 
weder in einer iibereilten, gefiihlsmalligen Preisvereinbarung oder in 
einem unbewu..Bt fehlerhaften Rechnen mangels geniigenden Einblicks 
in die Kostengestaltung oder in einer kritiklosen tTbernahme von 
Kalkulationsdaten anderer Betriebswirtschaften oder in preispolitischen 
Handlungen, die aus irrationalen Motiven vorgenommen werden. Man
gelhafte Kalkulationen sind in allen Wirtschaftsgruppen zu beobachteIi 
und nicht, wie vielfach angenommen wird, nur dem Handwerk eigen
tiimlich; sie bilden nicht die Regel, sondern stellen Ausnahmen dar, 
deren Zahl sich zusehends vermindert. Wenn trotzdem die Meinung, 
dall die handwerkliche Preisberechnung mangelhaft sei, noch relativ stark 
verbreitet ist, so ist der Grund darin zu suchen, dall die Produkte 
und Dienstleistungen keiner Wirtschaftsgruppe so sehr der Kritik der 
Konsumenten ausgesetzt sind wie die des Handwerks. Der Kaufer tritt 
beim Erwerb handwerklicher Erzeugnisse mit dem Produzenten un
mittelbar in Beziehung, und da eine grolle Masse von Konsumenten 
glaubt, dallsie vom Erzeuger stets iibervorteilt werde, so ist es be
greiflich, dall man iiber die Preise der handwerklichen E):,zeugnisse bzw. 
die Kalkulation des Handwerks haufiger abfallige Urteile hOrt, als dies 
z. B. bei industriellen Produkten der Fall ist. Wenn die Kritik an der 
handwerklichen Kalkulation und Preisberechnung insbesondere in der 
Nachkriegszeit laut wurde, so lag dies vor. aHem in der Besonderheit 
der allgemeinwirtscbaftlichen Verhaltnisse, die der einzelnen Betriebs
wirtschaft aua dem fortgesetzt schwankenden Beschaftigungsgrad und 
den grollen Preisveranderungen der Aufwandsgiiter (Material, Arbeits
kraft usW'.) au..Bergewohnlichekalkulatorische Schwierigkeiten bereitete.' 
Au..Berdem liell die durch die gesunkene Kaufkraft bedingte Notlage 
der grollen Masse von Konsumenten handwerklicher Erzeugnisse die 
Preise der hauptsachlichsten Konsumgiiter (Nahrung, Kleidung, W oh
nung) stets ala zu hoch erscheinen. 

1) Mangelhafte Kalkulationen kllnnen sich nicht nur zum Nachteil des Kunden 
80ndem auch zum Nachteil des Handwerkers auswirken. 
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Die Kritik an handwerklichen Kalkulationen bezieht sich haufig 
auch nur auf die Steigerung der Unkosten1

), von der man schlechthin 
behauptet, daG sie im Vergleich zur Materialpreis- und Lohnsteigerung 
zu hoch sei. Generell kann diese Frage jedocb: nicht beantwortet 
werden, da die Unterschiede :zwischen den einzelnen Gewerbezweigen 
und . selbst innerhalb derselben sehr groG sind. Auch der in vielen Ge
werbezweigen anhaltend unzureichende und haufig wechselnde Beschaf
tigungsgrad gestattet es nicht, zuverHissige Erhebungsmaterialien zu 
beschaffen, urn diese Frage allgemeingiiltig zu klaren. Zahlreiche 
BeobachtUjIlgen ergeben allerdings, daG ein erheblich starkeres An
wachsen der Unkosten als der Material- und der Lohnkosten stattge
funden hat, doch bewegen sicb: diese, wie mittels entsprechender Be
triebsanalysen nachgewiesen werden konnte, absolutgesehen, in nor
maIer und rechnerisch durchaus begriindeter Hohe. Keinesfalls trifft 
die Vermutung generell zu, daG das Handwerk seine Unkosten ge
fiihlsmaGig oder zum Zwecke einer versteckten Gewinnkalkulation zu 
hoch . ansetze. 1m Gegenteil kann sogar festgestellt werden, daU die 
Unkosten nicht immer in voller Hohe in Ansatz gebracht werden, daU 
sehr haufig die zusatzlichen Kosten (Kapitalzins, Risikopramie, Ab
schreibungen), Lohne fiir FamilienangebOrige, Meisterlohn fiir Vber
stun den und unproduktive Verwaltungsarbeiten iiberhaupt nicht beriick
sichtigt werden bzw. aus Wettbewerbsgriinden fallweise unbeachtet 
bleiben. 1m iibrigen ist bei der Beurteilung der Unkosten zu unter
sclieiden zwischen den an den Ausgaben (von den Fragen des Kalku
lationswertes ist hier absichtlich abgesehen) gemessenen tatsachlichen 
Unkosten und denen, die im Marktpreis der Betriebswirtschaft wieder 
zuriickvergiitet werden. GewiG wird der Handwerker versuchen, die 
innerhalb einer Periode entsteheilden Unkosten den wahrend dieser 
Peri ode erstellten Leistungseinh~iten zuzurechnen, doch darf trotz der 
kollektiven Preispolitik des Handwerks bezweifelt werden, daU ihm dies 
stets gelingen wird. Von "relativ hohen" Unkosten ware dann zu 
sprechen, wenn man in Erwagung zieht, daU eine groGe Zahl von Hand
werkern unter Ausnutzung der gegenwartigen technischen und wirt
schaftlichen Fortschritte rationeller wirtschaften konnten. Der Wille, 
rationell zu wirtschaften, ist ohne Zweifel heute bei dem gesamten Hand
werk vorhanden, er konnte aber vorwiegend aus Kapitalmangel und 
mit Riicksicht auf die gesamtwirtschaftlichen Verhaltnisse, die in 
manchen Gewerbezweigen eine Entfaltung der vollen Leistungsfahigkeit 
noch nicht zulassen, bis jetzt nicht iiberall verwirklicht werden. Es 
sei jedoch ausdriicklich hervorgehoben, daG im Laufe der letzten Jahre 
durch rationelle Betriebsfiihrung im Handwerk nachweisbare Kosten
senkungen und LeistungssteigerungE-n erzielt worden sind. Die heute 
noch gegebene Struktur vieler handwerklicher Betriebswirtschaften und 
ihr durchschnittlich mangelhafter Beschaftigungsgrad sind die Haupt
ursachen "relativ hoher" Kosten. 

I) Eine Kritik der Unkosten ist insofern moglich, als diese meist in den sogen. 
Unkostens!ttzen, wie sie als Richtlinien von den Organisationen I).ufgestellt bzw. 
zwischen Organisationen und Behorden vereinbart werden, als Preis element nacb. 
aul3enhin bekannt werden. 
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Die nachgewiesene zunehmendeVerbesserung des handwerklichen 
Kalkulationswesens kann von zwei Seiten her betrachtet werden. Ein
mal ist es gelungen, die K a I k u I at ion s t e c h n i k erheblich zu ver
vollkommnen, so daB die Kosten- und. die Preisberechnung als solche 
bedeutend durchsichtiger und auf zuverUi.ssigeren Daten aufgebaut wird, 
als dies friiher der Fall war. Zum anderen zeigen sich in der Kalku
lation insofern Fortschritte, als sich in ihr die E r f 0 1 g e d erR a -
t ion a Ii s i e run g niederschlagen. 

Die Besserung der K a 1 k ul a i ion s t e c h n i k wurde durch eine 
Reihe bemerkenswerter Ursachen und MaBnahmen veranlaBt. In erster 
Linie war es die wirtschaftliche Notlage, die viele Meister zwang, ihre 
Betriebsdispositionen und Preisberechnungen mehr auf rechnerisch be
griindeten Kalkulationen als auf gefiihJ.smaBigen Erwagungen und 
Schatzungen aufzubauen. Es ist erstaunlich, wie· weit einzelne Hand
werksmeister die Kalkulationstechnik - manchmal ohne Anleitung - in 
ihrem Betriebe ausgebildet haben. Wenn diese Falle im Verhaltnis zur 
Gesamtheit des Handwerks auch relativ selten auftraten, so konnten 
diese wenigen doch die ortliche Preisbildung eines Gewerbezweiges 
gUnstig beeinflussen. Leiderwurde die Tatigkeit dieser Handwerker 
vielfach miBdeutet; sie kamen haufig als Unterbieter in ihreIIi Gewerbe
zweig in Verruf, wenn sie durch genauere Kostenrechnung und ratio
nellere Betriebsfiihrung ihre Wettbewerbsfahigkeit zu steigern ver
mochten. 

Die Methoden der Zuschlags- und Divisionskalkulation sind je 
nach der betrieblichen Eigenart nach wie vor in Anwendung und als 
geeignet zu bezeichnen. Hinsichtlich der zeitlichen Aufstellung gewinnt 
die V orkalkulation an Bedeutung. Der einsichtige Handwerker hat er
kannt, daB sie fiir die Abgabe von erfolgreichen und wettbewerbsfahigen 
Angebotspreisen und fiir Preisvereinbarungen unerla.Blich geworden ist 
und auch durch die Veranderungen der gesamtwirtschaftlichen Verhalt
nisse geradezu erzwungen wird. Verbesserungswiirdig sind diese V or
kalkulationen insofern, als auch hier sowohl bei dem Einzelhandwerker 
als auch bei richtunggebenden Organisationen die nachteiligen Folgen 
eines fiir langere Zeit feststehenden Unkostenzuschlages haufig noch 
zu wenig beobachtet werden. In der Gliederung' ) der Kalkulation sind 
gleichfalls bemerkenswerte Wandlungen eingetreten, da die Kosten
kategorien: Material, Lohn und allgemeine Kosten weiter zerlegt werden, 
und man bestrebt ist, die pro Leistungsobjekt direkt erkennbaren 
Unkosten, z. B. Maschinenstunden, in der Einzelkalkulation auch als 
direkte Unkosten zu verrechnen, um dadurch den Wahrscheinlichkeits
grad des im Prozentzuschlag zu verrechnenden Anteils der allgemeinen 
Kosten indirekter Natur zu erhOhen. Auch. in der Ermittlung und 
Berechnung (Deckung) der allgemeinen Kosten sind, wenn auch noch 
verhaltnismaL\ig selten, FortBchritte bemerkbar. Die Trennung nach 
Kostenstellen und die Verrechnung auf den jeweiligen Kostentrager hat 

I) Rollle, K., "Grundsatzliches zur Organisation der Kostenermittlung". Zeitschrift 
fiir Handelswissenschaft und Handelspraxis, Stuttgart 1924. 
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sich besonders bei gemischten Betriebswirtschalten - Werkstatte und 
Laden, Werkstatte und Landwirtschaftsbetrieb, Werkstatte und Haus
wirtscha£t1) usw. -,- als vorteilhaft erwiesen und ist ohne Mehrbelastung 
auch in der kleinen handwerklichen Betriebswirtschaft durchfiihrbar. 

Einen starken Anstoll zur Besserung der handwerklichen Kalku
lationstechnik haben die Interessenvertretungen, vornehmIich aber die 
fachlichen Organisationen gegeben, die in der Nachkriegszeit erkannten, 
dall die 'Obernahme eines grollen Teiles der Kalkulationsarbeiten durch 
eine Gemeinschaftsstelle unerlamich und fiir den Einzelhandwerker 
vorteilhaft seL Die Forderungsmallnahmen waren nicht in allen Or
ganisationen gleich intensiv und konnten auch infolge der Eigenart 
der einzelnen Gewerbezweige in ihrer Technik und Auswirkung nicht 
einheitlich sein. In den meisten Fallen ging man zunachst an die Anf
stellung einheitlicher Richtlinien; ie nach der Eigenart der Produktion 
oder Dienstleistung wahlte man die Form der Richtpreise, Unkosten
zuschlage, GewinnzuschUi.ge, Meisterlohnsatze usw. Eine Uniformierung 
dieser Richtlinien fiir samtliche Mitglieder eines Gewerbezweiges inner
halb des gesamten Reiches erwies sich mit Riicksicht auf die grollen 
Unterschiede im Standort, in der Betriebsgrolle, in der Kostenhohe, 
teilweise auch in produktionstechnischer Hinsicht und anf die Be
sonderheit der Erzeugnisse als undurchfiihrbar. Die Mehrzabl der 
Zentralorganisationen hat deshalb die Aufstellung von kalkulatorischen 
Richtlinien kleineren OrganisatioJ)seinheiten (Provinzialverbanden, 
Landesverbanden, Innungen usw.) iiberlassen. fl'rotzdem ist die 
Kalkulationstechnik und Preisberechnung in zunehmendem Malle Ver
handlungsgegenstand bei Tagungen der fachlichen Reichsverbande, urn 
die diesbeziiglichen Mallnahmen der Mitglieder nach der prinzipiellen 
Seite hin zu beeinflussen. 

Kalkulatorische Richtlinien sind natiirlich nur dann als Fort
schritt anzusehen, wenn sie gleichzeitig als Erziehungsmittel zur ra
tionellen Betriebsfiihrung wirken. Grundaatzlich dad das in zablreichen 
Fallen angenommen werden; notwendig ist aber - und auch das haben 
viele Organisationen in den letzten J abren erkannt -,. dall nicht nur 
der Richtpreis, der Unkostensatz, der Gewinnzuschlag usw. an sich, 
sondern vor allem sein Aufbau bekanntgegeben wird, wenn mit ihm 
in der einzelnen Betriebswirtschaft die von der Fachorganisation beab
sichtigte Wirkung erzielt werden soll. Einige Organisationen sind in 
ihren Forderungsmallnahmen bereits soweit fortgeschritten, dall sie in 
den - meist in Lehrbiichern und in Fachzeitschriften veroffentlichten
Richt- und Musterkalkulationen den Produktionsprozell und die hierfiir 
angenommenen Produktionsmittel (Art der Maschinen, Werkzeuge usw.) 
genau beschreiben, die dafiir erforderlichen einzelnen Mindestzeiten an
geben und Zeichnungen fiir das gesamte Produkt und fiir dessen Einzel
teile beifiigen. (Beispiel: Fachzeitschriften der. Tischler, Schlosser, Opti
ker, Backer.) Ohne Zweifel wird auf diese Weise der Einzelhandwerker 

1) ROBle, K.: GrundzUge der handwerklichen Selbstkostenberechnung, Karls
ruhe 1925, S. 8S. 
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unbewullt zur rationellen Betriebsfiihrung erzogen, indem er versucht, 
seine Betriebszeiten und-kosten denen der MusterkaIkulationen anzu
gleichen. Es darf iedoch niOOt iibersehen werden, da.B die den Richt
kaIkulationen zugrunde gelegten allgemeinen Kosten (U~osten
zuschlag) diejenigen einer angenommenen MusterbetriebswiHschaft 
mit normal em Beschaftigungsgrad sind. Abgesehen davon, daB selbst 
bei weitgehender aufierer tJbereinstimmung die Unkosten der· an
genommenen Betriebswirtschaft im einzelnen von denen der eigenen 
Betriebswirtschaft abweichen werden, ist bei stark schwankendem 
Beschaftigungsgrad auch der Unkostenanteil ie Leistungsobiekt 
variabe!. Diese Tatsache wird mitunter von den Organisationen 
und Einzelhandwerkern zu wenig erkannt, d. h. bei den Richtkalku
lationen, soweit sie sich mit der Berechnung der Selbstkosten bzw. des 
Preises feniger Erzeugnisse oder bestimmter Dienstleistung.en be
fassen, vorwiegend die genaue Erfassung der proportionaIen Kosten 
giinstig beeinfiuJlt, wahrend die fixen Kosten nur dann genau beriick
sichtigt werden, wenn der Einzelhandwerker auf Grund des jeweiligen 
Bescbaftigungsgrades den Unkostenrichtsatz umrechnet. Der Anteil 
der fixen Kosten (fix nicht nur im· Sinne des Verhaltens der Kosten 
zum Beschaftigungsgrad, sondem auch hinsichtlich der angewandten 
Deckungsmethode - bei primitiven Deckungsmethoden enthalten die 
als fix angenommenen Unkosten auch proportionale Kosten -) an 
handwerklichen Produkten und Dienstleistungen ist groBer, als im all
gemeinen angenommen wird; deshalb steht auch die Preisberechnung des 
Handwerks unter einem verbaltnismaJlig starken EinfiuB des Beschaf
tigungsgrades. 

In jenen Gewerbezweigen, in denen mangels typiscber, sich wieder
holender Erzeugnisse und Dienstleistungen Richtpreise niOOt errechen
bar sind, ist man bestrebt, durch die Aufstellung von Unkostensatzen 
die KaIkulationen der einzelnen Betriebswirtschaften richtungweisend 
zu beeinfiussen. Auf Grund der oben aufgezeigten Schwierigkeiten in 
der Berechnung allgemein giiltiger Richtsatze1

) ist man bei manchen 
Organisationen in neuerer Zeit dazu iibergegangen, die bekanntzu
gebenden Daten niOOt auf aIlzulange Sicht als konstant anzunehmen, 
sondern entsprechend der wechselnden wirtschaftlichen Lage des betref
fenden Gewerbezweiges elastisch zu gestalten, d. h. sie so baufig wie not
wendig zu kontroIlieren, bzw. zu korrigieren.Auch die Errechnung von 
Mindest- und Hochstsatzen, innerhaIb deren sich der Unkostenzuschlag 
des Handwerkers bewegen solI, ist zu beobachten. Die Aufstellung 
kaIkulatorischer Richtlinien wird bedeutend erleichtert, wenn innerhalh 
der einzelnen Gewerbezweige keine allzu groBen Unterschiede in den 
Produktionsmethoden (Hand- und Maschinenarbeit) bestehen, weil 
ein Teil der Kosten des ausschlieBlich oder iiberwiegend mit der Hand 

1) Es sei bier ausdrU.cklich vermerkt, 4a8 es sich in diesem Zusammenhange 
nicht urn Unkostensatze handelt, die mit der Behilrde verabredet werden, sondern 
um solch~ die der Kontrolle der eigenen Kostengestaltung und der freien Preispolitik 
dienen. JJie mit einer Behilrde verabredeten Satze stellen eine kollektive Preis
vereinbarung dar, deren rechnerische Grundlagen allerdings nach den oben auf
gezeigten Grundsatzen zu schaffen sind. 
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produzierenden Betriebes, die in der Sphare der Lohnkosten liegen sich 
im Maschinenbetrieb ganz oder teilweise nach der Sphare der alIgem'einen 
Kosten verschieben (siehe Abschnitt III, 2). Daraus erklart sich, dafi 
Betriebswirtschaften mit maschineller Produktion hOhere Unkostensatze 
je Lohdeinheit bzw. Leistungseinheit haben als Betriebswirtschaften, 
die vorwiegend mit der Hand produzieren; eine Tatsache, die haufig zu 
MiG.verstandnissen und Fehlurteilen beziiglich der Wirtschaftlichkeit 
beider Produktionsmethoden fiihrt. 

In der Erkenntnis, dafi die Unkosten unter dem Einflufi der ie
weiligen Standortsbedingungen stark variieren, haben einige Organi
sationen ihre Unkostenrichtsatze fiir Stadt- und Landbezirke und inner
halb dieser nach Grofienklassen abgestuft berechnet. 

Der Einwand, dafi die Aufstellung von kalkulatorischen Richtlinien 
den Handwerker eher zur Nachlassigkeit als zur Verbesserung seiner 
Betriebsfiihrung erziehe, mag in Einzelfallen berechtigt sein. 1m ganzen 
darf man jedoch sagen, dafi derartige Richtlinien, besonders wenn sie in 
der oben geschilderten vollkommenen Form veroffentlicht werden, und 
die dar in angegebenen Daten nur bei rationeller Betriebsfiihrung erziel
bar sind, das Kalkulationswesen des Handwerks fordern und auch 
bereits nachweislich gefOrdert haben. Andererseits mull man aber auch 
zugeben, da.ll die Preispolitik des Einzelhandwerkers und seiner Organi
sationen nicht immer nach okonomisch richtigen Gesichtspunkten er
folgte, insbesondere wenn sie ohne exakte Rechnungsunterlagen ein
geleitet oder gewerbepolitische Motive allzu stark betont wurden. U. a. 
finden sich hierfiir bis heute bei Submissionen und den verwandten Ver
gebungsarten trotz aller beachtlichen Abhilfemafinahmen im ganzen ge
Behan noch zahlreiche Beispiele. Das MiGtrauen der bei einer Sub
mission auftretenden Konkurrenten und Auftraggeber ist im allgemeinen 
noch sehr groG, wenn auch die Reichsverdingungsordnung und lokale 
Verabredungen zwischen Handwerk und Behorden zu kleinen Fortschrit
ten gefiihrt haben. Obwohl die zunehmende Verbesserung des Kalku
lationswesens zu einer Verminderung der SubmissionsmiGstande fiihrt, 
so werden diese doch nicht ganz zu beseitigen sein, da es immer wieder 
Handwerksmeister geben wird, die bewufit als Unterbieter auftreten. 
Die Ansicht, daG eine Submissionskalkulation sich grundsatzlich von 
der Kalkulation bei einer privaten Angebotsabgabe unterscheide, ist 
betriebswirtschaftlich nicht haltbar, wenn auch manchmal die fiir eine 
Submission geltenden Vorschriften eine Gliederung der Kostenaufstel
lung und Preisermittlung fordert, die von der in den einzelnen Gewerbe
zweigen bzw. in den einzelnen Betriebswirtschaften iiblichen Verrech
nungstechnik abweicht. (Beispielsweise auch Verwendung besonderer 
vorgeschriebener Kalkulationsformulare.) Fiir die Zwecke der freihan
digen Verge bung haben sich die zwischen einer BehOrde und einer Hand
werkerorganisation verabredeten Normalpreise, Normalunkosten und 
Normalgewinnsatze im allgemeinen gut bewahrt. Selbstverstandlich 
lassen sich auch in dieser Hinsicht nicht sofort allseitig befriedigende 
Normen aufstellen. Sie werden sich aber gieichfalls durch die Verbesse
rung der Kalkulationstechnik immer mehr vervolIkommnen, insbeson-
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dere wenn die Verabredungen den Veranderungen der jeweiligen Wirt
schaftslage entsprechend elastisch gestaltet werden' weiterhin wenn 
sowohl die Behorde als auch die Handwerkerorganisationen ike Be
schliisse frei von ieglichem Mifitrauen auf einwandfreien Kalkulations
daten aufbaut. 

D~e haufig geauIlerte Ansicht, daIl der Aufstellung von Richtpreisen 
und Rlchtsatzen im Handwerk monopolistische Tendenzen innewohnen 
und die kollektive Preispolitik mancber Gewerbezwaige der durch Kartelle 
geiibten nicht unahnlich sei, wurde nicht allgemein bestatigt. Die Preis
bildung des Handwerks ist-trotz gewisser ortlicher Vereinheitlichungen 
den Gesetzen des freien Marktes unterworfen; die Preise bewegen sich 
nach den angestellten Beobachtungen in durchaus normaler Hohe. Man 
darf sogar annehmen, daIl in manchen Gewerbezweigen die Nutzenspanne 
(siehe Abschnitt V) unter dem Durchschnitt liegt, da die Einkommens
verhaltnisse einer groIlen Zahl von Handwerkern sich im Vergleich zur 
Vorkriegszeit verschlechtert haben. Wenn die Preisbildung des Hand
werks haufig unelastisch ist, so liegt das nur teilweise in der nach 
Stabilisierung tendierenden Preispolitik der Organisationen begriindet, 
mehr jedoch in der Tatsache, daIl die Bindung an die auf verhaltnis
maIlig lange Sicht festliegenden Lohntarife und Materialpreise manche 
handwerkliche Betriebswirtschaft in ihrem Streben nach Marktan
passung behindert. 

Die in den Kalkulationen geiibte Bewertung der Materialien, Hilfs
stoffe und Waren ist haufig iIikonsequent und wirkt sich fiir die 
handwerkliche Betriebswirtschaft meist nachteilig aus. Es besteht 
grundsatzlich die Neigung, so lange dem Tagespreis zu folgen bzw. einen 
Auf trag abzulehnen, als dieser unter den vom Handwerker bezahlten 
EiIikaufspreis gesunken, und den EiIikaufspreis anzusetzen, wenn der 
Tagespreis dariiber hinaus gestiegen ist. 1m letzten Falle glauben 
manche Handwerker, besonders wettbewerbsfahig zu sein, ohne zu iiber
legen, daIl die IIikonsequenz im Wertansatz fUr sie nur Verluste, aber 
keine Gewinne aus -den Preisveranderungen bedeutet. Infolge ent
sprechender Aufklarungen sind auch m dieser Hinsicht schon Besse
rungen eingetreten; sie ergeben sich auch von selbst mit fort
schreitender Ausgestaltung der EiIikaufsgemeinschaften, die fiir den 
Handwerker das Risiko der Marktpreisveranderungen iibernehmen und 
ibn von der Haltung groIlerer Lagerbestande entbinden. 

Die Einfiihrung besonderer Formulare zur Erleichterung der kal
kulatorischen Arbeiten hat beachtliche Fortschritte gemacht. Kalku
lationsformulare (Durchschriften von Montage-, Arbeitszetteln usw.) 
sind dem Konsumenten gegeniiber indirekte Werbemittel, wenn beispiels
weise aus ihnen die Dauer der im Hause ausgefiihrten Arbeiten, die 
dazu verbrauchten Materialien und ZubehOrteile ersichtlich sind. 

Die in den vorstehenden Ausfiihrungen geschilderten Anforderungen, 
die ein geordnetes Kalkulationswesen an den Handwerker stellt, sind 
nur dann erfUllbar, wenn zwischen Gemeinschaftsstelle und handwerk
licher Betriebswirtschaft eiM harmonische Aufteilung der zu leistenden 
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Arbeiten erfolgt. In der kleinen und mittleren Betriebswirtschaft is1> 
der Ausgestaltung der Selhstkostenrechnung eher eine Grenze gesetzt 
als in grofieren Einheiten, so daB schon zur t)"herwindung dieses Hinder
nisses die Gemeinschaftsarbeit unerlafilich ist; Die grofien Anstren
gungen, die von seiten der Interessenvertretungen, Organisationen. 
Fachzeitschriften usw. wie auch von vielen tuchtigen Handwerksmeistern 
selbst gemacht werden, haOOn in der Nachkriegszeit zu wesentlichen 
Verbesserungen im Kalkulationswesen des· Handwerks gefiihrt. 

Zum Schlusse dieses Ahschnittes uber Kalkulation ist noch ~ 
sonders darauf hinzuweisen, daB durch die Tatigkeit des Deutschen 
Randwerksinstituts und seiner Bezirksstellen auch das Kalkulations
wesen eine nachweisbare Forderung erfahren hat. Einmal dadurch, dill 
.die gesamten RationalisierungsmaBnahmen zu einer Kostensenkung 
und Leistungssteigerung und damit zu einer Verbesserung der Kalku
lation als Grundlage der Preis- und Erfolgsbildung beigetragen hahen, 
zum anderen dadurch, dafi das Institut eine Verbesserung der Technik 
der Kalkulation anstrebt. 

c) Die bet r i e b s w i r t s c haft Ii c h eSt a tis t i k. Die in 
den letzten Jahren baufig aufgeworfene Frage, ob die betriebswirtschaft
liche Statistik auch im Handwerk anwendbar sei, kann grundsatzlich 
OOjaht werden. Die 'O'OOrnahme der statistischen Arbeiten durch eine 
Gemeinschaftsstelle ist allermngs in noch weiterem Umfange als auf 
dem Gebiete der Buchhaltung und Kalkulation notwendig, da in der 
kleineren und mittleren Betriebswirtschaft die fur diese ArOOiten aufzu
wendende mittelbar produktive Arbeitszeit des Meisters oder seiner 
Hilfkrafte eher kosten- als erfolgsteigernd wirkt. Die Ausfiihrung durch 
eine Gemeinschaftsstelle (als Sonderabteilung einer Buchstelle, einer 
Innung, einer Genossenschaft usw.) gestattet auch eine viel breitere 
Auswertungsmoglichkeit der Statistiken, als wenn die Aufzeichnungen 
ausschliefilich in den !deinen und mittleren Handwerksbetriebswirt
schaftenerfolgen. NeOOn dieser Gemeinschaftsstatistik bleiben jedoch 
den einzelnen Betriebswirtschaften bestimmte statistische Arbeiten vor
behalten, die fur die laufende Betriebsfiihrung unentbehrlich sind. Die 
Beobachtung lehrt, dafi ein grofier Teil dieser statistischen Arbeiten 
oline Mehrbelastung durchgeffihrt werden kann, wenn die huchhalte
rischen und kalkulatorischen Aufzeichnungen in der Weise erfolgen, 
daB sie zwangslaufig fur statistische Zwecke ausgewertet werden konnen 
(Lohnstatistik, Unkostenstatistik:)1). Es bedarf hierzu nur einer ent
sprechenden Kontierung und Spaltenfuhrung und einer Systematisierung 
des zu verarbeitenden Zahlenmaterials. Auch die fur die technische und 
kaufmannische Verwaltung erforderlichen Formulare und ahnlichen Hilfs
mittel (Lagerbuchhaltung, Lohnliste, Unkostenverteilungsbogen, Ar
beitszettel usw.) konnen bei entsprechender Gestaltung statistische 
Unterlagen liefern. Wenn auch die betriebswirtschaftliche Statistik im 
Handwerk noch am Anfang ihrer Entwicklung steht, so darf doch nicht 

1) Miiller, Dr. H. S., Die Statistik in "Die kaufmannische Fiibrung des Hand
werksbetriebes". Verlag Reinhold Wichert, Verlagsanstalt Soll und Haben, 
Berlin 1929. 
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ubersehen werden, dafi es heute bereits eine beachtliche Zahl von Hand
werkern gibt, die statistische Aufzeichnungen machen und sie mit Er
folg auswerten. 

Fur die Zwecke des Betriebs- und Zeitvergleiches ist die Durch
fuhrung statistischer Arbeiten durch Gemeinschaften unerlafilich· 
eine Erkenntnis, die immer mehr in den Kreisen des Handwerk~ 
und seiner Organisationen durchdringt. V orwiegend sind hierfur die 
Buchstellen zu gewinnen, die zum Teil auch schon ihren Aufgaben· 
kreisin dieser Richtung ausgedehnt haben. Soweit sich die Ent,. 
wicklung der Einzel- und Gemeinschaftsstatistik im Handwerk uber
sehen Hifit, kann man feststellen, dafi sie noch eines systematischen 
Aufbaues und einer Zusammenfassung der einzelnen Auswertungsergeb
nisse in Zentralstellen sowie· einer Verknupfung mit anderen statisti
schen Arbeiten (Berufsstatistik, Konjunkturstatistik usw.) bedarf. 

d) D a s Bud get de r han d we r k I i c hen Bet r i e b s
wi r t s c h aft. Dieser in neuerer Zeit in Literatur und Praxis syste
matisch gepfl.egte Zweig des betrieblichen Rechnungswesens ist bis ietzt 
in Handwerksbetriebswirtschaften noch nicht beobachtet. worden. Die 
Untersuchungen beweisen jedoch, dafi die Aufstellung von Jahresvoran
schlagen (Betriebshaushaltsplanen, Wirtschaftsplanen, Budgets) auch 
fUr diese ein wertvolles Instrument der BetriebsfUhrung sein kann. 
Vorlaufig ist es jedoch geboten, nur die grofieren Betriebswirtschaften 
des Handwerks auf diesen wichtigen Zweig des Rechnungswesens hinzu
weisen, da fur die kleinen und mittleren erst festgestellt werden mufi, in 
welchem Umfang und in welcher Gliederung die Aufstellung von Be
triebshaushaltsplanen am zweckmafiigsten erfolgt. Die produktions
technischen Eigenarten der einzelnen Gewerbezweige gestatten auch fUr 
dieses Gebiet des Rechnungswesens keine schematische Behandlung oder 
die Kopierung der fUr industrielle Betriebswirtschaften geschaffenen 
Wirtschaftsplane in verkleinertem Mafistab. - Soweit sich heute schon 
iibersehen lafit, wird das handwerkliche Budgetwesen wie die betriebs
wirtschaftliche Statistik vomehmlich ein Betatigungsfeld fur Gemein
schaftsstellen werden. Das bei ihnen zusammenstromende Material 
(Buchhaltungen, Kalkulationen, Statistiken, Konjunkturbeobachtungen) 
aus Betriebswirtschaften der verschiedensten Art ermoglicht· es, dieses 
Gebiet ohne wesentliche Mehrbelastung umfassend zu pfl.egen. 

e) Die Werbung. Die innere Verbundenheit des Handwerks
meisters mit seinem Werke bedingt, dafi man in die Betrachtung der 
handwerkliChen Reklame auch die den technischen und ·wirtschaft
lichen Tatigkeiten des Meisters und seiner Hilfskrafte immanente Werba
kraft einbeziehen mufi. 1m Bereiche der handwerkliChen Werbung haben 
sich nun insofem bemerkenswerte Wandlungen vollzogen, als sich der 
Handwerker in zunehmendem Mafie auch der Mittel und Methoden be
dient, die die RekIame der Gegenwart besonders charakterisieren. Die 
Notwendigkeit der Reklame (wie der Verkaufskunst und Kundenpfl.ege) 
wurde vor mehreren Jahren von einzelnen tuchtigen Handwerkem er
kannt, deren Mafinahmen und Erfolge zahlreiche Mitlaufer auf den Plan· 
riefen. Eine bewufite, systematische Pfl.ege und Anwendung moderner 
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Werbema-llnahmen ist allerdings erst in den letzten Jahren wahrzu
nehmen. In welchem Umfange heute im Handwerk die verschiedenen 
Mittel und Method~n der Werbung angewandt werden, wurde durch Er
hebungen in Stadten verschiedener GroUen festzustellen versucht'). 

Die Schaufensterreklame wird von den einzelnen Gewerbczweigen 
ihrer Eigenart entsprechend in verschiedenem MaGe angewandt. 1m all
gemeinen besitzen dieienigen handwerklichen Betriebswirtschaften, mit 
denen eine besondere Verkaufsstelle verbunden ist, auch fast ausnahms
los Schaufenster, die zu Werbezwecken ausgenutzt werden. Aus der 
oben erwahnten Zunahme der Verknlipfung von Wel'kstattenbetrieb mit 
Laden (siehe Abschnitt I, 2 c) ergibt sich, daB damit das Schaufenster 
auch fUr den Handwerksbetrieb selbst als Werbemittel an Bedeutung ge.. 
winnt. In zunehmendem MaBe ist das Schaufenster auch in solchen Ge
werbezweigen zu finden, die keine Lagerprodukte erzeugen, sondern nur 
bereits verkaufte Gegenstande zu Werbezwecken ausstellen. (Beispiele: 
Schneider, Dekorateure, Tischler, MaGschuhmacher.) Durch die von Or
ganisationenveranstalteten Schaufensterwettbewerbe soIl die systema
tische PHege dieses Werbemittels gefordert werden. Eine Untersuchung 
liber den Anteil der Handwerkerschaufenster und Firmenschilder an 
der Gesamtheit der Schaufenster und Firmenschilder in flinf StraBen
gruppen, die nach abnehmendem Passantenverkehr abgestuft wurden, 
ergab, daG mit fallender Verkehrsfrequenz der Anteil der Handwerker
schaufenster an der Gesamtzahl wachst. Hierin ist, abgesehen von del 
Tatsache, daB die Laden del' Backer und Metzger als stets absatz
orientierte Betriebswirtschaften sich ziemlich gleichrnaBig liber das 
Stadtbild verteilen, ein Beweis daflir, zu sehen, daB manche Handwerks
betriebswirtschaften die Absatzorientierung aufgegeben und ihren Stand
ort in Bezirke mit niedrigen Mieten verlegt haben. (Siehe Abschnitt II.) 

Das Inserat wird vom Handwerker als Werbemittel in viel gerin
gerem Ausma.Ge als von anderen Wirtschaftsgruppen benutzt. Dell 
graB ten Teil der beobachteten Handwerkerinserate weisen die ZeitungeIJ 
der Mittelstadt auf; in der Kleinstadt werden vor allem die Vorteile del 
Sonntagsanzeige ausgenutzt; den geringsten Anteil haben die Hand
werkerinserate in den Zeitungen der GroBstadt. Die einzelnen Ge
werbezweige sind verschieden, stark beteiligt; sie ordnen sich nach dem 
Wert ihrer Waren und del' Dringlichkeit del' Bedlirfnisse, deren Befrie
digung sie dienen. 

1m ganzen gesehen befindet sich die Entwicklung des handwerk
lichen Werbewesens noch im Anfangsstadium, was sich auch darin 
auBert, daB in der groBen Zahl der durchgesehenen, tiefgegliederten 
Selbstkostenrechnungen2

) der verschiedenartigsten Gewerbezweige und 
Betriebswirtschaften unter den Unkosten besondere Reklamekosten nur 
in seltenen Ausnahmefallen enthalten waren. Haufiger sind sie in den 

1) Sieber, Gotthold. "Die Reklame des Handwerks", Diplomarbeit, Mannheim. 
2) Immerhin besteht die Mliglichkeit, dall in Einzelfallen Reklamekosten unter 

anderen Bezeichnungen bzw. unter einem Sammelbegriff (Biirokosten, Vertriebs· 
spesen) enthalten sind. 
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Normal- und Richtkalkulationen der Organisationen zu tinden, wodurch 
der Handwerker an die Notwendig"keit der Werbung erinnert wird. 

Die Besonderheit der handwerklichen Betriebswirlschaft und ihre 
vielfaItigen Erscheinungsformen selbst innerhalb der .einzelnen Gewerbe
zweige gestatten es nicht, dall man einfach die Reklame anderer Wirt
schaftsgruppen kopiert oder sie system- und planlos betreibt. AuEer
dem sind viele kleinere und mittlere Betriebswirtschaften wirlschaftlich 
iiberhaupt nicht in der Lage, kostspielige Werbemittel zu beschaffen und 
die erforderlichen WerbemaEnahmen einzuleiten. Diese Tatsachen 
haben zahlreiche Organisationen veranlaEt, auch das Gebiet der Wer
bung auf dem Wege der Gemeinschaftsarbeit zu pflegen. Dies geschieht 
in zweifacher Form; einmal durch Beratung des Einzelhandwerkers, der 
auf eigene Rechnung Werbemittel beschaffen und WerbemaEnahmen ein
leiten will, und zweitens, indem die Organisationen selbst die sogenannte 
Gemeinschaftsreklame vomehmlich durch Plakate, seltener mittels 
Wurfsendungen, Ausstellungen (auch die von Gewerbeforderungsein
richtungen, Schulen usw. veranstalteten Ausstellungen von Schul
leistungen sind als WerbemaEnahmen anzusehen), Veroffentlichungen, 
Filmen usw. pflegen. 

Die Genleinschaftsreklame1
), die bei geringer finanzieller Belastung 

der einzelnen Betriebswirtschaft die typischen Eigenarten und V orziige 
des Gewerbezweiges nachdriicklich hervorhebt, macht jedoch die Wer
bung der einzelnen Betriebswirlschaft nicht iiberfliissig (siehe Ab
schnitt IV, 3). 

Erst nach einer - bereits eingeleiteten - wissenschaftlichen 
Durchdrin/!:ung des handwerklichen Werbewesens sowohl nach seiner 
wirtBchaftlichen als auch nach seiner kiinstlerischen und psychologischen 
Seite hin, wird es moglich sein, ein endgUltiges Urteil dariiber abzu
geben, unter welchen Voraussetzungen die neuzeitlichen Werbemittel mit 
Erfolg in den Dienst der rationellen Betriebsfiihrung des Handwerkers 
gestellt werden konnen. 

f) Allgemeine VerwaItungstatigkeit und biiro
te ch n i s che 0 r g ani sat ion. Nebenden Gebietendes Rechnungs
wesens und der Werbung sind noch einige andere Aufgaben im Rahmen 
der Verwaltung zu pflegen. Die Erfiillung der Steuer- und Abgabe
pflichten, die an Zahlund an Haufigkeit der Termine ~eniiberder 
Vorkriegszeit bedeutend zugenommen haben, stellt an den Handwerker 
in verwaItungstechnischer Hinsicht Anforderungen, denen er haufig nicht 

1) Es konnten bis jetzt in folgenden Gewerben Kollektivreklamema.Llnahmen 
beobachtet werden: 

Bicker, 
Buchbinder, 
Friseure, 
Goldschmiede, 
Konditoren, 
Kiirschner. 
Maler, 

Photographen, 
Schirmmacher, 
Schneider(innen), 
Schuhmacher, 
Tischler, 
Uhrmacher, 
Fleischer. 
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ganz gewachsen ist. Den Darlegungen fiber die steuerliche Belastung 
des Handwerks (siehe Teil E) ist yom verwaltungstechnischen Stand
punkt noch folgendes hinzuzufiigen. Die Belastung ist dadurch bOber, 
als in den iiblichen Berechnungen nachgewiesen wird, dafi infolge der 
Durchfiihrung der Berechnungen, der Orientierung fiber die Steuer
gesetze, der Wahrnehmung der Steuertermine, des Ausfiillens von 
Steuererklarungen, der" Leistung von Zahlungen USW., die mittelbar pro
duktive Arbeitszeit, fUr die im Regelfall der Meisterlohn zugrunde zu 
legen ist, bedeutend vermehrt wird. Unter Einbeziehung der Verwal
tungsarbeiten, die durch die sozialen Abgaben usw. entstehen, kann bei 
vorsichtiger Schatzung in einem mittleren Betrieb ein voller Arbeitstag 
des Meisters je Monat hierffir in Ansatz gebracht werden. 

mer den Zusammenhang zwischen Buchhaltung und Steuer ist 
oben (siehe Abschnitt IV, 4 a) bereits berichtet worden. An dieser 
Stelle sei nur erwahnt, dafi sowohl die Interessenvertretungen und 
Organisationen, als auch die Buchstellen auf dem Gebiete des Steuer
wesens dem Handwerkerwertvolle Unterstiitzung leisten. Zahlreiche 
handwerkliche Zeitschriften bringen neben Aufsatzen fiber die recht
lichen Grundlagen und die zweckmafiigste Erledigung der einzelnen 
Steuerverpllichtungen allmonatlich einen Steuerterminkalender, der auf 
alle wichtigen Daten aufmerksam macht. Die Buchstellen, die 
Steuerberatungsstellen der Interessenvertretungen und Organisationen 
beraten den Handwerker im einzelnen und nehmen seine Interessen bei 
der FinanzbehOrde wahr. Die Vorteile, die ihm aus dieser Gemein
schaftsarbeit erwachsen, sind nicht nur Zeit- und Kostenersparnisse. 
sondern hiiufig auch unmittelbar materieller Art. indem durch sac.h
gemafie Einsprfiche gegen zu hohe Steuerveranlagungen Ermiifiigungen 
erzielt werden konnen1

). 

Der Erledigung der Korrespondenz, dem Ausschreiben von Rech
nungen, Quittungen usw. wurde im Handwerk frfiher wenig Beachtung 
geschenkt. Die Erkenntnis, dafi auch diese, scheinbar unwichtigen Dinge 
Mittel einer wirtschaftlichen Betriebsfiihrung des Handwerkers sind 
und gleichzeitig billige Werbemittel darstellen, hat zu nachweisbaren 
Verbesserungen geffihrt. Wie friiher schon erwahnt (siehe AbschnittIII, 
2) lafit die Regelung des Kredit- und Zahlungsverkehrs noch manche 
Wiinsche ofTen. Immerhin sind trotz der Ungunst der allgemeinwirt
schaftlichen Verhiiltnisse beachtliche Fortschritte erzielt worden, die 
zwangslaufig durch die Besserung in der Verwaltung der handwerklichen 
Betriebswirtschaften sowie durch die Tatigkeit der Gemeinschaftsein
richtungen erreicht wurden. Die Zahl der Handwerker, die heute 
die Rechnungen sofort nach Erstellung der Leistungen ausfertigen, 
in regelmafiigen Zeitabschnitten Mahnungen versenden, und so urn die 
Aufrechterhaltung ihrer L i qui d ita t besorgt sind, ist im Zunehmen 
begrifTen. Es mu.G aber betont werden, dafi heute noch viele Hand
werker aus unverstandlichen Grfinden die Organisation des bargeld-

I) Dickerhoff: Dr. P.: Die Bedeutung der hauptamtlich verwalteten Innungs
ausschiisse fur das organisierte Handwerk. Dissertation, Koln 1926, S. 65. 
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losen Zahlungsverkehrs nicht benutzen. Dadurch entziehen sie nicht nur 
den Kreditgenossenschaften, Mittelstandsbanken usw. sehr bedeutende, 
im Handwerk umlaufende Kapitalstrome, ,sondern schmalern durch 
mangelhafte Kassen- und Kreditdispositionen auch ihren eigenen 
Ertrag'). 

. Zur wirtschaftlichen Durchfiihrung alier Verwaltungs~tigkeiten 
smd entsprechende Arb e its plat z e 2) und Arb e its mit tel 
(Biiromobel, Karteien, Registraturen, Planschranke, Schreib- und 
Rechenmaschinen usw.) erforderlich. Auch in dieser Hinsicht sind Wand
lungen festzustellen, da man selbst in kleinen Betriebswirtschaften in 
steigendem Malle die Notwendigkeit derartiger Einrichtungen erkennt. 
Die Umstellungen auf zeitgema.ae betriebswirtschaftliche Verwaltung 
sind geeignet, die Meinung, da.a der Handwerker keine geordnete und 
iibersichtliche Geschaftsfiihrung habe, und das daraus entstehende Mill
trauen besonders von seiten der Industrie und der Behorden zu zer
streuen. Sie besitzen daher auch eine werbende Wirkung. 

1m Rahmen der betriebswirtschaftlichen Verwaltung kommt der 
Pro d u k t ion s reg u lie run g8), insbesondere der Wahrnehmung 
der Termine, die mit der Kundschaft verabredet sind, ein bedeutsames 
Gewicht zu, wie allerdings von seiten des Handwerks nochnicht ge
niigend erkannt wird. Die Beobachtung zeigt, da.a in zahlreichen Fallen 
die nicht zu leugnende Unzuverlassigkeit des Handwerkers in der Ein
haltung zugesagter Termine den Anla.a zur Bildung von privaten und 
(lffentlichen "Regiebetrieben" gegeben hat, die die eigenen vertraglich 
festgelegten Lieferfristen sicherstellen und den reibungslosen Ablauf 
der werkeigenen V organge gewahr leisten sollen. Die Klagen breiter 
Konsumentenschichten tiber das Handwerk richten sich gleichfalls haufig 
weniger gegen Preis und Quali~t der Leistungen als gegen 
die Nichteinhaltu.ng verabredeter Termine. Solange dieser nicht zu. 
unterschatzende Storungsfaktor nicht beseitigt wird, ist auch eine 
erfolgreich tatige Produktions- bzw. Lieferungsgemeinschaft nicht 
denkbar. Es ist iedoch hervorzuheben, -dafi man in steigendem Mafie' 
eine Besserung auf diesem Gebiete wahrnehmen kann" da man die 
gro.ae werbende Kraft piinktlicher Termineinhaltung erkennen lerot. 

1) "Zur Betriebswirtschaftslehre im Schneidergewerbe." Betriebsfiihrung, 
Jahrg. 1929, Nr. 1. 

I) Fleege -Althoff, Dr. Fritz, "Arbeitsplatzgestaltung". Betriebsfiihrung 
Jahrg. 1929, Heft S, 5 und 6. 

. 8) Koslow sky, W.: Produktionsregulierung im Handwerk. Betriebsfiihrung, 
Jahrg. 1929, Heft 2. 
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V. A b s c h nit t : 

RentabilitaP) 

Die Frage nach der Rentabilitat handwerklicher Betriebswirt
schaften kann nicht in der gleichen Weise beantwortet werden wie fiir 
die Kapitalgesellschaften. Die Zahl der fiir die Ermittlungder Renta
bilitat zur Verfiigung stehenden Bilanzen reichte nicht aus, um eine 
wahrscheinliche Durchschnittsrentabilitat zu errechnen. Aber seloot 
angenommen, daIl eine solche errechenbar gewesen ware, so hatte sie 
fur die Gesamtbeurteilung des Handwerks nur eine relativ geringe 
Bedeutung, weil die wirtschaftliche Lage der Gewerbezweige und inner
halb dieser der einzelnen Betriebswirtschaften groIle Unterschiede auf
weisen. Bei einer groIlen Zahl von handwerklichen Betriebswirtschaften 
ist die Rentabilitat gleich Null bzw. negativ (Suootanzverlust), was 
schon daraus hervorgeht, daIl das Einkommen ihres Inhabers hinter dem 
eines Industriearbeiters zuriickbleibt. 

Der Vergleich von Rentabilitatsziffern handwerklicher Betriebs
wirtschaften mit denen von Kapitalgesellschaften ist schon deshalb un
moglich, weil bei den zuletzt genannten Unternehmungen die zur Vertei
lung ausgewiesenen Gewinne zugrunde liegen, die im Gegensatz zu den 
Handwerksbilanzen durch allerlei bilanzpolitische Motive und ent
sprechende Bewertungsprinzipien beeinfluIlt sind. Vor allem aber ist 
im Handwerk die auf die Kapitalbasis bezogene Rentabilitatsziffer nicht 
ganz berechtigt, da der Gewinn nicht wie in der kapitalistischen Unter
nehmung eine Funktion des Kapitals, sondern - wenigstens bei der 
groIlen Masse der kleinen und mittleren Betriebswirtschaften - eine 
Funktion der Arbeit ist, wenn auch der Produktionsfaktor Kapital zu 
Lasten des Produktionsfaktors Arbeit im Handwerk an Bedeutung ge
wonnen hat (siehe Abschnitt III). Bemerkenswert ist auch, daIl die Art 
und Weise der Gewinnbemessung in der handwerklichen Kalkulation 
insofern kapitalistischer Natur ist, als man den Gewinn in einem be
stimmten Prozentsatz auf. die Selbstkosten (Selbstkosten = Ausdruck 
des im Leistungsobjekt investierten Kapitals) legt. 

Der in handwerklichen Bilanzen ausgewiesene Gewinn ist auIlerdem 
in vielen Fallen fiir die Rentabilitatsberechnung, auf welcher Basis sie 
auch vorgenommen wird,ungeeignet, weil er baufig Ertragsbestandteile 
anderer BetrieOOeinheiten (Landwirtschaft, Laden, Hausvermietung 
usw.) und manchmal auch noch Aufwandsbestandteile enthiilt. Eine 
iiber diese Frage angestellte Sondererhebung2

) zeigt, daIl in der kalku
latorischen Behandlung der Kalkulationselemente: Meisterlohn,. Zins 
und Gewinn keine Einheitlichkeit besteht, wodurch die Hohe der Selbst
kosten bzw. der Angebotspreise stark beeinfluIlt werden kann. Trotz-

1) Betriebswirtschaftliche Erglinzungen zu Teil E, Abs~hnitt IV. 
II) "Meisterlohn und Gewinn in handwerklichen Betriebswirtschaften". (Unver

IHfentlichte Untersuchung des Deutschen Handwerksinstituts.) 
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dem von zahlreichen Organisationen Richtlinien uber die Hohe des zu 
berechnenden M e i s t e rIo h n e s aufgestellt werden, der je nach Art 
und Umfang der Meisterarbeit unter den produktiven Lohnkosten oder 
den allgemeinen U nkosten zu verrechnen ist, sind immer wieder Kalku
lationen zu beobachten, in denen der Meisterlohn vollig fehlt, ohne daU 
der Gewinnzuschlag zum Ausgleich entsprechend hoher angesetzt ist. 
Oft werden auch der Z ins fUr das Eigenkapital und die R i s i k 0 -

p ram i e nicht mit. beriicksichtigt; mitunter· fehlen auch die A b
s c h rei bun gen. Diese verschiedenartige Berechnung der' Selbst
kosten und Preise und das Auslassen mancher Kostenbestandteile tiiu
schen oft eine Wettbewerbsfiihigkeit vor, die in Wirklichkeit gar nicht 
existiert. Man darf "fohl annebmen, daB, wenn derartige Kalkulationen 
zum Zwecke bindender Angebotspreise aufgestellt werden, nicht nur 
die Einkommensbildung des Handwerkers beeintriichtigt, sondern durch 
mangelhafte Abschreibungen auch die Kapitalerhaltung illusorisch 
gemacht wird. Unterwirft sich der Handwerker den jeweils geltenden 
Marktpreisen, so darf grundsiitzlich angenommen werden, daB bei 
normalen Verhiiltnissen der Erlos den gesamten Aufwand einschlieB
lich Meisterlohn, Eigenkapitalzins, Abschreibungen und Risikopriimie 
zuriickerstattet. Werden jedoch von dem Handwerker in seiner 
Nachrechnung die vorgenannten Kalkulationsposten nicht beruck
sichtigt, so wird er sich uber die Hohe des erzielten Erfolges ver
mutlich ein falsches Bild machen und ein Einkommen annebmen, das in 
der berechneten Hohe nicht vorhanden ist. In der Tat kann man der
artige falsche Edolgsrechnungen im Handwerk hiiufig feststellen, so 
daB die Annahme berechtigt ist, daB erzielte Betriebsuberschusse, Er
sparnisse usw. keinen Kapitalzuwachs, sondern dem Wesen nach reali
siertes Anlagekapital darstellen, auf das bei Neuanschaffungen wieder 
zuruckgegriffen werden muU1

). 

Die fUr die Zwecke der Einkommensteuerveranlagung bekannt 
gegebenen Gewinnsiitze sind fur eine Beurteilung der Erfolgs- und Ren
tabilitiitsverhiiltnisse im Handwerk nicht brauchbar, da es sich hierbei um 
Schemata handelt, die nur durch Schiitzung und hiiufig auch durch 
KompromiB entstanden sind. 

VI. Abschnitt: 

Die betriebswirtschaftlichen Gemeinschaftsll 
einrichtungen ') 

In dem Abschnitt IV, der uber die Wandlungen der betriebswirt
schaftlichen Funktionen berichtet, wurde von Fall zu Fall hervor
gehoben, daB die verschiedenartigsten Gemeinschaften durch Vbernabme 
von Aufgaben, die aus dem Einzelbetrieb ausgesondert werden, ent-

1) ROBle, Karl: Realisiertes BetriebsvermOgen oder Ersparnisse? Betriebs
fiihrung, Jahrg. 1928, S. 63. 

2) ROBle, K., "Die Dbertragung betriebswirtschaftlicher Funktionen auf 
Gemeinschaften". Zeitschrift fUr Handelswissenschaft und Handelspraxis 1929. 
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standen sind. Dabei bleibt es gleichgiiltig, wer Trager dieser Gemein-: 
schaft ist; entscheidend ist vielmehr, ob dem Einzelhandwerker aus der 
Gemeinschaftsarbeit wirtschaltliche Vorteile erwachsen bzw. ob die 
Lebensfahigkeit seiner Betriebswirtschaft auch fur wirtschaltlich un
giinstige Zeiten bemerkenswert gestiirkt werden kann. Ob die Gemein
schaftsstelle am besten eine dauernde Einrichtung ist oder nur zu einem 
bestimmten Zweck voriibergehend errichtet wird oder als Abteilung 
einer anderen Organisation tiitig ist, kann nur von Fall zu Fall ent
schieden· werden. 

Aus den vorangegangenen Ausfiihrungen diirfte hervorgegangen sein, 
da.B betriebswirtschaftliche Gemeinschaltsarbeit nicht identisch ist mit 
Genossenschaftswesen; die Tatigkeit der Genossenschaft ist nur eine be
stimmte Form derselben. Wenn auch die betriebswirtschaftliche Gemein
scha1tsarbeit, insbesondere das gewerbliche Genossenschaltswesen, nicht 
unmittelbar in die Enquete einbezogen wurde, so mull doch innerhalb 
dieses Berichtes auf die bei den bestehenden Gemeinschaltsstellen beob
achteten Wandlungen hingewiesen werden, soweit diese in einem kau
salen Zusammenhang mit den geschilderten Veranderungen in der be
triebswirtschaftlichen Verfassung des Handwerks stehen. Sowohl nach 
den Vernehmungen als auch nach den Erfahrungen des Deutschen Hand
werksinstituts kann gesagt werden, da.B die Genossenschalt als Dauer
gemeinschaltsstelle trotz verschiedener Zusammenbriiche in den letzten 
J ahren ein wertvolles Instrument im Rahmen der Forderung des Hand
werkS"). Die auftretenden Schwierigkeiten liegen in den meisten 
Fallen nicht an der Unternehmungsform "Genossenschalt", sondern an 
der Unwirtschaltlichkeit der Betriebsfiihrung, an den unzureichenden 
kaufmannischen Fahigkeiten der leitenden Personen, an ungenfigendem 
Aktionsradius, mangelndem Kapital, fehlendem Umstellungsvermogen 
und falschen preispolitischen Ma.Bnahmen. Der Hohepunkt der dem 
handwerklichen Genossenschaltswesen aus diesen Mangeln entstandenen 
Krisen, deren Wurzeln z. T. noch in der Inftationszeit liegen, dUrfte 
iiberschritten sein. Die Genossenschalten und die Stellen zur Wahrung 
ihrer Interessen machen beachtliche Anstrengungen, sich so volikommElD 
wie moglich zu rationalisieren; allerdings entbehrt die Propaganda fUr 
das Genossenschaltswesen haufig noch dar exakten Darstellung der Vor
teile, die der einzelnen Betriebswirtschaft aus der Gemeinschaltsbetati
gung erwachsen. Da.B auch innerhalb der Genossenschalten die Gemein
schaltsarbeit (Zusammenfassung in Zentralgenossenschalten) erheblich 
zur Leistungssteigerung beitragen kann, wird allerdings noch nicht in 
dem arwUnschten Ausma.Be erkannt. 

Zu den bedeutsamsten Wandlungen im Bereiche der handwerklichen 
Gemeinschaltsarbeit zahlt die Ausweitung auf frUber unbekannte 
Gebiete, die z. T. mit den Konzentrationsbestrebungen andererWirt
schaltsgruppen verwandte Zfige aufweisen. Ein abschlie.Bendes Urteil 
fiber diese Erscheinungen kann noch nicht abgegeben werden, da sie in 
. einer Zeit ungiinstiger Wirtschaftsverhiiltnisse entstanden sind und ihr 
Entwicklungsproze1l noch nicht abgeschlossen ist. 
. 1) Droescher, H., Die Genossenschaft als Mittel der Rationalisierung. Betriebs-
fiihrung, Jahrg. 1928, S. 1. 
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E. Die Veranderungen in den AhsatzlII und 
Erzeugungshedingungen 

Es ist ein <anderes Handwerk, auf das die Untersuch~g des Enquete
Ausschusses trifft, als jenes, von dem der Verein fur Sozialpolitik 
30 Jahre vorher durch den Mund Paul Voigts sagte, "daB der Verfall des 
Handwerks wahrscheinlich noch groBer sei, als nach der Berufsstatistik 
angenommen werden musse. Wenn sichl auch noch nicht mit Sicherheit 
sagen lasse, in welchem Tempo sich der weitere Ruckgang des Hand
werks vollziehe, in welcher zahlenmlWigen Starke und in welchen Teilen 
seines ehemaligen Produktionsgebietes es sich schlie.fUich behaupteIi. 
werde, so stehe doch fest, daB es als Betriebsform in der groBen Mehr
zahl der Gewerbe uberwunden sei und daB es auch seine alte Bedeutung 
fur die soziale Klassenbildung groBtenteils verloren habe"1). 

Das UrteH konnte dam:als fur ausreichend belegt angesehen werden. 
Eine Fulle von Einzeluntersuchungen lieB keinen Zweifel daran, daB· in 
der modernen Verkehrswirtschaft die Betriebsform des Handwerks nach 
alter uberlieferter Art nicht zu halten war. Ein ArbElitsfeld nach dem 
anderen ging an die Industrie verloren, mit ihnen wanderten ungezahlte 
Handwerker in· die Fabriken abo War auch die Entwicklung keines
wegs in allen Handwerkszweigen gleich weit vorgeschritten, so schlen 
ihr Verlauf - theoretischunter die Alternative "Handwerk oder 
Fabrik" gezw1i.ngt - fur die kommenden Jahrzehnte hindurch unver
ruckbar vorgezeichnet. Die Kosten fUr die Eingliederung der Industrie 
in die V olkswirtschaft hatte augenscheinlich das Handwerk zu tragen, 
obwohl die Industrie den Rahmen dieser Volkswirtschaft sprengte und 
sie nach allen Richtungen hin ausweitete. 
. Ein Vierteliahrhundert des Aufstiegs verknupfte die . deutsche 
V olkswirtschaft immer enger. mit der Weltwirtschaft.· Unter dem 
Schutze eines rasch ansteigenden AuBeIihandels erstarkte der 
Binnenmarkt.und hob sich der gesamte Volkswohlstand. Bei wachsen
der BevoIkerung stiegen die Gewinne, die Renten, die Reallohne. Die 

1) vgL auch: Heinzig: Das Handwerk im Zeitalter der Untemehmungen, 
Hannover, 1920. - Dethloff: Das Handwerk in der kapitalistischen .Wirtschaft 
(in "Strukturwandlungen der deutschen Volkswirtschaft" Bd. 2), Berhn 1928. '--
N euenhofer: Das Handwerk in der modemen Wirtschaft, Milncben-Gladbach ~928 •• 
- Will: Das Handwerk als Kriegslieferant, Hannover 1928. - Wirtschaftsbenchte 
des Deutschen lIandwerks- und Gewerbekammertages vom 1. Oktober 1928 bis . 
81. Mlirz 1928. - Jahrbuch des deutschen Handwerks 1929, S.79 ff. 
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Bediirfnisse der Konsumenten vermehrten und verfeinerlen sich standig. 
In der Produktion fiihrten technische Fortschritte immer wieder zu 
neuen Verfahren. Die Wechselwirkung zwischen Produktion und Kon
sumtion zog eine unausgesetzte Folge von Wandlungen und Erweite
rungen des Bedarfs nach sich. Daraus ergab sich eine Riickwirkung 
auf das Handwerk insofem, als ibm die Moglichkeit gegeben wurde, 
sich wieder starker in den volkswirtschaftlichen Gang einzuschalten, 
wenn auch nicht immer an der gleichen Stelle wie vordem. Der Ver- . 
drangungsprozell verlangsamte sich in demo Malle, wie technische Fort
schritte, sei es in der Gestalt von Kraft- und Werkzeugmaschinen oder 
in der Form verbesserter technischer Ausbildung der Handwerker, Ein
gang fanden. Diese fiihrten das Handwerk zu hOherer Leistungsfahig
keit, die den steigenden Anspriichen geniigte. Unter den Auswirkun
gen des technischen Fortschrittes, insbesondere bei der Ausnutzung del' 
neuen Lichtr und Kraftquellen entstanden vornebmlich auf den Gebieten 
des Bau- und Verkehrswesens neue Handwerkszweige oder fanden altere 
einen Ersatz fiir geschwundene Aufgaben. 

Seit der Jahrhundertwende erfolgte die Umstellung und Anpassung 
des Handwerks an die kapitalistische Volkswirtschaft unter der 
Fiihrung besonderer Wirtschaftsvertretungen, die dem Handwerk auch 
die wirtschaftspolitischen Grundlagen fiir seine Erhaltung und weitere 
Entfaltung zu sichern versuchten. 1m Zusammenwirken wirtschaftlicher 
und aufierwirtscllaftlicher Krafte wurde das Handwerk fahig, die ihm 
verbliebenen und die hinzukommenden Moglichkeiten seiner Erhaltung 
wahrzunebmen und in der nimmer rastenden Wandlung des Arbeits
gebiets da und dort auch die Grenzen vorzuschieben oder starkeren 
IGegnern auf ein neues Gelande hin auszuweichen. Freilich war es kein 
Aufschwung, der mit dem der anderen Berufsstande zu vergleichen war, 
iaber das Handwerk behauptete sich doch, indem es fUr die im Strom 
,der industriellen Entwicklung fortgeschwemmten Zweige immer neue 
Triebe ansetzte. 

Am Ende dieses Zeitabschnittes stand der Krieg, der vom Hand
werk etwa die Halfte der Betriebsinhaber und zwei Drittel der Gesellen
schaft ins Feld rief. Trotz aufopfernder Frauenarbeit lag bald mehr 
'als ein Drittel alIer Betriebe still. Fiir, die anderen haufte sich die 
Arbeit nach kurzer Labmung, del' Bedarf sowohl der Privatkundschaft 
wie derjenige der Heeresverwaltung stieg sehr bald und mullte mit ver
ringerten Arbeitskraften befriedigt werden. Zwar kamen die Heeres
lieferungen nicht so fort in dem wiinschenswerten Umfange . an das 
Handwerk, vielmehr bedurfte es fiir eine Reihe von Handwerkszweigen 
zunachst einer wirtschaftlichen Organisation, die von den Handwerks
kammern und spater von einigen Fachverband.en.geschaffen wurde, doch 
erreichten sie schon im zweiten Kriegsjahre einen erheblichen Umfangj 
der bis zum Erlall des sogenannten Hilfsdienstgesetzes standig wuchs, 
dann aber in dem Malle abnahm, als Meister, Gesellen und Lehrlinge 
[entweder eingezogen wurden oder in Fabriken der Riistungsindustrie 
abwandern mull ten. Die Ausbildung der Lehrlinge sank mit dem 
Schwund der Rohstoffe und dem wachsenden Zwang, Ersatzstoffe zu' 
verarbeiten, auf einen bisher unbekannten Tiefstand. Manche Lehre 
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blieb unvollendet, weil der Lehrling eingezogen wurde. Werkzeuge 
und Maschinen konnten nicht erneuert werden, die Betriebsstoffe fehiten, 
zuIetzt mangeite es sogar an Ersatzstoffen. 

Nach dem Zusammenbruch im Herbst 1918 ergab sich besonders 
fUr die FeIdzugsteilnehmer eine aullerordentlich schwierige Lage. Sie 
kamen in verOdete Werkstatten zlirUck und hatten Not, fUr den An
fang wieder Werkstoffe und Gerate zu bekommen. Auch die _ Dahei:m
gebliebenen, die sich vielfach ganz umgestellt hatten, sahen sich vor 
veranderten Verhaltnissen. Noch gaiten die strengen Vorschriften Uber 
die Kriegswirtschaft, es kamen die Bestimmungen Uber die Demobil
machung, deren Zweck es war, Millionen erwerbsfahiger Manner wieder 
in Arbeit und Brot zu hringen und die verfUgbaren Rohstoffe so gut. 
wie moglich zu verteilen. Mit der Lockerung der Zwangswirtschaft! 
und der Offnung der Grenzen kam eine Zeitreger' Beschaftigung fUr die' 
Nahrungsmittelgewerbe, im geringeren Grade fUr die Bekleidungs-, Bau
und Baunebengewerbe. Einen eigenartigen Aufschwung erlebte das, 
Konditorhandwerk dank des Heillhuilgers nach SUlligkeiten, -in einem' 
abgeschwachten Malle zogen auch das Backer- und Fleischerhandwerk 
Nutzen aus den Veranderungen in der Nachfrage, die auf die langen 
Entbehrungszeiten folgten. Bald 'aber setzte die Geidentwertung 
der wirtBchaftlichen Tatigkeit und der Kapitalerhaltung wie der 
Kapitalhildung ein Ziel. Die Flucht in die Sachwerte -lie.a zwar kaum 
Arbeitslosigkeit aufkommen, doch litt das Handwerk ganz aullerordent
lich unter den Zahiungsunsitten, gegen die es sich im Gegensatz zu 
seinen V orlieferanten kaum zu sichem vermochte. Mit demEnde der . 
Inflation schwanden meist die letzten Betriebskapitalien. Soweit das 
Vermogen in Sachwerten, auch in GrundstUcken angelegt war, blieh es 
zum Teil erhalten und ermoglichte den Beginn des neuen Aufbaues. 

Anfang 1924 begann der Aufbau, ein Jahr ging damit hin;die erste 
Grundiage zu festigen. Verhaltnismallig rasch gelangte die grolle 'i 
Masse der Bevolkerung zu einem Einkommen, das ihir die Deckung, 
des dringendsten Bedarfs ermoglichte. So kamenauch die Nahrungs
mittelgewerbe, besonders das Backerhandwerk, rasch wieder in geord~. 
nete Verhaltnisse hinein, die auch eine neue lKapitaibildungge
statteten. Sie wirkte sich besonders in der Verbesserung der Betriebs-' 
und Verkaufseinrichtungen aus. Die ·Versorgung des Reichsgehiets mit 
elektrischem Strom konnte vorteilhaft ausgenutzt werden, niCht minder 
andere Verbesserungen doc techniscllen Ausriistung. Am wenigsten· 
giinstig gestaltete sich die Lage in den Bekleidungsgewerben, wo die 
Preisbildung der Werkstoffe den :Umsatz aullerordentlich einengte. 
Dagegen schuf die wachsende Beschaftigung des Baugewerbes Raum fUr 
die Tatigkeit einer Anzahl anderer Gewerbe, von denen auller den 
Installationsgewerbendie Handwerkszweige der Tischler, Maler, Glaser, 
Tapezierer genannt seien. Einigen Handwerkszweigen erschwerten 
Bedarfswandlungen in der Bauweise den Wiederaufbau. Diese setzten 
einige Handwerkszweige, 'beispielsweise die Bildhauer, Stukkateure und 
andere fast lahm und anderten die Technik in anderen Zweigen, wie 
im Tischlergewerbe, im starken Malle. Die Metallgewerbe gewannen 
durch die fortschreitende Verwendung von Maschinen in der Landwirt-
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schaft und im gesamten Verkehrswesen neue Arbeitsgebiete, sie zogen 
auch zum Teil Nutzen aus der Bautatigkeit, ·wurden indessen durch die 
.Rationalisierungsbestrebungen der Industrie benachteiligt. Das Ar
beitsge'biet der Elektroinstallateure nahm zu, dasjenige der' Mechaniker 
konnte auf die Motorfahrzeuge ausgedehnt werden. 1m iibrigen Bahen 
diejenigen Gewerbe, die nicht dringlichen Bediirfnissen oder gar dem 
Luxus dienen, sich einer voIligen U mstellung des Geschmacks gegen
iiber, die sie, wie z. B. das Buchbinderhandwerk, in Verbindung mit dem 
Ausfall eines Teiles der friiher kulturell fiihrenden SchiChten auf tiefste 
beriihrte. Die Erfolgswirtschaft des Handwerks war im ganzen einem 
verstarkten Steuerdruck ausgesetzt. 

Das Jahr 1926 bringt zwar eine weitere Befestigung der wirt
schaftlichen Grundlagen, aber auch alillerordentlich gespannte Verhalt
nisse auf dem Arbeitsmarkt, wo die Bestrebungen der, deutschen In
dustrie, die Fabrikation auf die neuesten technischen Grundlagen uIil
zustellen, immer fiihlbarer werden, wahrend die Lage der Landwirt
schaft sich weiter verschlechtert. Es fallen die Arbeitsuchenden, deren am 
1. Oktober 1926 rund 2 Millionen gezahlt wurden, nicht in dem Mane 
wie in der Vorkriegszeit als Abnehmer fiir diejenigen Handwerkszweige 
aus, die Verbrauchsgiiter des starren Bedarfs herstellen, weil die Er
werOOlosenunterstiitzung immerhin geniigt, ihn eitPgermaUen zu decken. 
Unter den Arbeitslosen ist eine grone Zahl Handwerksgesellen, und es 
gewinnt den Anschein, als ob seloot gronere' Betriebe des Handwerks 
von,der alten Gepflogenheit abgehen, ihren Stamm tiichtiger Leutein 
flauen Zeiten durehzuhalten, und sie eher der Erwerbslosenfiirsorge iiber
lassen. Versuehe der Reichsregierung, den Preisstand elastiseher' zu 
gestalten und nach Moglichkeit herabzudriieken, wenden sich zunachst 
an das Handwerk. 1m Handwerk IOsen sieh unter dem Druck der Wirt
sehaftskrise wie in der Industrie die im Kiriege und in der Naehkriegszeit 
geschaffenen Wirtschaftsverbande vielfaeh wieder auf. 

In dem Aufsehwungjahr 1927 kann sieh aueh das Handwerk weiter 
erholen, wenn aueh spater als die Industrie, und infolge der inzwisehen 
durchgedrungenen Bedarfswandlungen und des Mangels an Leihgeld 
nieht gleiehma.aig. Soweit das Handwerk Verbrauchsgiiter herstellt 
oder entsprechende Dienstleistungen anbietet, wachst der Umsatz, ohne 
dan sich jedoch die Zahlungssitten heben. Die Not der Limdwirtschaft 
bleibt in ihren Wirkungen auf das Handwerk unverandert. 

Die Jahre 1928 und 1929 haben das Bild nicht mehr stark ver
schoben, nur die Wirkungen der Sozial- und Steuerpolitik auf die 
Erfolgswirtsehaft des Handwerks vertieft. Gleiehzeitig ist der' tech
nisehe Fortschritt weitergefiihrt, aber auch der Kampf um den Markt 
in allen seinen Formen verscharft worden. Der Haufung wirtschaft
heher Macht in Konzernen und Kartellen steht im Bereich des Hand
werks nichts Gleiehartiges gegeniiber, wahrend sich der Taxifgedanke 
in starken Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber verkorpert 
und zu inneren Bindungen des Wettbewerbs fiihrt. 

Wiealle deutschen Berufsstande, so ist auch der des Handwerks 
1in der Naehkriegszeit den starksten Wirkungen politischer, wirtsehaft
ilich-teehnischer und kultureller Art ausgesetzt gewesen, er sieht sich 
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innerhalb der V olksgemeinschaft tiefgehenden sozialen Wandluilgen 
gegeniiber. All das Andert unmittelbar den M8.Il'kt fiir die Erzeugnisse 
und Leistungen des Handwerks, es §.ndert seine Betriebsverhii.ltnisse 
und seine Erfolgswirtschaft. Nicht das Verhii.ltnis des Handwerks zur 
Industrie bestimmt allein seine SteIlung im deutschen Wirtschaftsleben. 
Auch die iibrigen Veranderungen aufiern unmittelbar ihren Einflu.B. 
Wer die Entwicklung des deutschen Handwerks feststellen will, wird I 
sie daher aIle beriicksichtigen miissen. 

t Abschnitt: Die Absatzbedingungen fiir .die Erzeugnisse und 
Leistungen des Handwerks 

1. Das Angebot 

a) Die Art der Erzeugnisse una Leistungen 
Fiir die Erzeugnisse und Leistungen des Handwerks sind in den 

einzelnen Abschnitten iiber den Aufbau der Handwerkswirtschaft Bei
spiele gegeben. Sie lassen erkennen, da.B neben der E r z e u gun g be
weglicher und unbeweilicher Sachgiiter auch deren E r hi a I tun g, Au s -
besserung, Reinigung, Anbringung oder Anpassung 
und schlie.Blich auch per son Ii c h e Die n s tIe i stu n g e n hoherer 
Art zum TAtigkeitsgebiet des Handwerks zu rechnen sind. Wahrend die 
Nahrungsmittelgewerbe, die Verarbeiter der Steine und Erden und 

'einiger NichteisenmetaIle, ferner die Buchdrucker, die Photographen 
und die Vertreter des Kunstgewerbes sich aIlein der Erzeugung von 
Sachgiitern widmen, sind die iibrigen Gewerbe regelma.Big nicht nur 
mit der Erzeugung neuer, sondern auch mit der Umarbejtung und In
standsetzung gebrauchter Giiter beschii.ftigt, wenn auch Ie nach der Art 
der Gewerbezweige und der einzelnen Betriebesehr verschieden. Nur 
in wenigen Handwerkszweigen ist die Insta.il.dsetzung gebrauchter Ge
genstande fast ausschlie.Blich das TAtigkeitsfeld. Diese Beschrankung 
des Arbeitsgebietes liegt entweder, wiebeim Schuhmacherhandwerk, 
am Ende einer IAngeren ungiinstigen Entwicklting, oder die Erzeugung 
neuer Gegenstande ist von Anfang an nicht Sache des Handwerks 
gewesen, wie bei den Installateuren. Die Handwerksarbeit ist bei den 
letzteren Handwerkszweigen vielmehr darauf abgestellt, fabrikmA.Big 
erzeugte Giiter fUr den letzten Gebrauch fertigzumachen, einzupassen 
und anzubringen. Wieder in anderen Handwerkszweigen, so besonders 
im Handwerk der Maler und Farber, die.nt die Tatigkeitausschlie.Blich 
der Erhaltung. von Sachwerten und zugleich den Kulturbediirfnissen, 
ohne da.B neue Giiter erzeugt werden. Unter den Gewerben, die person
liche Dienstleistungen an Personen anbieten, fallt das Handwerk der 
Friseure auf, wahrend die Schornsteinfeger ihre Dienstleistungen an 
Sachen ausiiben, ohne sie zu bearbeiten.·· Sie sind zugleich als Organe 
der Polizeiverwaltung fiir den Feuerschutz anzusehen. 

Das Handwerk erzeugt seine Giiter und Leistungen teila auf Be
steIlung - Bau-, Bauneben-, Bekleidungsgewerbe -, teils fiir deli 
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Markt; sei es fiir eillJln ortlicl:t begrenzten und mit Sicherheitge
schatzten AbIiehmerkreis wie die Handwerkszweige der Biickerund 
Fleischer (Bedarfsdeckung) oder auf Vorrat schlechthin,wie es neuer
dings beispielsweise imMobeltischlerhandwerk, aber auch in anderen 
Handwerkszweigen iiblich geworden ist. Dabei leistet die Angliederung 
eines Ladengeschaftes' regelmaGig schatzbare Dienste. Markt ist in 
der Regel der deutsche Binnenmarkt, sein Umfang reicht urn so weiter. 
je hochwertiger die angebotene Leistung oder das Gut ist, wobei der 
Markt der Leistungsgewerbe regelmaGig kleiner ist als derjenige der 
giitererzeugenden Handwerkszweige. Auch fiir den Auslandsmarkt pro
duiiert iedoch das Handwerk. Spekulative Unternehmungen haben da
gegen im Handwerk meist nur eine kurze Lebensdauer. 

Wenn auch die auf Bestellung gelieferte Arbeit meistens Einzel
arbeit ist, so schlieUt die Handwerksarbeit doch auch Reihenarbeit nicht 
aus. So fertigt das Bautischlerhandwerk mit der zunehmenden Ver
wendung mechanischer Krafte reihenweise Fenster und Tiiren an, aber 
auch andere Handwerkszweige, wie diejenige der Schmiede, Schlosser, 
Stellmacher, Sattler, Schneider und Schuhmacher haOOn bereits in der 
Kriegswirtschaft ihre Fahigkeit bewiese!l, Reihenerzeugnisse in gleich
maGiger AusfiihrUng zu wettbewerbsfahigen Preisen zu liefern. In 
diesem Sinne hat damals die wirtschaftliche Absatzorganisation des 
Handwerks vorteilhaft gewirkt, leider ist sie in der Nachkriegszeit 
nicht erhalten geblieben. 

Die yom Handwerk hergestellten Giiter sind iiberwiegend fertig 
fiir den Gebrauch, dem sie regelmaGig unmittelbar zugefiihrt werden,. 
sei es aus der Werkstatt, dem Laden oder der Baustelle. Nur ein kleiner 
Teil der Handwerkserzeugnisse kann als Halbfabrikat insofern ange
sehen werden, als er weiterer Bearbeitung zuganglich ist, wie etwa das 
Mehl. 

Welcher Anteil der Handwerkserzeugnisse in das Sachvermogen 
des Volkes iibergeht, inwieweit sie volkswirtschaftlich kapitalbildend 
sind, laUt sich nicht zahlenmaUig genau feststellen. Zwar schafft das 
Handwerk nur in einem lbescheidenen Umfange unmittelbares Volks
einkommen im Sinne der Physiokraten, es erzeugt vielmehr groUenteils 
Giiter von kurzer Lebensdauer und solche, die nicht zur weiteren Pro
duktion von Giitern bestimmt sind. Rechnet man aber aIle dem Ge
brauch: dienenden Giiter von langerer Lebensdauer, wie die Gebiiude und 
ihre Ausstattung, die StraUen, die SachwerterhaItung und die Beklei
dung zum Sachvermogen des Volkes, so wird man annehmen· diiden, 
daU etwa ein Viertel bis ein Drittel des Umsatzes in der Handwerks
wirtschaft alljiihrlich in das Volksvermogen iibel'geht1

). 

Die Veranderungen, die gegeniiber der Vorkriegszeit in der Art 
der. Erzeugnisse und Leistungen aus Griinden eingetreten sind, die in 
der Produktionswirtschaft selbst liegen, sind in dem Abschnitt iiber 
die technische Entwicklung des Handwerks behandelt. Es ist lediglich 

I) Fiir 1927 berechnet die Reichskredit A. G. den Zuwachs an Sachkapital, 
besser gesagt an Sachvermligen, wie folgt (siehe FuLln:ote S. 267): . 
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festzuhalten, dall trotz gewisser Verschiebungen innerhalb der Hand
wel)k:swirtschaft die T1i.tigkeitsgebiete des Handwerks durchaus ihre 
Bedeutung erhalten baben, und dall es bemuht ist; sich durch wirt.:. 
schaftlich und technisch zeitgemalle Arbeitsverfahren der Jortschritt
lichen Entwicklung anzupassen. 

b) Die Arbeitsformen 
Die Arb e its for men haben sich im Ilandwerk gegeniiber der 

V orkriegszeit nicht wesentlich geandert. Nach wie vor liefert das Hand
werk Lohn- und Preiswerk auf Grund von Werk-, Werklieferungs- und 
Kaufvertragen. Verschiebungen innerhalb dieserArbeitsformen sind 
hier und da insofern festgestellt, als sich das Handwerk so weit moglich 
bemuht, das Preiswerk an die Stelle des Lohnwerks zu setzen, weil es 
damit die Vorteile des Stoffeinkaufs, der zweckmalligen Stoffverwen
dung, der Abfallverwertung ausnutzen, die Geschaftsunkosten besser 
verteilen und den Ertrag der Werklieferung auf diese Weise erheblich 
steigern kann. Allerdings mussen die Preisschwankungen· der Werk
stoffe dann vom Handwerker getragen werden, wenn er genotigt ist, 
ein Stofflager zu halten. Unter der Voraussetzung einwandfreier Lie
ferung und fachma.nnischer Beratung durch den Handwerker bietetdas 
Preiswerk auch fur die Abnehmerschaft Vorteile, die anscheinend mehr 
und mehr erkannt werden und zum Teil mit der· Steigerung der An
spruche zusammenfallen. Andererseits zwingt die wirtschaftliche Lage 
grolle Teile'der Abnehmerschaft dazu, die Handwerker im Lohnwerk 

Zuwachs: Milliarden 

1. W ohngebiiude . . . . . . . . . 
2. Offentliche und gewerbliche Gebiiude. 
8. Verkehrsmittel . . . . . . . . . 
4. Maschinen. . . . . . • . . . . . . . 
5. Elektrische, Gas-, Wasser-, Tiefbau- und son-

Mark 
8,2 
1,1 
1,9 
1,0 

stige Anlagen 2,2 
6. Hausrat . . . . . . . 1,1 
7. Lagervorrite. . . . . . . . . . . . .;..--:-~1':;:.5_ 

12,0 
Erzielt mit Mitteln: 

aus dem Inland. . . . . . 
·aus dem Auslande. . . . . 

7,6 
4,4 

12,0 

Das gesamte Bau- und Baunebengewerbe ist danach unter den Ziffern 1, 2, 6, 
zllm .Teil 5 un~ 8 angegebenen GegeJ?-sti!.nd~n ~~teiligt. ~chiitzt ~an de!! gesamt~n 
Anteil auf zwel FUnftel, was berechti~ sem diirfte, so 1St damlt wemgstens em 
Anhalt fUr den Beitrag des Handweus zum sachlichen Volksvermogen gegeben. 
Die Bekleidungsgewerbe und die Sachwerterhaltung, Insbesondere der Anstrich, 
sind dabei niclit mitgerechnet. 

Nach der von Wagemann angestellten Berechnung. die von derjenigen. der 
Reichskreditgesellschaft wesentlich abweicht, ist zwar der gesamte Zuwachs nur 
auf 9 8 Milliarden anzunehmen. doch wiirde der Anteil des Handwerks daran im 
VerhHltnis nicht geringer sein und und vomehnilich auf das Baugewerbe entfalien. 

(,,Die statistische Erfassung der Kapitalbildung", Vortrag in der Friedrich
List-Gesellschaft zu Biickeburg, am 26. Oktober 1929.) 
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zu beschaftigen und sich die benotigten Stoffe selbst zu beschaffen, In 
der gleichen Richtung wirkt das Bestreben des Einzelhandf;lls, So. ist 
es im Schneiderhandwerk vielfach iiblich, zugebrachte Stoffe verarbeiten 
zu . lassen, ganz besonders bei den Damenschneiderinnen, die naturgemall 
kein Stoffiager halten konnen, wie es die einschlagigen Handelsgeschli.fte 
zu tun in der Lage sind, Auf dem Lande werden vielfach Maurer- und 
Zimmererarbeit als Lohnwerk ausgefiihrt, und die Berufgenossen
schaften sind genotigt, gegen solche Abmachungen besondere Mall
nabinen zu treffen, 

Neben der Werkstattarbeit tritt die AuJlenarbeit oder Montage 
mit der gleichen Bedeutung auf wie in der Vorkriegszeit, Verschie
bungen sind insoweit festzustellen, als in einzelnen Handwerkszweigen, 
beispielsweise bei den Installateuren, die Aullenarbeit zugenommen hat, 
wahrend. durch Bedarfswandlungen anderer Art die Werkstattarbeit 
eingeschrankt ist, Die Form der Storarbeit findet sich in gegeniiber 
der Vorkriegszeit verringertem Umfange noch bei Schneidern, Schnei
derinnen, Schuhmachern, Sattlern und in etwas anderer Art bei 
Schmieden und Bauhandwerkern, Auf dem Lande hat sich die Stor
arbeit noch in starkerem Umfange erhalten, weil die Naturalverpflegung 
fiir den Landmann vorteilhaft ist, wahrend as ibm an brurem Gelde 
meistens fehlt, In den Stadten ist es indessen fiir die Hausfrauen in 
der Regel leichter, eine Barvergiitung zu zahlen, als die Unkosten und 
Umstande der SWrarbeit auf sich zu nehmen, besonders wenn die Wolm
raume beschrankt smd, Jedenfalls hat die Wohnungsnot sehr zum Riick
gang der Storarbeit beigetragen, ebenso in der Kriegs- und Inflations
zeit der Mangel an Nahrungsmitteln und ihre Teuerung, Es kommt 
hinzu, dall auch die Landbevolkerung iiberall Neigung zeigt, die reichlich 
und billig angebotene Fabrikware (z, B. Schuhe, Konfektion) der Stor
arbeit durch einheimische Krafte vorzuziehen, zumal sich die Vorliebe 
fUr modische Kleidung auch auf das platte Land ausgedehnt hat. Ein 
Teil der in Storarbeit tatigen Handwerker wird mangels ausreichender 
Vorbildung nicht iiberall zu den Vollhandwerkern gerechnet, beispiels
halber die Hausschneiderinnen oder -naherinnen und die Hausschlachter. 
In ihrer Tatigkeit ist gegeniiber der Vorkriegszeit eine Xnderung nicht 
eingetreten. 

Auch die Heimarbeit durch unselbstandige Hausgewerbetreibende 
hat sich fUr Teilbereiche des Handwerks erhalten und an einigen Stellen 
Bogar zugenommen1

). Besonders in den Handwerkszweigen der 
Schneider, Schneiderinnen und Wascheschneiderinnen ist sie in einem 
sehr umfangreichen Malle iiblich geblieben. Aus dem Sattler- (Taschner-) 
handwerk wird berichtet, da.Jl neuerdings Grollabnehmer (Warenhauser) 
gewisse Lederwaren durch handwerksmaJlig ~Usgebildete Sattler und 
Taschner in Heimarbeit als Lohnwerk arbeiten lassen. Es scheint, als 
wenn in Riickbildung der fabrikmaJligen Erzeugung neue Formen des 
Verlagssystems auftauchen, was zum Teil seinen Grund in den bOheren 
Fabriklohnen haben mag. 

I) Vgl. "Die Heimarbeit in der Holzindustrie", Dtsch. Holzarbeiter-Verband, 
Berlin, 1925, ferner Abschnitt I. 2b und Abschnitt I, S. 
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Das !Jegenst~ck .zur Heimarbeit durch unselbstandige Haus-. 
ge.werbet~elbend~. smd di.e sogenannten Regiebetriebell),zu denen sowob! 
Tl~chlerelen, Bottcherelen, Stellmachereien, Buchbindereien der Fa
briken und BehOrden, wie auch die Gutsschmiede der Landwirtschaft 
zu rechnen sind. Es besteht iedoch der Unterschied dall hier nur UIIl

selbstiin~ge Handwerker tiitig sind, wahrend selbstandige Hausge
werbetrelbende zum selbstiindigen Handwerk zahlen, wenn auch die 
Grenze oft recht flussig zu sein scheint. 

Die Mitarbeit des Handwerksmeisters ist wie in der Vorkriegszeit 
iiberwiegend, wenn auch nicht ausschlielllich festzustellen. Sie ist 
regelma.Big auf die kleinen Betriebe beschriinkt, da ein Gewerbebetrieb 
mittleren Umfanges bereits ein so hohes Mall verwaltender kaufman
nischer und aufsichtsfUhrender Tatigkeit verlangt, da.B die ~igene Mit
arbeit des Inhabers in der Werkstatt mehr oder minder ausgesch!ossclll 
ist und er sich darauf beschranken mull, die notigen Anordnungen fUr 
die Arbeit in der Werkstatt und auf den Baustellen zu geben. Die 
Aullenarbeit verlangt mehr Aufsicht, beansprucht aber die personliche
Mitarbeit der Meister in den grolleren Betrieben kaum. . 

Bei aller Bedeutung, die' der Maschinenverwendung2) bei der Wett
bewerbsfahigkeit des Handwerks zukommt, hat sie doch die Arbeits
formen nicht wesentlich verandert. Ihr Anwendungsgebiet ist im Hand
werk begrenzter ala in der Industrie. Sie pflegt nicht so sem an die Stelle 
von Arbeitskriiften zu treten, sondern ist ein Hilfsmittel in der Hand der 
fachtechnisch ausgebildeten Gesellen und Gehilfen, Geren Arbeitsleistung 
sie aullerordentlich zu steigern vermag, denen sie auch anstrengende, 
scliwierige und' zeitraubende Verrichtungen abnehmen kann&). Dadurcb 
hat die Maschine in einer Reihe von Handwerkszweigen die VerkUrzung 
der Arbeitszeit zweifellos ausgeglichen. Es ist nicht festgestellt, dall 
sie zur Freisetzung von Handwerksgesellen in einem betrachtlichen 
Grade beigetragen batte, ebensowenig sind gelernte Krafte durch un-, 
gelernte in stiirkerem Ausmalle ersetzt worden. 

I) Vgl. Absehnitt I, 2, b 1 und b S sowie Abschnitt I. S. 
I) Neben der Verwendnng von Kleinmasehinen, als dem zweifellos wiehtigsten 

teehnisehen Vorgang. verdient die Normnng der Erwii.hnung, obwohl sie sien 
1m allgemeinen noch keineswegs durchgesetzt hat und obwohl aueh sehwer 
zu sagen ist, in welehem Umfange das zukiiDftig der Fallsein wird. In beseheldellem 
Malle hat sie auf die Erzeugnisse einiger Handwerkszweige tells mittelbar, tells 
unmittelbar eingewirkt. Mittelbar konnen diejenigen Wirkungen genannt werden, 
die sieh auf Masehinen oder WerkstoHe des Handwerks beziehen. Es kommen 
beispielsweise in Fra(l'e: die Baustoffe, Baubesehlll.ge, Ausriistungsgegenstinde fUr 
Bauten und Baumasehinen, Dachrinnen nnd AbfluBronre, Holzbearbeitungsmasehinen., 
Rohrleitungen, sanitll.re ,Einriehtungsgegenstii.nde. In den zustii.ndigen Gruppen des 
Deutschen Normen-Ansschusses sind der Deutsche Wirtsehaftsbund ffir das Bau
gewerbe nnd der Reichsverband fUr das Klempner- und Installateurgewerbe vertreten, 
in anderenGruppen wirkt das Handwerk nicht mit. Bedeutsam sind auah die 
teohnischen Vorschriften flir Bauleistungen und diejenigen fUr den Ban und Betrie'" 
von Anlagen zur Ent-- und Bewisserung _ von Grundstiicken geworden. An diesen 
Vorsehrift.en haben die obengenannten Verbande mitgewirkt. Nieht vertreten ist 
das Handwerk in dem NormenaussehuB fUr Koffer, fUr Lichtbllder und Mobel (Bfiro-' 
und Stahlmobel). In den beiden letzten Fallen wird das Handwerk nicht unmittelbar 
von der Normnng betroHen, wohl dagegen flir den Bereieh der Kofferherstellung. 

I) V gl. Abschnitt II. 
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Anders liegt die Sache, wenn Handwerkserzeugnisse fabrikmaUig 
hergestellt werden, wie das beispielsweise bei Hufeisen,. Wagendecken, 
Ketten, Biichsen, Schuhwerk usw. der Fall ist. Allein um diesen Vor
:gang handwerksmafiiger Arbeit durch Fabrikarbeit handelt es Bich 
nicht, vielmehr soIl nur festgestellt werden, da.B die gesteigerte Mit
wirkung der Maschine weder die Eigenschaft der Handwerksarbeit als 
.solche ohne weiteres aufhebt, noch die Zusammensetzung des Personals 
wesentlich beeinflu.Bt. 

2. Die Nachfrage 

a) Der Anteil des Handwerks an der Ausfuhr) 
Wesentlich umfassender als die Veranderungen in der Produktions

wirtschaft des Handwerks sind die Wirkungen, die von der Seite der 
Nachfrage her ausgegangen sind. Hier ist die Ausfuhr zu trennen von 
dem deutschen Binnenmarkt. 

Der Anteil des Handwerks an der Ausfuhr von Fertigwaren ist 
bisher wenig beachtet und zahlenma.Big nicht besonders ermittelt worden. 
Er ist aber keineswegs so gering, wie man gewohnlich annimmt und um
fa.Bt durchweg hochwertige Erzeugnisse, deren Anteil an der Gestaltung 
der deutschen Handelsbilanz ins Gewicht fallt. Man kann mit Recht 
von dem Ertragnis der Ausfuhrgiiter als von. einem urspriinglichen 
Einkommen der beteiligten Handwerker sprechen. 

Der G r e n z v e r k e h r bringt regelmaUig einen nicht unerheb
lichen Austausch von Handwerkserzeugnissen mit sich. Dabei wird 
die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse im Verkehr mit Landern, die ent
weder eine Unterwahrung haben oder mit denen Zollstreitigkeiten be
stehen, stark behindert oder ganz unterbunden. Das gilt zur Zeit 
namentlich fiir den Grenzverkehr mit der Tschechoslowakei, dem Elsa.B 
und Polen. An den Grenzen der wahrungsschwachen Lander leidet 
andererseits das deutsche Handwerk sehr unter dem Wettbewerb der 
Auslander. Es sind besonders in Schlesien die Musikinstrumenten
macher, Stellmacher (Schneeschuhe), Drechsler (Kiichengerate), Biirsten
Und Pinselmacher, Korbmacher - auch an derpolnischen Grenze -
zu nennen. Der auslandische Wettbewerb geht hier ebenso wie an der 
hollandischen Grenze Westfalens fiir die Erzeugung und den Vertrieb 
von Holzschuhen iiber den Rahmen des Grenzverkehrs hinaus. 1m 
Reiseverkehr dringen aus dam Elsa.B und der Tschechoslowakei. vor 
allem auch fertige Kleidungsstiicke ein. Es kommt hinzu, da.B, zumal 
im Osten des Reiches, die riicksichtslose Fiihrppg der neuen Grenzen . 
in anderer Beziehung zu unhaltbaren Zustanden gefiihrt hat. Den 
kleinen und mittleren Stadten ist ein mehr oder minder gro.Ber Teil 
ihres aIten Marktgebietes entrissen, die Bescbaftigungsmoglichkeiten 
des Handwerks und Gewerbes wurden dadurch erheblich verringert. Zu
gleich haufen aich in ihnen die aus denauslandischen Grenzstadten 

\. 

, .' I) Vgl. auch Knoblauch: "Handwerk und Export", in "Das Deutsche Hand-
werksblatt" Heft 4, 1929, Seite 68 fl. . . . . 
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vertriebenendeutschen Handwerker und vermehren den Druck der 
uber dem ganzen Gewerbe laste1f). ' 

pie eigentliche A u s f u h r einschlie.lllich des Veredelungsverkehrs 
(StelDs~uck, Kurschnerei) leidet in der Nachkriegszeit sowohl unter 
den Stelgerungen der Lohne, der sozialen Lasten und der Steuern im 
Reiche wie unter der Zollpolitik der au.llerdeutschen Liinder, unter 
technischen. Veriinderungen und endlich unter der wahrend des Krieges 
und spater entstandenen Eigenerzeugung des Auslandes, die regelmaJlig 
unter giinstigeren Bedingungen arbeitet und auch aus der Abneigung 
vieler FremdvoIker gegen alles Deutsche Nutzen zieht. Es kommt 
hinzu, dall die geschaftliche Organisation der Ausfuhr von Hand
werkserzeugnissen zu WUnschen ubrig IWt. Wahrend das friiher 
nicht so sehr ins Gewicht fiel, macht die mangelhafte Absatzorgani
sation sich bei dem verstiirkten Wettbewerb und den vielfach aufge
tretenen Bedarfswandlungen besonders nachteilig bemerkbar. 

Aus allen diesen Griinden hat die Ausfuhr von Handwerkserzeug
nissen aullerordentlich nachgelassen, sie ist zum Teil voIlig aufgehoben. 
Am meisten scheinen davon die Glasblaser und Glasschleifer yom Thii
ringer Wald (Lauscha), die Waffen- und Kleineisenherstellung (Zella
}{ehlis), das GiirtIerhandwerk (Berlin), das· Feinmechanikerhandwerk 
(Miinchen, Leipzig) betroffen zu sein, aber in der einen oder anderen 
Weise leiden aIle an der Ausfuhr beteiligten Handwerkszweige. 

Unter den heutigen Umstiinden verdienen daher die neueren Be
strebungen einiger Handwerkskammern (Oberbayern, Wiirttemberg, 
Niedersachsen, Westdeutschland), die Ausfuhr der Handwerkserzeug
nisse durch besondere Stellen zu fordern, die grollte Beachtung. Ihre 
Hauptaufgabe besteht darin, Auslandsbeziehungen anzukniipfen, Muster
lager einzurichten und die Verbindung mit den deutschen Dienststellen 
fiir den Aullenhandel aufzunehmen. Eigene geschaftliche Tatigkeit liegt 
ihnen nicht ob. 

Die Handwerkskammer Stuttgart berichtet auch bereits iiber erste, 
Erfolge, die sich auf Ausfuhrauftrage in Beeren-, Obst- und Wein
}lressen, Holzschnitzereien, Speisebestecken, Brillen- und Klemmer
fassungen, Wasch- und Spiilmaschinen, GrabderikmaIern undphotogra
phischen Erzeugnissen beziehen. Als Ausfuhrlander hat sie Litauen, 
Rumanien, Banat, Italien, Amerika, China und Palastina genannt. 
Die Handwerkskammer weist indessen darauf hin, dall sich auf dem· 
Gebiete der kaufmannischen Ausbildung und der Kundenwerbung noch' 
grolle Schwierigkeiten ergeben, da dem Handwerk die Schulung dafiir 
fehlt. Vor aHem wird es auch notwendig sein,' geeignete Prospekte in 
Iremden Sprachen zu verbreiten. Neuerdings hat die Arbeitsgemein
,schaft fiir deutsche Handwerkskultur die Formgebung in einigen Hand
werkszweigen (Keramik, Korbwaren) beeinflu.llt, um die Ausfuhr zu 
erleichtern . 

. . G e g ens tan d e der ~usfuhr sind au.ller den schon. genannten 
Kirchenausstattungen, Altargerate und andere kirchliche Gegens~de, 

I) Vgl. hierz~ Band 1 der 1. Arb~itsgruppe de~ I. Unterausschusses: ~ie Ein
wirkungen der Gebletsabtretungen auf die deutsche Wirtschaft, Verlag E. S. Mittler & 
.Sohn, Berlin SW 68. 
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'Holz- und Elfenbeinscbnitzereien, GIas- und Mosaikarbeiten, Marmor
und Steinarbeiten, Musikinstrumente und Saiten, Eisen- und MetaU
gegenstande, Gold,- und Si!lberschmiedearbeiten, feinmechanisclle, op
tische und chirurgische Instrumente, Mobel, Holz- und Korbwaren, 
Leder- und Textilwaren (z. B. Gobelins), Wirkwaren, Kurzwaren, Be
leuchtungskijrper, Bilderrarnnen, Armaturen, Alfenidewaren. 

Ais ausgesprochenes Veredelungsgewerbe hat neben der Kiirsch
nerei (Leipzig) besonders auch das Steinschmuckgewerbe (Hanau, 
Oberstein-Idar) einen bedeutenden AuslandsumSatz. Auch aus den 
Kammerbezirken Berlin, Hamburg, Miinchen, Weimar, Plauen, Erfurt, 
Meiningen, Koburg und den wiirttembergischen Kammerbezirken werden 
Handwerkserzeugnisse in grollerem Umfange ausgefiihrt. 
. Mittelbar an der Ausfuhr von Industrieerzeugnissen sind die

jenigen Handwerkszweige beteiligt, die fiir die exportierende Industrie 
tatig sind, wie beispielsweise die Lackierer und die Werkzeug
macher. Die letztgenannten exportieren allerdings auch unmittelbar, 
und zwar Scbnaide- und Gewindescbneidewerkzeuge fiir die Schuh~ und 
Leder-, Holzpappe-, Kartonagen- und Blumenindustrie (Bezirk 
Dresden), ferner Stanz-, Druck- und Pragewerkzeuge aus dem Bezirk 
Arnsberg.Die G()ldschlager sind an der Ausfuhr von Blattmetall 
beteiligt, das vor allem im Buchbinderhandwerk, ferner fUr Schriften 
in Grabsteinen usw., fiir Zabnplomben Verwendung findet (Franken, 
Schwaben). Die Holzbildhauer (Wiirzburg) fiihren Figuren und Mobel
schnitzereien aus, die Biirstenmacher. (Dresden) haben friiher einen 
nicht unbedeutenden Export von Maschinenbiirsten fiir Papierfabriken 
und Schleifbiirsten fiir die Schuhindustrie gehabt, besonders nach Rull
land. "Ober Hamburg exportieren u. a. GIasblaser, Segelmacher und 
Musikinstrumentenmacher. 

Auch auf dem Gebiete des Ausfuhrgeschaftes hangt also das Hand
werk eng mit der Industrie zusammen. Diese Beziehungen sind aller
dings nicht leicht zu erkennen und im einzelnen, Zahl urn Zahl, schwer 
nachzuweisen. Sie zeigen aber ehenso wie die eigene Ausfuhrtatigkeit 
des Handwerks, dall es eine besondere Aufgabe der deutschen Handels~ 
politik ist, sich der Forderung der an der Ausfuhr beteiligten Hand
werkszweige anzunehmen, deren durchweg hochwertige Leistungen in 
ihrer Wirkung auf die deutsche Handelsbilanz mehr als bisher bei dem 
der deutschen Wirtschaft auferlegten Zwang zum Export zu wiirdigen 
sind. 

b) Der Markt im Inlande 
So wertvoll auch der Anteil des Handwer~s an der Ausfuhr fiir 

die Handwerkswirtschaft und fiir die. ganze deutsche Volkswirtschaft 
ist, so bedarf es doch keiner Betonung, dall iiber das W ohl und Wehe 
des Handwerks die Lage des Binnenmarktes entscheidet, und· zwar so
wohl die Aufnahmefahigkeit wie die Aufnahmewilligkeit des Marktes. 
Gegeniiber der Vorkriegszeit hat nun sowohl der Kreis der Abnehmer. 
der Marktbereich, wie der sachliche Bedarf sehr bedeutsame Xnderungen 
erlitten, die ihrerseits auf die Produktionswirtschaft erhebliche Ein
fiiisse ausgeiibt haben. Gerade auf diesem Gebiete sind die politischen 
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~d sozialen .Veran~erungen mit wen kulturellen Auswirkungen vieI
IelCht noch eInschneldender gewesen als die wirtschaftstechnische Ent
wicklung. 

Die ~age des. Innenmarktes wird durch die Raumenge Deutsch
l~ds bestimmt .. DIe Kaufkraft des Marktes ist, im ganzen genommen, 
bel starken sozialen Wandlungen und vermehrtem .Kauf will e n ge
schwacht, so da.ll der verkleinerten kaufkraftigen Nachfrage ein star
keres Angebot gegenubersteht. Starke Bindungen selbstgeschaffener Art 
und behOrdlichen Ursprungs hindern den vollen Ausschlag der latenten 
Krafte. Die tiefgehenden Strukturwandlungen sind im wesentlichen 
Begleiterscheinungen und Folgen des Krieges. Zu ihnen treten die 
Wirkungen, die von der J a h res z e it, der K 0 n j un k t u r und in 
geringerem. Ma.lle von der sogenannten Sa is 0 n ausgehen, Nun 
zeichnet sich die Betrjebsform des Handwerks infolge ihrerArbeits
intensitat durch eine verhaltnismanig gro.lle An p 'a s su n g s f a h i g -
k e it aUB, auch' ist die Handwerkswirtschaft zum uberwiegenden Teil 
auf Bed a rf s dec k un g eingestellt, so da.ll spekulative Unter
nehmungen - im Gegensatz zu gewissen Vorkriegserscheinungen auf 
dem Baumarkte - nicht so sehr ins Gewicht fallen. Darin liegen be
achtenswerte Bremswirkungen, insbesondere gegen die Konjunktur
schwankungen. Sie werden durch einen anderen Umstand verstarkt:· 
Der arbeitsintensive Charakter des Handwerksbetriebes trat in der 
Vorkriegszeit noch mehr hervor als heute, da die Sachkrafte eine dauernd 
wachsende Rolle spielen. Das Kapital vertrug friiher - wenigstens 
nach Ansicht der Inhaber- regelmanig 'nur eine begrenzte Ausdehnung 
im Betriebe. Daher wui-den jenseits der als. angemessen' empfundenen 
GrenzeVberschusse. vielfach nicht im Betriebe angeIegt, sonderri in 
Haus- und Grundbesitz oder in nebenberuflicher Tatigkeit, besonders 
in der Landwirtschaft. Wenn auch gro.lle Verluste aus dieser wie aus 
jeder anderen Kapitalanlage entstanden sind, so haben sich doch ge~ 
wisse Nachwirkungen erhalten, die vielen Handwerkern, besonders auf 
dem Lande, einen Ruckhalt geben. 

Schlie.lllich ist nicht zu ubersehen, da.ll die Auswirkungen sowohl 
der Strukturwandlungen wie der Konjunkturschw'ankungen das Hand
werk zum gro.llen Teil wenig beruhren, und zwar insoweit, als es Ve~
brauchsgiiter des dringenden Bedarfs herstellt. W ohl gestatteten die 
Kriegs- Inflations- und ersten Deflationsjahre es gro.llen Teilen der 
B~volk~rung nicht, den dringenden .Bedarf, insonderhei~ an Le~ens
IDltteln in einer Weise zu decken, die normalen volkswutschafthchen 
Beding{mgen entsprochen hatte. Inzwischen hat s~.ch aber die ~ach
frage wenn auch mit erheblichen Wandlungen gegenuber der V orkrlegs
zeit, 'wieder gehoben. 1m ubrigen hat sich die kaufkraftige Nach
frage, abgesehen von dem Umfange, a.uch ihremW~sen na~h verand~rt, 
und die Stellung des Handwerks ist, In m~hr als ell~em s~Iner ZW~lge, 
insoweit geandert, alB sowohl mar~t-. Wle I!roduktlonswlrtschaftl~che 
Griinde der Handelstatigkeit in Verbmdung IDlt dem Handwerksbetrlebe 
einen gro.Beren Raum als friiher zugewiesen habenl). 

1) Vgl. hierzu Teil D. 
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1. Die s tr uk t u r e 11 e n E i n fl u sse 

Der K rei s d erA b n e h mer setzt sich wie in der Vorkriegs
zeit aus Behorden, aus Unternehmungen der Industrie, des Gewerbes, 
des Handels und der Landwirtschaft sowie aus Privatpersonen zu
sammen, die allen Berufen angehoren. Von diesem Kreise, . der die 
ganze Volkswirtschaft und Volksgemeinschaft umspannt, geht freilich 
jeden der rund 100 Handwerkszweige ein anderer Ausschnitt an, aber 
kaum einer bleibt unberuhrt von den seit der Vorkriegszeit eingetre
tenen Veranderungen. 

Schon damals war der Anteil der B e h 0 r den an der Abnahme 
der Handwerkserzeugnisse bedeutend und ihr EinHuU in mancher Be
ziehung maUgebend. Die Vergebung der Lieferungen und Leistungen 
durch die BaubehOrden, wie Bahn und Post, Heer und Marine, Gemeinden 
und andere ofi'entliche Korperschaften, gab manchen AnlaU zur Kritik, 
weil sie den freien Wettbewerb vielfach ohne feste RegeIn einseitig 
ausnutzte. Grundsatzlich stand. die Behorde wie jeder andere Kunde 
demHandwerk als freier, nur durch das ofi'entliche Interesse gebun
dener Abnehmer gegenuber, der indes durch die GroUe seines Bedarfs 
.und seine zwar umstii.ndliche, aber· sichere Bezahlung besondere Ruck
sicht heischte. 

In der Kriegs- und N achkriegswirtschaft wurde daraus die feste 
Bindung erst des gesamten Marktes, spater wichtiger Teile durch die 
ofi'entliche Hand. Auch heute noch kann man von einem freien Markte 
fur den Bereich der Bauwirtschaft kaum sprechen, der EinHuU der 
ofi'entlichen Hand als Geldgeberin weist ihr eine weit groUere Rolle zu 
als fruher. 

Dagegen sind die BehOrden auf anderen Gebieten als Auftraggeber 
zuruckgetreten, teils weil sie ihre eigene Bedeutung als Auftraggeber 
verloren haben, wie Heer und Marine, teils weil sie in groUerem Um
fange Handwerksarbeit in eigener Verwaltung ausruhren lassen (so 
namentlich die Reichsbahn- und die Reichspostverwaltung). Betrotl'en 
werden von diesen Veranderungen die Handwerkszweige der Bauneben
gewerbe, wie die Maler, Tischler, Schlosser, aber auch andere Hand
werkszweige. 

Ais ein Beispiel von vielen sei das Handwerk der Feinmechaniker 
genannt, dessen Abnehmer Hochschulinstitute, Reichsbahn, Reichspost, 
auch Heer und Marine gewesen sind. Wahrend die militii.rischen Dienst
stellen aus bekannten Grunden stark zuruckgetreten sind, nimmt bei 
den anderen die Bedarfsdeckung in Eigenbetrieben derart zu, daU sie 
als Abnehmer des Handwerks nur noch zu einem Bruchteile des friiheren 
Bedarfs in Frage kommenund obendrein die besten Gehilfen an sich 
ziehen1

). Zweifellos liegt in der Ausdehnung der Regiebetriebe eine 
'ernste Gefahr fur den Bestand des Handwerks vor, von der besonders 
Handwerkszweige mit ruckgangiger KonjunktUlr betrQfi'en werden. 

1) Bericht der Handwerkskammer Munchen, die eingehende Untersuchungen 
veranstaltet hat (1929). 
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Eine ahnliche Entwicklung hat das Verhaltnis der G r 0 .B -
i n d u s t r i e zum Handwerk genommen. Auch hier ist es ublich ge~ 
worden, Handwerksarbeiten in eigenenBetrieben statt durch das freie 
Handwerk ausfiihren zu lassen. Die Metallhandwerke die Bauneben
gewerbe, die IIl:stallatio~sgewerbe, ~a~ Bottcher- und d~ Wagnerhand
w~rk werden hierdur.ch I~ .erster LIllIe betrcitJen. 1m Zusammenhange 
mIt den letzten RatIonahsierungsbestrebungen del' Grollindustrie zeigt 
sich zwar der Zug, Eigenbetriebe, die mit dem Hauptzweig der Tatigkeit 
produktioDSwirtschaftlich nicht zusammenhangen, einzuschranken. Es 
bleibt aber abzuwarten, ob und inwieweit diese Tendenz dem freien Hand
werk zugute kommt. VorHLufig mull als Ergebnis der Gesamtentwick.,. 
lung festgehalten werden, dafi nach den Ermittlungen der Hand
werksgruppe nicht weniger als 2,46 Millionen unselbstandige Hand:... 
werker als Fabrik- oderBetriebshandwerker tatig sind .. Das kenn
zeiehnet den Umfang der Entwicklung, selbst wenn man nur einen Teil 
dieser Millionenziffer fur Regiehandwerker im engeren Sinne in 
Anspruch nimmt. Ohne Zweifel ist die Arbeitsmenge der Handwerks
wirtBchaft durch die Eigenbetriebe der Industrie stark beschrankt. Es 
dad auch angenommen werden, dafi eine Ruckwirkuilg auf die Preise 
fur Handwerkserzeugnisse insofernerfolgt, als das freie Handwerk sich 
hemiihen mull, durch aufierst scharfe Kalkulation die eigene Wet~ 
bewerbsfahigkeit gegenuber den Regiebetriebennachdrucklich zu unter-
streichen. . 

Soweit Unternehmungen der k Ie i n e r'en un d mit tIe r en 
I n d u s t r i e als Abnehmer des Handwerks in Frage· kommen, ist der 
gleiche Zug wie jn der Grollindustrie unverkennbar. Ofter noch als dort 
wird die Rentabilitatsberechnung dazu fUhren, dafi Auftrage an das 
freie Handwerk sich fur den Betrieb giinstiger stellen als die UnteI'
haltung betriebseigener Handwerks-Werkstatten, die ohnehin nicht selten 
einer zweckmalligen Arbeitsteilung im Wege stehen. Die Industrie hat 
au1lerdem· bei Heranziehung des Handwerks im freien Wettbewerb den 
Vorteil, dafi sie nichtauf die wechselnde Tuchtigkeit des eigenen Per
sonals angewiesen ist, sondern sich das giiniltigste Angebot aus dem 
Markte nehmen kann, ohne dafi sie die eigene Gesamtkalkulation zu be
lasten braucht. Es scheint indessen nicht so, als ob die Entwicklung 
einigermafien gleichmafiig sei. Vielmehr ist naeh den Wirtschafts
berichten des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages der 
Kampf des Handwerks um seine Erhaltung gegenuber den industriellen 
Regiebetrieben ziemlich lebhaft. Als Beispiel sei die Autoindustrie. ge
nannt, die mit ihrer Rationalisierung .zugleich Neuerungen im teeh
nischen Arbeitsverfahren eingefiihrt und die vorher beteiIigten Hand:' 
werkszweige ausgeschaltet hat. Dagegen bleiben Montagearbeiten dem 
Handwerk vielfaeh erhalten. Die vorstehenden Bemerkungen beziehen 
sich indessen nur auf den unmittelbaren Geschaftsverkehr der Industrie 
mit dem Handwerk, und sie deuten lediglich gewisse Zuge der Ent.: 
wicklung an. Sehr viel grofier ist die Bedeutung der Industrie fiir das 
Handwerk insofern, als sie grofie Verbrauchermassen beschaftigt und 
die Bautatigkeit stark beeinflufit. Dadurch wird sogar erreicht, dafidas 
Handwerk in den Standorten der Industrie im allgemeinen mindestens 
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ebenso gut beschaftigt ist, als in den nicht industriell durchsetzten 
Gegenden. . 

Der Han del ist in den. Kleinbetrieben mit dem Handwerk mehr 
und mehr verbunden, sei es, daJl vorwiegend oder ausschlie1Uich eigene 
Erzeugnisse angeboten werden, oder fachverwandte Fabrikerzeugnisse. 
Handelt es sich hier um die Angliederung V'on Handelsgescbaften an den 
Handwerksbetrieb, so werden nicht weniger oft Werkstatten einem 
Handelsgeschaft zugefugt. Insbesondere haben die Konsumvereine aus 
dem Bereicha des Handwerks die Eigenerzeugung von Back- und Fleisch
waren fast durchweg aufgenommen, wahrend die Warenhauser ~ ebenso 
grolla Hotels - eigene Konditoreien betreiben, grolle Fachgeschafte 
fUr Bekleidung ihre eigenen Mallwerkstatten fur Kleider und Hute 
besitzen. Bemerkenswert ist die Zunahme der Heimarbeit als Lieferantin 
von Warenhauskonzernen, wenn auch nur in einigen Handwerkszweigen. 
Inwieweit Unternehmungen des Handels Abnehmer des selbstandigen 
Handwerks sind, lallt sich nicht naher feststellen, doch ist anzunehmen; 
daJl fUr eine Reihe handwerksmalliger Leistungen und Erzeugnisse, ins
besondere fur das Bau- und Baunebengewerbe, der Handel als Abnehmer 
des Handwerks eine nicht unbedeutende Rolle behalten hat. Das Ver
kehrsgewerbe, besonders die Hotels und Gaststatten. sind zum Teil 
Grollabnehmer von Fleisch- und Backwaren, ehenso die Pensionshauser 
in den Bade- und Kurorten. Wesentliche Veranderungen gegenuber der 
Vorkriegszeit sind in dieser Beziehung nicht eingetreten. 

Die I and w i r ts c h aft lie hen Bet r i e b e sind als Abnehmer 
fur den Geschaftsgang des Handwerks auf dem Lande und in den Klein
stadten regeimallig nach wie vor entscheidend. Der wirtschaftliche 
Niedergang, der in der Landwirtschaft auf die Hochkoniunktur der 
Kriegs- und Inflationszeit mit einer ubersteigerten "Flucht in die Sach
werte" gefolgt ist, hat seit Jahren den Absatz des landlichen Handwerks 
~it betroffen. Hatte sich die Landwirtschaft bis zum Ende der Inflations
zeit hin mit Handwerkserzeugnissen uber den Bedarf hinaus eingedeckt, 
insoweit also auch die eigene Kapitalbildung nicht vernachlassigt, so 
mullte unter dem Ruckschlag das Handwerk doppelt leiden. Vielfach 
sind davon die gleichen Handwerkszweige (Sattler, Schmiede, Stell
macher) be.riihrt, die in den Stadten zugleich Arbeitsverminderung 
durch die Ausbreitung der Kraftfahrzeuge erfahren mull ten. Der Aus
fall des Abnehmerkreises trifft also mit einer Bedarfsverschiebung voIi 
grollerem AusmaIle, und, soweit die Landwirtschaft uberhaupt ,als 
Kaufer auf tritt, auch mit einer Verlangerung der Kreditfristen zu einer 
im ganzen recht ungiinstigen Wirkung zusammen. Grolle Guter unter
halten im Osten des Reiches, teilweise auch in anderen Bezirken, regel
mallig eigene Gutsschmieden, wodurch die Absatzmoglichkeit des Hand
werks erheblich eingeschrankt und die Preisbildung ungiinstigbeein
fiullt wird. Xhnlich wirkt die sehr verbreitete Eigenmullerei mit 
kleinen, elektrisch angehiebenen Mahlgangen. ", 

Die vielleicht bedeutsamste Veranderung, an die sich das Handwerk 
anzupassen hat, ist in der P r i vat k u n d s c h aft zu suchen, d. h. 
dem Abnehmerkreise aullerhalb der Behorden und wirtschaftlichen 
Unternehmungen. Hier treten die Veranderungen, die in den Ver-
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mogens- und EinkommensverhiHtnissen sowie imLebensstil des deut
schen Volkes im Vergleich zur V orkriegszeit eingetreten sind, am deut
lichsten zutage. An der zahlenmiWig kleiI}.sten Oberschicht anspruchs
voller, aber gut zahlender Abnehmer haben die Luxusgewerbe und die
jenigen Handwerkszweige Einbu& erlitten, die auf Spitzenleistungen 
mit angewiesen sind, beispielsweise die Gold- und Silberschmiede, die 
Bildhauer, die Buchbinder und die Schuhmacher. Auch die frillier 
kulturell fuhrende Mittelschicht hat sich will'tschaftlich gewandelt. Ein 
Teil ist verarmt, und zwar derjenige mit personlich betonten und daruni 
dem Handwerk besonders zuganglichen Kulturbedurfnissen in der Be
hausung und der Bekleidung. Dagegen ist der lebenswichtige Bedarf 
dar groJlen V olksmassen nicht in gleichem· Mafie gewandelt. Vielmehr 
werden heute groJlere Anspriiche als in der V orkriegszeit an die Eigen
schaften der Nahrungsmittel, teilweisa auch an die Bekleidung, gestellt. 
Allgemein laJlt sich in der Nachkiriegszeit ein "Obergang von groberen 
zu feineren Gebrauchs,giitern feststellen. Das MiJlverhaltnis zwischen 
dem Kaufwillen und der Kaufkraft kommt allerdings in der Verschlech
terung der Zahlungssitten zum Ausdruck, dQch laJlt sich feststellen, 
daJl der Massenverbrauch rut die beteiligten Handwerkszweige im 
ganzen zu einem Umsatz gefiihrt hat, der kaum hinter dem der Vor
kriegszeit zuruckbleibt. EiM andere Frage ist freilich die, in wieweit 
die Rentabilitat und die Arbeitsmenge fur daB Handwerk d1l["ch die 
Wandlungen in der N achfrage und im Lebensstil des deutschen Volkes 
beeinfluJlt werden. Mit dem Wegfall der Verzierungen und der Bevor
zugung einfacher Linien ist z. B. in einer Reihe von Handwerkszweigen 
der Lohnanteil am Umsatzwert zugunsten des Materialanteils in. der 
Nachkriegszeit zuruckgegangen. Andererseits haben die erhOhten An
spruche an W ohnungskultur und hygienischen Einrichtungen bei einzel
nen Handwerkszweigen das Arbeitsgebiet gegenuber der V orkriegszeit 
ausgeweitet. Trotz der gesteigerten Anspruche hat sich jedoch mit der 
Veranderung der Einkommensverhaltnisse. iIi der Nachkriegszeit auf 
vielen Gebieten eine starkere Uniformierung der Nachfrage durchgesetzt, 
die bei einer Reih.e von Handwerkszweigen den Wetibewerb der Fabrik~ 
betriebe, wie z. B. bei dem Nahrungsmittelgewerbe die Konkurrenz von 
Sonderbetriebsformen im Einzelhandel (Konsumvereine, Filialunter
nehmen) begiinstigen. 

Diesen zum Teil ungiinstigen Ereignissen steht nun eine andere 
Entwicklung gegenuber, und zwar der Z u g z u r S tad t. 

Zweifellos beeinfluJlt die Siedlungsform, auch wenn man lediglich 
die Privatkundschaft beriicksiehtigt, den Absatz des Handwerks. et
heblich. Die Abwanderung yom Lande, der Stillstand der meisten Klein
stiidte und der Zug zur mittleren und groJlen Stadt kommen auJler in 
dem B esc h aft i gun g s g r ad, der in den Stadten zur Betriebs
vergroJlerung fiihrt, in der Man n i g f a I t i g k e i t d e r B e tr i e b e 
zum Ausdruck, die den gesteigerten Bedurfnissen des Stadters ent
spricht. Der "moderne" Stadter braucht fur seine Anspruche mehr 
Handwerksarbeit als der einfacher lebende Landbewohner.· Installateure, 
Tapezierer, Dekorateure, Maler, Glaser, Tischler, Schlosser, Maurer, 
Zimmerer, Schneider, Putzmacherinnen, Friseure, Konditoren, Fleischer 
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- um wahlIos nUT einige Handwerkszweige zu nennen - sie aIle :linden 
den Nahrboden fur ihre Entfaltung nur in der Stadt. Es ist ein I["rtum 
gewesen, anzunehmen, da./l die Lebensbedingungen des Handwerks vor 
aHem auf dem Lande und in der Kleinstadt zu suchen seien. Gewi./l ist 
der einmal vorhandene Bestand an Handwerksarbeit ihm dort nicht leicht 
zu entreillen, anderea."seits fehlt aber regelmallig die Moglichkeit zur Ent
wicklung, die sich in der gro./leren Stadt, wenn auch im harten Kampfe, 
so doch unaufhaltsam fortgesetzt hat. Zwar nehmen auch die Kultur
bedurfnisse auf dem Lande zu, zum Vorteil der Handwerker, besonders in 
der Kleinstadt, aber die Entwicklung ist langsamer, und ein Teil des 
landlichen Handwarks ist ihr noch nicht gewachsen. Xullerlich gesehen 
mag das Bild der Klein~ und Mittelstadte in hoherem Grade vom Hand
werk bestimmt sein als das der Gro./lstadt, besonders im Westen und im 
Suden des Reiches, wo sich die Verfeinerungsindustrie fast durchweg 
auf einer handwerklichen Grundlage aufbaut, aber auch die Gro./lstadt 
hat einen sehr viel starkeren handwerksmalligen Einschlag in ihrem 
wirtschaftlichen Aufbau, als gemeinhin angenommen· wird. Besonders 
lehrreich sind" in dieser Beziehung die Untersuchungen des Enquete-
Ailsschusses uber die binnenwirtschaftliche Verflechtungl). 

Man wird in der Annahme nicht fehl gehen, dall dort, wo nicht aus 
besonderen Grunden bestimmte Handwerkszweige starker entwic..kelt 
sind, das Verbaltnis sich etwa folgendermallen stelIt: Auf dem flachen 
Lande bleiben Zahl lind Gro./le der Handwerksbetriebe unter dem Reichs
durchschnitt; in den Kleinstadten, die an der Versorgung des flachen 
Landes stark beteiligt sind, wird der Reichsdurchschnitt hinsichtiich der 
Zahl erheblich, in der Gro./le aber nicht ubertroffen; die mittleren 
Stadte werden sich etwa auf der Hohe des Reichsdurchschnitts halten, 
wahrend in den gro./len Stadten die Betriebszahl darunter sinkt, in
dessen die wirtschaftliche Starke den einzelnen Untemehmungen an
steigt, sowohl was die Zahl der bescbaftigten Personen wie die der ver
wendeten Sachkrafte betrifft2). 

1) Vgl. hierzu: Baud 1 der 2. Arbeitsgruppe des 1. .Uuterausschusses: Das 
Wirtschaftsleben der Stli.dte, Landkreise und Landgemeinden. Verlag Mittler & Sohn, 
Berlin, sowie von den auf VeraDlassung dieser Arbeitsgruppe ausgearbeiteten 
Spezialberichten, die Berliner Wirtschaftsberichte, herausgegeben vom Statistischen 
Amt der Stadt Berlin, Jahrgang 1927 Nr. 26, Seite 423. Jahrgang 1928 Nr. 11 (S. 148), 
12 (S.163). Danach sind in Berlin fast 300000 Menschen in rund 68000 Handwerks
betrieben beschli.ftigt. Das ist etwa die Hii.lfte aller nach der Betriebsziihlung von 
1925 in Berlin vorhandenen gewerblichen Betriebe der Gruppe Industrie und 
Handwerk und annii.hernd ein Drittel der in ihnen Beschaftigten. Von der Gesamt
zahl der hauptberuflich Erwerbstli.tigen in Berlin ist rund ein Siebentel im Handwerk 
tli.tig. Auf einen Inhaber kommen im Durchschnitt drei Arbeitnehmer, meist Gesellen 
und Arbeiter. , I . 

• ) Zu dem gleichen Ergebnis fiihrt die Umsatzsteuerstatistik. 
In den wissenschaftlichen Ergebnissen der Ausstellung Munchen 1927 "Das 

Bayerische Handwerk" Tafel 8 wird die Verteilung des Handwerks in Bayern in 
absoluten Zahlen - ohue Bezug auf die Einwohnerzahl - dargestellt. Es entfallen 

au! die Gemeinden 
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init weniger als 2000 Einwohnern insgesamt 101891 Betriebe mit 
176434 Handwerkern, 

je Betrieb also 1,7 " 
(Fortsetzung siehe S. 279.) 



Die Einwirkungen der zunehmenden Verstadterung des deutschen 
Volkes lassen sich fiir das Handwerk nochnicht eindeutig feststellen. 
Sie liegen vornehmlich auf dem Gebiete der Bedarfswandlungen. Ais 
eine dem Handwerk an sich giinstige Entwicklung ist ganz aJlgemein 
die Vermehrung und stellenweise auch die Verfeinarung dar Badiirfnisse 
anzusprecoon. Die Verwendung gesundheitlich ein'WIandti'reier Lichh-, 
Bade-, Kiihl-, Heizungs- und Liiftungsanlagen und praktischer Anstriche 
ist fiir den Bereich des W ohnungswesens festgestellt. Die dem Hand
werk .. forderlichen Bedarfswandlungen werden zum Teil ausgeglichen 
durch technische Wandlungen im Einklang mit der herrschenden Ge
schmacksrichtung, wodurch die Verwendung industrieller Erzeugnisse 
begiinstigt wird. 1m Bekleidungsgewerbe stehen einer erst neuerdings 
wieder ansteigenden Nachfrage von Manarbeit die Verbesserung der 
Konfektionsarbeit und das V ordringen der Mode auch in landwirtschaft
lichen Gebieten gegeniiber. Die Nahrungsmittelgewerbe erfam-en ge
steigerte Anspriiche an die Waren und an die Bedienung. In vielen 
Handwerkszweigen sind die durch die Nachfrageveranderungen ver
anlallten Umstellungen noch nicht beendet. Die Ausbreitung der 'Fahr
rader und Kraftfahrzimge hat z. B. eine Bedarfserweiterung zur Folge 
gehabt, von der die Metallhandwerke giinstig beeinfiullt sind, wahrend 
andere Zweige des Handwerks einen Ausfall dadUJI"ch erlitten haben. 
Diese Beispiele zeigen, dan die dauernden Bedarfswandlungen besonders 
auch zu Verschiebungen innerhaJb des Handwerks fiihren, dan der Ver
lust auf der ainen Seite durch Gewinn, auf der anderen mem- oder 
weniger ausgeglichen werden kann. Fiir den Bereich der Bau- und 
Baunebengewerbe, die in den Kriegs- und Inflationsiahren arg gelitten 
hatten, wiirden die Bedarfswandlungen seit 1924 noch stwrker zum Aus
druck kommen, wenn nicht das Einkommen der grollen V olksmassen 
vorwiegend fiir die Beschaffung lebenswichtiger Verbrauchsgiiter ver
wandt werden miillte, und wenn dem Baumarkt grollElll"e Kapitalien zu-

auf die Gemeinden mit 2000-5000 Einwohnem 

je Betrieb also 
auf die Gemeinden mit 5000-20000 Einwohnem 

ie Betrieb also 
auf die Gemeinden mit 20000-100000 Einwohnem 

ie Betrieb also 
auf die Gemeinden iiber 100000 Einwohner 

je Betrieb also 

24888 Betriebe mit 
58780 Handwerkern, 

2,4 " 
17216 Betriebe mit 
53188 Handwerkem, 

3,1 " 
21046 Betriebe mit 
71869 Handwerkem, 

3,4 
33651 Betriebe mit 
98169 Handwerkern, 

2,9' .. 

Zu wertvollenErgebnissen hat die Untersuchung von Knilpp: •. Eine statistische 
Erhebung tiber Handwerksbetriebe" in Allgem. Statist. Archiv, Bd. 19, S. 421 H. 
gefiihrt. Gelegentlich der Eingemeindung einer Anzah! Vororte in Frankfurt-Main 
hat Knilpp die Verhliltnisse der Handwerksbetriebe in den hinzukommenden Bezirken 
- Industriegemeinden - genau gepriift. 

Seine Feststellungen sind zwar nicht zu verallgemeinem, belegen aber doch , 
die Annahme, dall selbst in Industrievororten ausreichende Entwicklungsmilglichkeiten 
fiir das Handwerk bestehen. die denjenigen in rein liindlichen Gebieten tiberlegen sind. 
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:Ilie.3en konnten, als das bisher moglich gewesen ist. Es kommt hinzu, 
da.3 in den letzten Jahren der Bauindex sich regelmafiig uber der Hohe 
des allgemeinen Preisindexes gehalten hat, wozu sowohl die Baustoffe 
wie die Lohne beigetragen haben.i1). 

Die Entwicklung wird aber auch dadurch in ihrer Wirkung beengt, 
da.3 der Geschmackswandel teilweise yom Handwerk abdrangt. Die 
schlichte und zweckma.3ige Form des Geschmacks hat teilweise zu einer 
Verringerung an Handwerksarbeit gefuhrt. Leider haben unter diesen 
Geschmackswandlungen auch kunstechte Arbeiten stark gelitten, so die
jenigen der Bildhauer und Stukkateure. 

Insoweit I:llit der Nachkriegsmode eine gewisse Vorliebe fur kurz
lebige Gebrauchssachen festzustellen ist, ist die Entwicklung der mehr 
auf die Dauer berechneten handwerksmafiigen, Verarbeitung und ebenso 
den Ausbesserungsarbeiten abtraglich gewesen. Die Gebrauchsgiiter 
haben im Durchschnitt eine schnellere Umlaufszeit als friiher. Bedarfs
wandlungen bestimmter Art waren fur den Bereich der Bauhauptgewerbe 
durch Einfuhrung neuerer Bauweisen zu befiirchten, scheinen aber bisher 
wenig Boden gewonnen zu haben. Nach den schlechten Erfahrungen mit 
den sogenannten Ersatzbauweisen hat der Ziegelbau sich sowohl in den 
Stadten wie auf dem Lande behauptet und das Anwendungsgebiet er
weitern konnen, trotzdem Beton- und Eisenbeton ebenfalls zum festen 
Bestande zeitgema.3er Bauweisen geworden sind. Auch die Holz
konstruktionen des Zimmererhahdwerkes lassen sich nicht durch Eisen 
verdrangen, haben vielmehr eine selbstandige Gegenentwicklung er
fahren. 1m Malerhandwerk ist das Spritzverfahren einstweilen nur sehr 
begrenzt anwendungsfahig. An die Stelle dar hOlzernen Kraftwagen
karosserie, deren Lackierung mit Kopallack bis in die Nachkriegszeit 
hinein ein ·neues und anscheinend ergiebiges Arbeitsfeld bot, sind die 
Wagen aua Eisenblech getreten, die in den Fabriken selbst durch mecha.
nische Arbeitsverfahren mit Zellulosalack uberzogen werden. Das eben 
gewonnene Arbeitsfeld ist dem Handwerk damit wieder verloren ge
gangen. Die Steinsetzer, die sich in der Nachkriegszeit au.3erordentliclt 
vermehrter Nachfrage gegenubersahen, stehen einer ahnlichen Ent
wicklung wenigstens zum Teil gegenuber. Das Handwerk versucht 
jedoch, die eigenen Arbeitsmethoden den jeweils vOll'kommenden Ge
schmackswandlungen anzupassen und sich. seinen Abnehmerkreis zu 
erhalten. . 

Die als Mod e n bekannten Geschm'acksanderungen, die sich regel
mafiig nach nicht allzu langer Dauer ablosen und als Bedarfswand
lungen anzusehen sind, kehrten in dar Vorkriegszeit besonders auf dem 
Gebiet der Frauenbekleidung, aber keineswegs nur dort, oft und standig 
wieder. Verursachten sie einerseits Verluste" an Lagerbestanden, so 
regten sie andel'erseits den Verbrauch und die handwerksmafiige Technik 
an und belebten zweifellos die Wirtschaft. In der Nachkriegszeit hat 
sich das Ausma.3 der Modeschwankungen bei der Vorliebe fur einfache 
Formen teilweise verringert. FiiIl' die Schneiderinnen und Putzmache
rinnen bedeutet das eine sehr empfindliche Einschrankung des Umsatzes, 

1) Stat. Jahrbuch 1929 S.289, 266. 
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das Uln so mehr, als ihre Erzeugnisse - besonders die Hiite - inIolge 
der einfachen Machart und des geringen Stoffverbrauchs nur niedrige 
Preise erzielen. Daneben begiinstigt die Moderichtung die Herstellung 
vieler Gegenstande im privaten HausfleiB. Wie lange diese Entwicklung 
anhalt, ist noch nicht zu iibersehen. Das Handwerk versucht im alI
gemeinen, sich der Stil- und Modewandlungen anzupassen, doch fehlt es 
noch vielfach an Gewandtheit dafiir, auch an der selbstandigen' Ge
staltungskraft, die wirtschaftlich fruchtbar zu machen ware. 

2. Die E i n fl ii sse d e r J a h res z e i tun d d e r K 0 n j u n k t u r 

Neben den Veranderungen im personlichen und sachlichen Markt
bereich des Handwerks haben J a h res z e i t und K 0 n j u n k t u r 
ihren EinfluB behalten. 

Soweit der Einflufi der Jahreszeit auf den Arb e its v 0 r g a n g , 
wirkt, ist er nur schwer zUrUckzudrangen, so wiinschenswert es ware, 
wenn die Beschaftigung in den von der J ahreszeit abhangigen Hand
werkszweigen mehr auf das ganze Jahr verteilt werden konnte. Teil
weise haben sich die Saisonschwankungen, wie z. B. im Schneiderhand
werk (Umschichtung der Vermogen, Achtstun<lentag), gegeniiber der 
V orkriegszeit verringert. Die Bestrebungen besonders der Bauhaupt
gewerbe auf Abflachung der Saisonschwankungen baben dagegen trotz ' 
Unterstiitzung durch das Reichsarbeitsministerium, spater auch durch 
das Reichswirtschaftsministerium in den Jahren 1926 und 1927, nur 
Teilerfolge gebabt und zu wesentlichen Xnderungen gegeniiber der V or
kriegszeit noch nichtgefiihrt. Insbesondere ist es regelmafiig nicht 
gelungen, die Bautatigkeit im Friihjahr zeitig genug in Gang zu 
bringen, sei es, daB die Geldmittel nicht fliissig waren, die Haushalts
plane erst spat verabschiedet wurden oder dall die iiberlasteten Bau
behOrden Ursache zur Verzogerung wurden. Die Riickwirkung auf aIle 
mit dem Baumarkt zusammenhangenden Gewerbezweige ist sehr emp
findlich. Die Auftrage werden mit verbaltnismafiig kurzen Fristen au&
geschrieben und miissen rasch ausgefiihrt werden, haufen I?ich auf diese 
Weise und konnen kaum frist- und werkgerecht erledigt werden, wahrend 
die Zeiten der GescMftsstille ungeniigend auszunutzen sind. Insbeson
dere wird den Klein- und Mittelbetrieben durch die kurzen Lieferfristen 
der Wettbewerb erschwert. Bestrebungen des Malergewerbes, wenig
stens die Innenarbeiten in alteren Hausern yom Friihjahr auf den Winter 
zu verlegen, wiirden sowohl in privatwirtschaftlicher als auch in volks
wirtschaftlicher Hinsicht wesentliche Ersparnisse an Aufwand bringen. 

Auch in anderen Gewerbezweigen ist der Einflufi der Jahreszeit 
ebenso bedeutend wie friiher, so geht im Fleischerhandwerk der Umsatz 
im Sommer regeImafiig zuriick, so ist das MiilIerhandwerk an die 
Erntezeit gebunden, die Bekleidungsgewerbe an den Wechsel in der 
Natur und an die groBen Feste. Xhnlich ist die "SaiGon" in den Bade
orten zu beurteilen, die Reisezeit, mit te~ls mittelbaren, teils unmittel
baren Auswirkungen, z. B. auf das Schneider-, Schneiderinnen-, Putz
macherinnen-, Juwelier-, Konditorhandwerk und auf das in den Bada:. 
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und Kurorten selbst ansassige Handwerk, namentlich die Maler, Tape
zierer, Tischler usw. Hier handelt es sich jedoch nicht um die Ein
wirkung der Jahreszeit auf den Arbeitsvorgang, als vielmehr auf den 

IB edarf. 
Von dieser Seite her uben auch die K 0 n i u n k t u r en der Volks

wirtschaft ihren Einflull aus. Sie wirken sich jedoch in der Handwerks
wirtschaft nicht in dem Mafie aus, wie etwa die sogenannten Rationali
sierungsmafinahmen der Industrie hinsichtlich des Arbeitsmarktes, d. h. 
der Kaufkraft einiger Millionen Menschen, oder wie die N otlage der 
Landwirtschaft. Das Handwerk bleibt von dem Konjunkturwechsel aber 
nicht unooruhrt. Das gilt nicht einmal fUr die Nahrungsmittelgeweroo, 
insbesondere das Backerhandwerk, dessen Marktbereich noch am 
mmigsten konjunkturempfindlich ist. Dies zeigen auch die Erhebungen 
des Instituts fur KonjunkturforschUng, die nach langeren Verhandlungen 
mit dem Reichsverband des deutschen Handwerks in den letzten Jahren 
durchgefiihrt wurdenl

). 

Unter den besonderen Bedingungen, von denen die Bauwirtschaft 
abhangig ist, verdient die Losung von der allgemeinen Konjunktur und 
die Beseitigung der Bauspekulation gegenuber der Vorkriegszeit 00-
sonders hervorgehoben zu werden. Die private Bautatigkeit hing friiher 
sehr wesentlich von der Lage des ~ld- und Kapitalmarktes abo Bei dem 
Ruckgang der industriellen Konjunktur pflegte das Geld Hussiger zli. 
werden und sich dem Baumarkte zuzuwenden, der dann seinerseits belebt 
wurde, aber vielfach die Grenzen solider Entwicklung verlie.B. Diesa 
ubersteigerten Konjunkturen auf dem Baumarkt werden heute durch 
Kapitalmangel und behOrdliche Regelung behindert, wenngleich hier 
und da schon wieder Anzeichen unerwiinschter Spekulation spurbar 
werden. 

tJber die Entwicklung der Beschaftigung unterrichten fur die 
letzten Jahre bei einzelnen Handwerkszweigen (Backern, MulIem, 
Fleischern, Maurern, Tischlern, Zimmerern und Steinsetzern) die nach
folgenden Schaubilder. Fur 26 Handwerkszweige geben di~ Tabellen 
Aufschlufi uber die Veranderungen im ~schaftsgang2). 

I) VgL "Jahrbuch des deutschen Handwerks 1929", Seite 260. - ,,Das Deutsche 
Handwerksblatt" Heft 14 yom 16. 7. 1929, Seite 252. 

Das Institut erhiilt durch Vermittlung des Reichsverbandes des deutschen 
Handwerks monatlich etwa 600 bis 600 Berichte aus verschiedenen Handwerks
zweigen fiber die Zahl der Beschaftigten, die geleisteten Arbeitsstunden und den 
Umsatz. Es vermal: hieraus FeststeUungen zu treHen. die zwar nicht als allgemein
giiltig anzusehen smd, weil es sich um besonders gut, geleitete Betriebe handelt, 
ilie iiber dem Durchschnitt liegen, und weil die Zahl der Berichterstatter im Ve~ 
haltnis zu gering ist. Gewisse Anhaltspunkte fUr die Konjunktureinfiiisse und die 
Durchschnittshlihe des Umsatzes ergeben sich aber doch. Unter den Konjunk~ 
einfliissen und denen der Jahreszeit wird nicht getrennt, nur die tatsachlich 
geschehene Entwicklung - die Wirkung, nicht die Ursache kann festgehalten 
werden. 

2) FUr Einzelheiten darf auf die Veroflentlichungen des Instituts fUr Konjunktu~ 
forschung besonders in den Vierteljahresheften verwiesen werden, wo auch die 
Auswertungsergebnisse der Konjunkturstatistik bei den Warengenossenschaften des 
llandwerks wiedergegeben sind. 
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Der Beschlftfgtenindex 
(Zahl der durchschnittlich beschaftigten Personen). 

Juni 1928 = 100. 

1928 1929 
Haudwerksgruppe 

Juni I Juli Aug. I Sept. I Okt·1 Nov. I Dez. Jan.!Febr.1 Marz IApril! Mai I Juni! Juli I Aug.! Sept. 

I. Nahrungsmlttelgewerbe 100 100,4 100,8 101,0 101,3 101,2 101,0 100,2 99,6 99,8 100,7 102,2 101,0 100,5 100,7 100,6 
1. Backer 100 100,0 99,6 99,6 100,3 99,2 99,2 97,7 96,4 98,3 100,6 101,4 100,8 100,8 101',5 100,3 
2. Konditoren . 100 98,9 99,6 96,7 94,5 94,5 97,7 95,7 98,0 95,6 95,6 97,5 98,4 98,4 99,4 99,4 
3. Miiller 100 100,0 102,7 104,0 105,5 105,5 105,5 103,5 105,2 107,3 105,3 105,3 105,3 103,2 103,2 103.2 
4. Fleischer 100 101,5 102,6 103,3 103,3 104,7 103,5 104,2 103,6 101,6 101,0 103,8 101,1 99,9 99,3 100,8 

II. Bekleidungsgewerbe 100 97,7 94,2 95,1 97,6 1:16,2 94,6 87,8 87,3 93,4 97,4 100,0 95,9 90,1 86,8 88,8 
6. Schneider . 100 97,6 91,8 94,7 99,6 99,6 98,0 89,2 89,6 97,7 102,8 108,8 97,8 87,5 88,0 87,6 
6. Putzmacher 100 88,6 98,2 98,2 101,2 86,9 79,2 SO,9 80,9 91,7 95,6 102,2 86,0 91,1 95,6 89,9 
7. Schuhmacher . 100 99,2 97,2 94,4 92,7 90,7 90,0 86,2 84,5 86,7 89,9 94,7 94,7 94,7 91,9 90,2 
8. Kiirschner 100 100,0 104,3 113,0 118,9 121,8 121,8 91,4 81),8 81,2 83,5 88,5 85,0 86,5 86,5 95,3 

III. Bau- und Baunebengewerbe 100 102,1 106,6 104,7 fOl,3 97,5 89,9 76,2 72,4 77,9 98,8 102,6 105,3 103,9 104,9 105,2 
9. Maurer 100 102,4 105,2 105,4 92,8 82;8 65,4 46,7 42,1 41,3 79,0 90,9 89,4 82,8 83,1 80,5 

10. Tischler . 100 100,0 101,7 101,7 99,4 97,6 94,9 87,0 84,1 79,1 87,0 95,0 98,9 95,9 96,7 102,9 
11. Zimmerer 100 105,5 113,2 105,2 104,1 103,5 93,5 77,6 67,6 87,7 120,2 152,2 154,0 149,1 144,6 143,2 
12. Maler. 100 101,2 105,7 103,9 102,1 93,2 87,8 66,4 61,S 74,6 93,3 105,6 113,0 113,3 118,9 117,4 
13. Tapezierer . 100 97,1 95,9 97,9 90.1 90,1 92,7 73,6 76,9 76,9 76,9 69,7 72,2 75,2 85,2 74,9 
14. Glaser . . 100 102,3 100,9 100,9 104,3 103,8 100,1 89,2 83,4 84,9 86,3 90,4 91,7 97,3 100,5 96,9 
15. Schlosser 100 103,0 103,3 105,0 106,0 105,3 99,9 96,6 85,2 92,0 97,4 100,4 103,9 103,9 100,0 97,4 
16. Klemaner . 100 106,0 112,0 110,1 108,0 108,4 100,8 88,7 92,9 .101,5 107,1 112,2 110,5 108,6 116,1 117,8 
17. Dach ecker. .' 100 103,1 118,6 116,0 112,6 106,2 72,9 61,6 42,0 79,5 108,0 114,0 117,5 112,2 109,7 103,4 

IV. Verschiedene Gewerbe 
18. Buchbinder. 100 99,0 94,7 94,7 97,5 97,6 102,4 101,0 102,5 108,8 114,0 110,4 111,3 106,3 112,4 111,5 
19. Elektrotechniker . 100 97,6 101,6 107,0 117,9 114,4 109,4 108,3 101,4 90,8 91,8 91,3 91,9 92,5 97,7 101,6 
20. Gold- und Silberschmiede 100 101,8 101,8 105,7 103,4 105,9 108,2 104,8 99,6 101,9 108,9 97,6 92,4 94,2 90,4 94,6 
21. Mechaniker. 100 99,2 98,4 99,0 95,6 94,8 93,1 92,3 91,4 87,9 95,6 95,6 94,6 94,6 94,6 93,0 
22. Schleifer. 100 100,0 100,0 100,0, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 99,4 94,6 91,1 98,8 91,1 91,1 
23. Schmiede 100 102,4 102,4 102,4 101,2 98,2 99,0 98,5 100,9 99,3 102,0 100,6 100,5 102,7 103,8 103,8 
24. Steinsetzer . ...... 100 100,0 101,8 91,1 88,4 95,6 97,4 14,2 53,5 63,1 90,5 99,4 108,3 110,7 107,9 92,8 
26. Stellmacher und Wagenbauer 100 100,0 104,8 99,8 99,8 97,8 97,3 97,3 95,0 96,3 98,1 96,8 92,8 92,8 92,8 92,8 
26. Uhrmacher. . • • . . . 100 97,6 96,4 96,4 98,3 98,3 102,0 102,0 102,0 88,7 86,0 82,9 SO,5 SO,6 78,2 76.7 



N 
00 
VI 

Handwerksgruppe 

I. Nahrungsmlttelgewerbe 
1. Bltcker 
2. Konditoren. 
8. Muller 
4. Fleischer 

II. Bekleldungsgewerbe 
5. Schneider 
6. Putzmacher 
7. Schuhmacher . 
8. Kurschner • 

III. Bau- und Baunebengewerbe 
9. Maurer 

10. Tischler . 
11. Zimmerer 
12. Maler. 
18. Tapezierer 
14. Glaser . 
15. Schlosser 
16. Klempner . 
17 Dachdecker. 

IV. Verschledene Gewerbe 
18. Buchbinder. . . 
19. Elektrotechniker . 
20. Gold- und Silberschmiede 
21. Mechaniker. 
22. Schleifer. . 
28. Schmiede' . 
24. Steinsetzer. • . . • . . 
25. Stellmacher und Wagenbauer 
26. Ub,Innacher. . • . . • . 

Umsatz Je beschirtlgte Person 
In RM. 

1928 1929 

Juni I Juli I Aug·ISept·1 Okt·1 Nov. I Dez·1 Jan·IFebr·1 MltrzIAprilI Mai I Juni I Juli IAug I Sept. 

722 1170 678 686 641 658 861 566 600 827 626 676 664 658 657 745 872\ 9471 8881 
829

1 

801

1 
886

1 

886

1 

759

1 

836

1 

958

1 

817

1 

877

1 

869

1 

885

1 

869

1 796 170812754 S108 8059 8370 8101 2888 8072 2797 2933 2796 8237 2924 8058 8629 8479 
2144 2174 2483 2718 2801 2876 2589 2409 2810 2670 2507 2593 2469 2451 2492 2684 

8161 2561 2761 3471 5241 4511 4181 3151 2941 4001 4151 4771 
886

1 
292

1 
289

1 829 258 521 348 396 657 466 674 439 158 514 495 958 790 617 412 485 
481 418 863 368 866 322 836 318 257 398 878 405 884 335 377 872 
322 460 772 1823 3780 1794 1795 830 802 685 984 722 715 598 893 1009 

483 
408 
856 
298 
471 
480 
868 
470 
567 

887 
451 
235 
299 
659 
818 
895 
466 
587 

297 861 
524 641 
818 174 
542 401 
282 256 
894 . 584 
240 . 458 
858 878 
648 676 

442 
888 
470 
845 
554 
675 
858 
548 
605 

875 
417 
564 
452 
820 
484 
828 
889 
66~ 

890 
497 
474 
842 
640 
840 
410 
540 
577 

841 
759 
574 
899 
289 
869 
465 
887 
708 

428 
437 
874 
857 
660 
734 
558 
558 
545 

275 
707 
559 
897 
296 
487 
982 
228 
640 

448 
438 
489 
822 
627 
820 
486 
608 
547 

495 
418 
894 
889 
861 
501 
284 
772 
546 

240 510 
58! 752 
780 1215 
866 345 
823 854 
421 881 
289 814 
847 820 
867 1864 

421 
889 
834 
262 
888 
885 
825 
527 
411 

864 
749 
871 
254 
276 
427 
869 
275 
676 

864 
852 
286 
284 
411 
456 
729 
535 
817 

504 
444 
295 
298 
514 
418 
870 
478 
818 

759 725 
708 455 
509 587 
889 462 
256 882 
244 268' 
815 108 
292 814 
582 1012 

874 
576 
302 
310 
361 
572 
881 
477 
864 

832 
451 
468 
830 
264 
885 
240 
292 
665 

431 
478 
406 
806 
403 
868 
314 
613 
887 

678 
510 
448 
848 
251 
859 
841 
287 
619 

482 
729 
574 
820 
442 
514 
454 
488 
436 

822 
582 
594 
474 
818 
403 
486 
203 
707 

493 
398 
669 
321 
466 
1166 
306 
609 
468 

405 
711 
428 
889 
81S 
427 
474 
331 
841 

521 
587 
655 
483 
299 
622 
400 
471 
519 

5S6 
589 
572 
399 
S14 
404 
442 
269 
642 

485 
441 
614 
898 
460 
449 
371 
745 
615 

481 
612 
863 
480 
358 
443 
546 
237 
823 



Handwerksgruppe 

I. Nahrungsmittelgewerbe 
1. Bltcker 
2. Konditoren . 
3. Muller 
4. Fleischer 

II. DekJeidungsgewerbe 
5. Schneider 
6. Putzmacher 
7. Schuhmacher . 
8. Kurschner . 

III. Dau- und Daunebengewerbe 
9. Maurer 

10. Tischler . 
11. Zimmerer 
12. MaJer. 
13. Tapezierer 
14. Glaser . 
15. Schlosser 
16. Klem£ner . 
17 Dach ecker. 

IV. Verschiedene Gewerbe 
18. Buchbinder. 
19. Elektrotechniker . 
20. Gold- und Silberschmiede 
21. Mechaniker. 
22. Schleifer. 
23. Schmiede 
24. Steinsetzer . ...... 
25. Stellmacher und Wagenbauer 
26. Uh.1nnacher. . . . . . . 

Umsatz je beschiftigte Person 
In RM. 

1928 1929 

juni / Juli / Aug./Sept./ Okt.j Nov./ Dez. J an./Febr.1 Mii.rz /April' Mai 

872 947 838 829 801 836 836 759 836 953 817 877 
722 1170 673 636 641 653 861 566 600 827 626 676 

1703 2754 3108 3059 3370 3101 2888 3072 2797 2933 2796 3237 
2144 2174 2483 2718 2801 2876 2539 2409 2310 2670 2507 2593 

316 256 276 347 524 451 418 315 294 400 415 477 
258 521 348 396 657 466 674 439 153 514 495 958 
431 418 363 ' 363 366 322 336 318 257 398 373 405 
322 460 772 1323 3780 1794 1795 330 802 685 984 722 

483 337 442 390 428 443 495 421 364 504 374 431 
403 451 388 497 437 438 413 339 352 444 576 473 
356 235 470 474 374 439 394 334 286 295 302 406 
298 299 345 342 357 322 339 262 234 298 310 306 
471 659 554 640 660 627 861 338 411 514 361 403 
430 818 675 340 734 820 501 385 456 413 572 368 
368 395 353 410 553 486 284 325 729 370 381 314 
470 466 548 540 553 603 772 527 535 473 477 613 
567 587 605 577 545 547 546 411 .317 318 364 387 

297 361 375 341 275 240 5W 364 759 725 332 678 
524 641 417 759 707 58i 752 749 708 455 451 510 
318 174 564 574 559 730 1215 371 509 587 468 448 
542 401 452 399 397 366 345 254 389 462 330 348 
282 256 320 289 296 323 354 276 256 332 264 251 
394 584 484 369 437 421 381 427 244 263' 835 359 
240 453 823 465 932 239 314 869 315 103 240 341 
853 373 339 337 223 347 320 275 292 814 292 287 
648 676 663 703 640 867 1364 676 582 1012 665 619 

Juni j Juli I Aug I Sept. 

869 885 869 796 
664 658 657 745 

2924 3058 3629 3479 
2469 2451 2492 2684 

386 292 289 329 
790 617 412 485 
384 335 377 872 
715 598 893 1009 

482 493 521 485 
729 398 587 441 
574 669 655 614 
320 321 483 898 
442 466 299 460 
514 666 622 449 
454 306 400 371 
488 609 471 745 
436 46S'" 1}19 615 

622 405 536 481 
532 711 589 612 
594 423 572 363 
474 389, 399 430 
316 313 314 353 
403 427 404 443 
486 474 442 546 
203 331 269 237 
707 841 642 823 



Wenngleieh im Verhaltnis zur vorhandenen Anzahl der Betriebe 
di~ Zahl der Berieht~nden nur gering ist und diese als besonders gut ge
leltet den Durehsehmtt erheblieh iiberragen, wenn aueh sehlie£lieh Zu
fii:lIigkeiten Lier und da das Bild siehtlieh verzerren, so sind doch ge
~'lsse. Ziige ~er g~sehaftliehen Entwieklung zu erkennen. Man sieht den 
zlemheh glelChblelbenden Umsatz bei den Baekern und Fleischern ver
einzelte Sehwankungen bei den Konditoren, erhebliehe Unterschiede im 
MiiIlerhandwerk, das nieht Giiter zum sofortigen Verbraueh liefert. In 
den Bekleidungsgewerben, namentlieh bei den Kiirsehnem und Putz
macherinnen, tritt der ;EinfluE der Jahreszeit auf die Beschii.ftigung zu
tage, ebenso in den Baugewerben. Die Kurven der Uhrmacher Gold
und Silliersehmiede weisen auf den EinfluE der hohen Feste hin,' im ge
ringeren Grade auf denjenigen der Reisezeit. 

Die Ziffern iiber den B e s e h aft i gun g s g r a d stinlmen mit 
den Kurven der Umsatzzift'ern nieht ganz iiberein. Soweit nieht UnvoIl
kommenheiten der Erhebung die Ursaehe sind, wird der in der Gesamt
zift'ell enthaltene Umsatz des Ladengeschaftes die Unterschiede er
klaren. Deutlich erscheint aueh die erliebliehe Vergro£erung des Um~ 
satzes in denjenigen Handwerkszweigen, die mit Ladengesehaften ver
bunden sind. 

3. D e r K amp fum den Mar k t 

. In dem vorangehenden Absehnitt wurde aueh die Frage erortert, in
wieweit das Verh1i.ltnis der Handwerkswirtschaft zur Industrie, zum 
Handel und zur Landwirtsehaft als Abnehmer handwerklicher' Er
zeugnisse und Leistungen sieh ge1i.ndert· hat. Diese drei Zweige der 
Volkswirtsehaft treten auch unmittelbar als Wettbewerber des Hand
werks auf, allerdings regelmiillig Dicht iImerhalb der gleichen Hand
werkszweige. in dE.'nen sie auch Abnehmer sind. Die vielfaltigen Be
ziehungen der Handwerkswirtschaft zu den iibrigen Zweigen der Volks
wirtschaft dr1i.ngen sie einmal in die Rolle des Wettbewerbers, anderer
seits in diejenige des Lieferanten oder auch des Abnehmers. Wenn hier 
also Industrie, Handel und oft'entliehe Hand als Wettbewerber der 
Handwerkswirtschaft betrachtet werden, so soil die verkiirzte Aus
drucksweise Dieht dariiber tauschen, daE es sieh auf beiden Seiten nur 
um einen Teil des jeweils genannten Wirtschaftszweiges handelt.· 

Die I n d u s t r i e und in ihrem Gefolge der Handel mit indu
striellen Erzeugnissen wird mit Recht als dar wichtigste Wettbewerber 
des Handwerks auf dem Gesamtgebiete der Giitererzeugung angesehen. 
Wenn friiher die Stellung des Handwerks in der V olkswirtschaft sogar 
fast aussehlieElich danach beurteilt worden ist, ob und inwieweit as sich 
gegeniiber der Industrie zu behaupten vermag, so ist dabei iibersehen, 
daE die Giitererzeugung keineswegs allein das Arbeitsfeld des Hand
werks ausfiillt, sondern dan sieh selbst naeh dem Verluste der Pro
duktionsgebiete andere erhalt.en oder neuentwiekelt haben. Es hat sich 
femer gezeigt, daB der Handel mit industriellen fachverwandten Er
zeugDissen sich bei ausreichender kaufm1i.nniseher Sehulung des Hand
werksmeisters ausgezeichnet zur Verbindung mit der Handwerkstatigkeit 
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I c'!elbst eignet, er gibt nicht nur einen Ersatz fUr das verlorene Pro
duktionsgebiet, sondem befruchtet den verbliebenen Teil der Werkstatt
tatigkeit unter UmstaDden sehr nachdriicklich. Es ist also auch hier 
eine Einschrankung vorzunehmen und festzuhalten, daB die Ent
wicklung, die das Verhaltnis zwischen dem Handwerk und der Industrie 
genommen hat, keineswegs eindeutig zu Lasten des Handwerks ver
laufen ist. Immerhin ist derjenige Ausschnitt des Kampfes urn den 
Markt, den das Handwerk auch heute noch mit der Industrie, genauer 
gesagt, mit industriellen Erzeugnissen oder. mit der mechanischen Er
zeugung von Sachgiitern zu fiihren hat, recht bedeutend. Er ist noch 
nicht abgeschlossen, sondem lebt in Verbindung mit den Bedarfs
wandlungen, die teils auf Veranderungen der Werkstoffe, teils auch auf 
solche des Produktionsverfahrens zuriickgehen, immer wieder auf. Da 
aber im allgemeinen eine Preisverbilligung als V oraussetzung dafiir an
gesehen werden mull, daB sich eine so begriindete Bedarfswandlung durch
setzt, und da der Industrie in dieser Hinsicht infolge der Arbeiter
schutzgesetzgebung und der offentlichen Lasten die Hande starker ge
bunden sind als friiher, so ist auch die Verdrangung des Handwerks 
nicht mehr so leicht, selbst dann nicht, wenn die Industrie die Giite 
ihrer Erzeugnisse so weit zu steigem vermag, daB sie allen Anspruchen 

,geniigen. Nur, wenn der Maschine fast die ganze Giitererzeugung iiber
. lassen werden kann, ist der Kampf zugunsten der Industrie ent
schieden1

). So ist dem Schuhmacherhandwerk die Anfertigung des Mafi
schuhwerks fast ganz entrissen, die in den letzten Vorkriegsiahren ein
getl'etene Zunahme des Bedarfs an feinem Mafischuhwerk ist auf einen 
Bruchteil gesunken, in der Hauptsache durch Verbesserung und ver
haltnismafiig erhebliche Verbilligung des Fabrikschuh,,'erks. Dafiir hat 
allerdings der mit dem Handwerk verbundene Einzelhandel mit Schuh
waren zurn Teil einen Ausgleich ,gIebracht, jedoch wird dieser den 
kapitalschwachen Handwerkem in den Mittel- und Grofistadten durch 
die erhOhten Anspriiche der Kundschaft an Auswahl und Ausstattung 
erschwert. Ais ein zweites, allerdings nicht so eindeutiges Beispiel, sei 
das Buchbinderhandwerk genannt, das sich bisher auf Massenlieferungen 
nicht einstellen konnte. Andererseits hat sich das Sattlerhandwerk in 
der Herstellung von Reiseartikeln (Koffem, Aktentaschen und anderes) 
mit Hilfeder Spezialisierung gut behauptet, ebenso das Tischler- und 
das Poistererhandwerk. Das gleiche gilt yom Handwerk der Schneider 
und Schneiderinnen gegeniiber der Konfektion, deren Ausbreitung in 
den niedrigen Preislagen eher zu Lasten der Storarbeit und des Haus
fleifies vor sich gegang.en ist, wahrend in den hOheren PlI."eislagen das 
Handwerk sich als durchaus wettbewerbsfahig erwiesen hat. Inwieweit 
technische Xnderungen im Produktionsverfahren bei neuen Werkstoffen 
zur Industrialisierung des Hauserbaues fiihren werden (Stahlhauser), 
ist zur Zeit noch nicht zu iibersehen. Ungiinstiger liegt das Verhaltnis 
zwischen der Strafienbauindustrie und dem Steinsetzerhandwerk, wenn 
auch hier die Entwicklung keineswegs sicher vorhergesehen werden kann. 

Bei den vorgenannten Beispielen handelt es sich urn ~genslitze 

1) V gl. Seite 310. 
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zwischen dem industriellen und handwerksmalligen Produktionsver
fahren. Ein solcher Gegensatz besteht im Wet t b ewe r b mit d e m J 
llandel nicht unmittelbar, vielmehr mlill hier zwischen dem Handel mit 
indriSfriellen Erzeugnissen, del' nur ala Folgeerscheinung del' Industri
alisierung aines Produktionszweiges anzusehen ist, und denjenigen 
Handelsunternehmungen unterschieden werden, die sich Werkstatten an
gegliedert haben und im Rahmen des Gesamtunternehmens als Wett
bewerber des Handwerks auftreten. Das Verlagssystem und del' GroB
handel konnen daher aliller Betracht bleiben. Vielmehr sind es die 
Unternehmungen des Einzelbandels, und von ibnen VOl' allem die Waren
hauser und Konsumvereine, mit denen das Handwerk hauptsachlich im· 
Wettbewerb steht. Die betroffenen Handwerkszweige sind vornehmlich 
die Konditoren, die Fleischer und die Photographen. Es kommen die 
groBeren Fachgeschafte fiir Bekleidung hinzu, aoweit sie eigene Mall
werkstatten fiir Herren- oder Damenkleidung unterhalten, wie es auch 
zumTeil bei Warenhausern del' Fall ist. Die Konsumvereine stehen 
mit dem Backer-, Konditor- und Fleischerhandwerk hauptsachlichJ im 
Wettbewerb, im geringen Umfange abel' auch mit den Bekleidungs
gewerben. Die Eigenproduktion del'· Handelsunternehmen hat in del' 
Nachkriegszeit zweifellos zugenommen, weil die kaufmannische Organi
sation del' Warenhauser und Konsumvereine mit groBeren und zum 
Teil auch wirkungsvolleren Mitteln arbeitet als diejenige des Hand-. 
werks. Es kommt hinzu, daB sich die Konsumvereine auf einen festen; 
Mitgliederkreis stiitzen konnen und auch die Warenhiiuser durch ge
schickte Reklame den Kaufgewohnheiten del' Bevolkerung wait ent
gegenkommen. 

Wahrend die AbwehrniaBnahme des Handwerksim Wettbewerb 
gegeniiber del' Industrie hauptsachlich in del' Steigerung del' eigenen 
technischen Leistungsfahigkeit, d; h. in del' Ausbildung del' personlichen 
und del' zweckmalligen Anwendung del' sachlichen Krafte besteht, wozu 
eine wohldurchdachte Betriebsfiihrung tritt, liegt im Wettbewerb gegen
iiber dem Handel alillerdem noch ein besonderes Gewicht auf geschiift
lichen MaBnahmen. Es handelt sich einmal um Werbung, diesowohl als 
Einzel- wie als Gemeinschaftswerbung "on den Fachverbanden seit 
einigen J ahren gefordert wird und an Bodel!. gewiruit, ferner um die 
richtige Behandlung del' Abnehmer, insbesondere darum, daB dem Hand
werk grollere Piinktlichkeit und Zuverlassigkeit anerzogen wird. Wenn 
as daran noch fehlt, so iet es in del' Hauptsache auf den Mangel an all
gemeiner Bildung zuriickzufiihren, denn er erschwert VOl' allem die Ein
sicht in das Walten der marktbeBtimmenden Krafte, besonders die Er
kenntnis daB Giite und Preis del' ErzeugnisBe und Leistungen es nicht 
allein si~d die die Nachfrage wecken und anziehen, daB vielmehr die 
geschickte 'Kundenbehandlung WId wirtschaftlich einwandfreie Betriebs
fiihrung hinzukommen miissen. Hier liegt die Entscheidung dariiber, ab 
es dem Handwerk gelingt, sich gegeniiber del' Industrie und dem Handel 
auf den zur Zeit umstrittenen Grenzgebieten zu behaupten. 

Diese Verdrangungserscheinungen treten jedoch nur bei einem Teil 
del' Handwerksarbeit auf. Die Sachwerterhaltung ist nach wie VOl' Do
mane des Handwerks. Sie wird zwar hin und wieder von mechanischen 
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Arbeitsweisen, nieht aber von der Industria selOOt bedroht. Hier Kommt 
es darauf an, ob das Handwerk solche neuen Arbeitsweisen dem eigenen 
Bestande an Handwerkstechnik einfugt. Ebenso wie die Schuhmacher 
sich neuzeitliche Besohlmaschinen und Arbeitsverfahren angeeignet 
haben, muate es beispielsweise auch den Malern gelingen, das Spritz
verfahren in die handwerksma.Bige Technik einzufuhren. 

Die Sachwerterhaltung wird erst dann ein Feld, auf dem sich In
dustrie und Handwerk im Wettbewerb begegnen, wenn die Kosten der 
Ausbesserung und Reinigung sich derart hoch stallen, daa die Erhaltung 
oder Instandsetzung sich nicht lohnt, sondern die Emeuerung vorteil
hafter ist. Die seit der Nachkriegszeit sehr gestiegenen SelOOtkosten 
des Handwerks haben den Fall ofter praktisch werden lassen, teilweise 
in Verbindung mit der modischen V orliebe fUr kurzlebige Gebrauchs
gegenstande. Ein besonders deutliches Beispiel hierfUr ist das modische 
Frauenschuhwerk. Ais Gegenstand groaerer Ausbesserungen koinmt eS 
fur das Schuhmacherhandwerk vielfach nicht mehr in Frage. Zweifellos 
ist der Arbeitsmangel des Schuhmacherhandwerks wesentlich mit darauf 
zuruckzufuhren, daa die Neubeschafiung des leichten gefalligen Schuh
werks im Verbaltnis sich nicht viel teurer stellt als die Ausbesserung. 
deren Kosten in diesem Falle nicht so sehr durch die LohnhOhe als 
vielmehr durch die Hohe der Werkstofipreise und der allgemeinen 
Unkosten sowie durch die Unterbescbaftigung bestimmt wird. In 
anderen Fallen wirkt die Lohnhohe ausschlaggebend ein. Letzten Endes 
entscheidet allein die Kostenfu-age, ob dem Handwerk ein Betatigungs
feld zugunsten sparsamer Stofiwirtschaft bleibt oder nicht. Die N or
mung und Typisierung industrieller Erzeugnisse hat bisher den Gang 
der Entwicklung nicht wesentlich beeinHuat. . 

Die Bemuhungen des Handwerks, im betonten Gegensatz zum 
Warenhaus und Konsumverein seinen Umsatz an Erzeugnissen durch 
Gewahrung eines langeren Zahlungsziels zu heben, sind zwar nicht er
folglos geblieben, haben aber auch das Borgunwesen wie fruher schon 
wieder allgemein Wblich gemacht, beim Handwerk Kreditnot und 
mancherlei Ausfalle verursacht und es in wachsende Abbangigkeit der 
Warkstofilieferanten gebracht. Die Arbeiten der Sachwerterhaltung 
und der Instandsetzung mit ihren besonders hohen Lohnanteilen sind 
vielfach infolge nachlassiger Rechnungsfuhrung Gegenstand von Ziel
gescbaften geworden, obwohl der besonders hohe Lohnanteil das hatte 
verhindern mussen. Konsumfinanzierungen in der Form von Ab
zahlungsgescbaften sind in denjenigen Handwerkszweigen vielfach 
eingefuhrt geworden, die mit dem Einzelhandel verbunden sind, beispiels
weise bei den Elektro-Installateuren fur den Verkauf von Beleuchtungs
kOrpern, Rundfunkanlagen, Staubsaugem usw.1

). 

Die Hebung des Absatzes vermittelts Gemeinschaftsarbeit, nament
lich mit Hilfe genossenschaftlicher Organisationen, die als selbstandige 
Vermittler ahnlich wie beim Verlagssystem zwischen das Handwerk und 
den Abnehmerkreis eingeschaltet werden, hat seit der Vorkriegszeit, in 
der stellenweise Lieferungsgemeinschaften auf fachlicher Grundlage 

1) Vgl. Jahrbuch des Deutschen Genossenschaftsverbandes 1928, S.85. 
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nennenswerte Erfolge hatten, keine wesentlichen Fortschritte. gemacht. 
In der Kriegswirtschaft und noch fast zwei Jahre nachher wurde zwar 
eine aullerordentlich groBe. Anza:hl von Lieferungs- und Absatz
genossenschaften gegrundet, die grolltenteils fur Heereslieferungen ein
gerichtet waren oder die Versorgung in der Nachkriegswirtschaft zum 
Ziele hatten. Seit 1922 hat die Zahl dieser Genossenschaften aber in 
rascher Folge abgenommen. Die meisten sind aufgelost worden, nur 
wenige in Konkurs geraten, zum Teil infolge Kapitalnot, zum Teil in
folge personlicher Reibereien unter den Mitgliedern, vielfach aber auch 
infolge verfehlter geschaftlicher MaBnahmen' ). 

An eigentlichen gewerblichen Absatz- und Magazingenossen
schaften2

) waren 

am 1. Januar 1914 eingetragen 122 
am 1. Januar 1919 " 128 
am 1. Januar 1922 " 142 
am 1. Januar 1925 " 135 
am 1. Januar 1926 " 119 
am 1. Januar 1927 " 114 
am 1. Januar 1928 " 105 
am 1. J anuar 1929 " 108. 

Der Deutsche Genossenschaltsverband berichtet im Jahrbuch fUr 
1928, S. 130/31, uber die Geschaftsergebnisse der Magazin~ und Absatz

. genossenschaften u. a. folgendes: 

Ver- Berich- Bilanz-
Berichts- bandsge- tende Ge- Mitglieder 

Umsatz Reingewinn 
jahr nossen- nossen- summe 

schaften schaften Mbzw.RM Mbzw.RM Mbzw.RM 

1909 4,43) I 82 8113 17427007 121694 4635406 
1910 893) 89 3468 20122044 121874 4865723 
1918 4()3) 4,4 8994 28807726 155875 6302787 
1924 _4) 75 18859 41655589 450117 6750440 
1925 83 60 11792 52147777 426901 7571048 
1926 83 69 13015 64508573 561919 8711784 
1927 90 74 14286 75812741 868533 10740410 
1928 99 76 14428 91134042 776269 12602369 

Wenn zur Statistik des Deutschen Genossenschaftsverbandes 1927 
nur 74, 1928 nur 76 Magazin- und Absatzgenossenschaften beriehtet 
haben, wiillrend die Zahl der Verbandsgenos8enschaften 90 bzw. 99 
betrug, so kann man daraus schliellen, dall rund ein Drittel der 
bestehenden Genossenschaften kaum noch eine geschaftliche Bedeutung 

1) Obersicht des Deutschen Genossenschaftsverbandes im Jahrbuch fUr. 1928, 
Seite 80. . 

2) Stat. Jahrbuch fUr das Deutsche Reich 1929, Seite 346. 
8) In dieser Zahl sind auch die beim Allgemeinen Verband angeschlossenen 

Werk-, Magazin- und Absatz- und Produktivgenossenschaften enthalten. 
4) In dieser Zahl sind slimtliche angeschlossenen Warengenossenschaften 

enthalten. 
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hat. Ob. die neuerdings wiederaufgenommenen Bestrebungen, die Idee 
der Absatzgenossenschaften im Handwerk zu beleben, mehr Erfolg haben 
werden, ist im Hinblick auf die Vorgange bei der Auflosung der im 
Kriege gegrundeten Lieferungsgenossenschaften zweifelhaft. Fur das 
Gesamtgebiet des Absatzes in dar Handwerkswirtschaft spielen die Ge
nossenschaften jedenfalls heute so wenig wie 1914 eine irgendwie be
deutende Rolle, obwohl mancherlei Griinde dafur sprechen, ihnen fUr 
die Zukunft eine gesteigerte Bedeutung beizumessen. ..-

Der Wettbewerb der 0 f fen t 1 i c hen Han d machte sich 
schon in der Vorkriegszeit bemerkbar, und zwar in der Form von 
Regiebetrieben, Gefangnisarbeit und gewerblicher Tatigkeit der ofi'ent
lichen Beamten, weniger der gewerblich tatigen behOrdlichen Stellen. 
Gleichwohl kampften schon damals die Installateure mit den stadtischen 
Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerken um ihre Erhaltung, auch aus 
anderen Randwerkszweigen (Schlossern, Schmieden, Malern, Schneidern, 
Schuhmachern, Buchbindern) wurden Beschwerden erhoben. 

Reste der staatlichen Bewirtschaftung aller lebensnotwendigen 
Gegenstande in der Kriegszeit haben sich zum Teil in veranderter 
Form bis heute erhalten. Neben die gewerbliche Tatigkeit von BehOr
den ist diejenige von gemischtwirtschaftlichen Betrieben getreten, auch 
haben sich KommunalbehOrden mehr und mehr an Unternehmungen 
privatwirtschaftlicher Rechtsform beteiligt. Der Wettbewerb der Be-

I bOrden hat sich in der Nachkriegszeit allgemein zuungunsten des freien 
Handwerks verscl).arft, insbesondere werden davon wie vor dem Kriege 
die Installateure getrofi'en, daneben die Bau- und Baunebengewerbe, im 
geringen Umfange auch einige andere Handwerkszweige. 

Fur den Bereich der S t r a fan s t a Its arb e it, deren Wett
bewerb fur Buchbinder, Korbmacher, Tischler und einige andere Ge
werbezweige in Betracht kommt, sind in der N achkriegszeit andere 
Grundsatze des Strafvollzugs mangebend geworden als fruher1

). Die 
Beschaftigung der Gefangenen mit handwerksmafiigen Arbeiten hat 
daher sehr zugenommen, auf der' anderen Seiten haOOn wirtschaftliche 
Erwagungen dazu gefiihrt, dan bebOrdliche Auftrage im gronen Umfange 
den Strafanstalten zugewiesen werden, die wegen des niedrigen Ge
fangenenlohnes erfolgreich mit dem freien Handwerk in Wettbewerb 
treten konnen. Dan der Zustand, so wie er sich in der Nachkriegszeit 
entwickelt hat, fur das Handwerk nicht nur schadigend, sondern auch 
unter Umstanden entwurdigend ist, wird man bei aller Anerkennung der 
Grundsatze, die den Strafvollzug leiten, nicht ubersehen durfen. . 

Schliemich hat auch der Umfang der Handwerksarbeiten, die von 
den technischen B e h 0 r den und Betriebsverwaltungen auf e i g e n e 
R e c h nun g ausgefuhrt werden, gegenuber der Vorkriegszeit zuge
nommen, und zwar sowohl bei den staatlichen Baubehorden wie bei der 
Post und Reichsbahn, zum Teil auch bei anderen BebOrden fur den 
Bereich des inneren Dienstbetriebes. Von einem Wettbewerb des freien 
Handwerks ist hier nicht mehr zu reden2

). 

1) Vgl.: Franke: Die Gefangenenarbeit pp., Diss., Wllrzburg 1926. - Rinke: 
Die GefiLngnisarbeit pp., Diss., Kliln 1927. 

2) VgI. Seite 268, 274. 
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AuCh die Tatig~eit der K ra n ken k ass e n hat dem Handwerk 
sein Absatzgebiet eingeengt.· Endlich sind die Deutschen Orthopadischen 
Werkt' zu nennen, die als ein vom Reich eingerichteter Betrieb den 
groJlten Teil der Kriegsbeschadigten versorgen und den Bandagisten, 
Sch~achern un~ anderen H:mdw:erkern das Tatigkeitsgebiet ein
~chranken. Alles In allem hat slCh die Bedeutung der offehtlichen Hand 
un Kampf um den Markt gegeniiber der. V orkriegszeit ganz auJlerordent
lich erhoht"). ' 

11) Da auch andere Wirtschaftszweige von dem Wettbewerb der oHent
lichen' Hand ~m gleiehen MaBe betroHen sind, haben die Spitzenverbiinde der 
d~u~ch~n WIr~chaft. am 10. November 1926 eine EntschlieBung gegen die 
Tatigkeit der oHenthchen Hand gefaBt, aus der folgende Abschnitte hier 
wiedergegeben seien: ' 

,,IIT. Zwischen Unternehmungen der oHentlichen und solchen der privaten 
Ha.nd kann !ls wohl eine sach~ntsprechende Arbeitsteilung geben (wie z. B. 
zWIschen ReIehsbahn und Kleinbahnen oder auf iihnliehen Gebieten), aber 
nieht einen gesunden Wettbewerb wie zwischen verschledenen privaten Unter
nehmungen des gleichen Berufszweiges. Schon allein der Gedanke, daB ein 
Gemeinwesen seinen Angehorigen, die durch ihre Steuern und Abgaben, zu 
seinen Lasten beitragen, auf dem Gebiete ihrer privatwirtschaftlichen Tiitigkeit 
Konkurrenz macht und so seine eigenen Steuerertriignisse vermindert, iet 
widersinnig, d'ariiber hinaus kann diesa Konkurrenz um deswillen nicht unbe
denklich sain, weil die' oHentliche odar halbiiHentliche Stellung der einen 
Gruppe der Mitbewerber ihr vor der anderen Gruppe einen mit dem Wesen 
des fairen Wettbewerbes unvereinbaren Vorsprung gibt. 'Dieser Vorsprung 
ist nach den' bisher vorliegenden Beobach,tungen und Erfahrungen im wesent
lichen in Bevorzugungen auf steuerlichem Gebiet, auf dem Gebiet der Finan
zierung und KapitalbeechaHung !]lit Hilfe oHentlicher Gelder, der geschiift
lichen Forderung d'llroh Behorden und Beamte zutage getreten, und zwar so
wohl in dem Sinne, daB privaten Unternehmungen die fiir sie wertvolle Kund
schafi oHentlicher Stellen entzogen, aIs auch in dem Sinne, daB Privat
personen infolge amtlicher oder 'wirtsohaftlicher Abhiingigkeit zwangsweise 
den iiHentlichen Betrieben aIs Kunden zugefiihrt wuroen. Namentlich aber 
iuJ3ert sich dieser Vorsprung in der, sci as juristiseh bestehenden, sei es tat
siichlioh vorhandenen oder doch im Publikum vorausgesetzten Haftbarkeit des 
Gemeinwesens und seiner Steuerzahler fiir die Verbindlichkeiten undi Verluste 
der oHentlichen oder ,halboHentlichen Unternehmungen. Denn dieser Umstand 
kommt nicht allein dem Kredit von Unternehmungen der letztgenannten Art 
zugute, sondern befiihigt sie auch, unter Hintansetzung von Gesichtspunkten 
kaufmiinnischer Rentabilitiit'die angemessenen Preise und Bedingungen der 
privaten Mitbewerber vorubergehend zu unterbieten. 

IV. Die- tlbersetzung einer Reihe von Berufszweigen durch die iibergroBe 
Zahl der darin tiitigen Betriebe iat duroh den Wettbewerb der oHentlichen 
Hand wesentlich vergriiBert worden. Soweit eine Rationalisierung durch. 
Abbau iiberfliissiger Betriebe geboten iat, mnB die oHentliche Hand' hierbei den 
Anfang machen, unter keinen Umstiinden aber dad die von der Privatwirt
schaft aue Rationalisierungsgriindenherbeigefiihrte Betriebsverminderung in 
ihrem Zwecke dadurch vereitelt werden, daB an, die Stelle eingezogener 
privater Unternehmungen oder Betriebsstellen solche der offentlichen Hand 
treten. ' 

V. Die Bedenken gegen den Gewerbebetrieb dar oHentlichen Hand werden 
,durch den Betrieb in handelsgesetzlicher oder Bonstiger privatrechtlicher Form 
nicht vermindert, sondern unter Umstiinden in gewisser Richtung vermehrt, da 
solche Unternehmungen als Aktiengesellschaften usw. nicht bloB der Kon
trolla der varfassungsmiiBigen Vertretungen, sondern auch derjenigen der Ver-
1!ammlung der Anteilseigner entzogen sind; denn siimtliche Anteile sind regel
miiBig in der Hand einer oder mehrerer offentlicher Behorden vereinigt." 

:20 EDquef.B.AullBChuB. m. 8. ArbeltBgr., 1. Band. 293 



3. Die Wirkung. 

a) Der Umsatz der Handwerkswirlschaft 

Es begegnet aullerordentlich groBen Schwierigkeiten, den James
umsatz einer groBen, mannigfaltig gegliederten und in eine Unzahl von 
kleinen und mittleren Betrieben aufgelOsten Wirtschaftsgruppe ein
wandfrei festzustellen1). Fur den Bereich der Handwerkswirtschaft hat 
es bis vor kurzem auch an allen Unterlagen gefehlt, die den Versuch 
einer Schatzung ermoglicht hatten. Erst in der allerletzten Zeit dad 
man die ersten tastenden Versuche fur Schatzungen der Umsatzwerte 
in der Handwerkswirtschaft wagen, die noch mit einer ganzen Reihe 
vou Vorbehalten zu versehen sind. 

Ein zahlenmaBiger Vergleich mit der Vorkriegszeit ist IDCht mog
lich, da die Angaben der Sachverstandigen in den Vernehmungen des 
Enquete-Ausschusses keine allgemeine Bedeutung besitzen, und da die 
in der Kaufkraft des Geldes eingetretenen Veranderungen nicht gleich
maEig auf die verschiedenen Warengruppen eingewirkt haben, wie auch 
die Entwicklung der Weltmarktpreise nicht gleichmaEig gewesen ist. 
Gewisse Anhaltspunkte sind erst fUr die N achkriegszeit, und zwar auf 
Grund der Erhebungen der Handwerksgruppe und des Instituts· fur 
Konjunkturforschung gegeben. Die Konjunkturstatistik bietet fiir die 
Zeit vom Juli 1928 ab die Moglichkeit, ein Bild zu konstruieren, 
das ungefahr im Bereich der Wirklichkeit liegt. Die Umsatzsteuer
statistik, die fiir die Veranlagung von 1925 uach den Ergebnissen 
von 1924 vorliegt, trennt das Handwerk nicht von dar Industrie und 
kann infolgedessen hier kaum verwendet werden, um so weniger, als das 
Jahr 1924 noch durchaus im Zeichen der Deflation gestanden hat. 

Wenn auch mit aHem Nachdruck betont werden mull, daB die 
Konjunkturstatistik des Handwetks nur einen winzigen Ausschnitt aus 
dem Bilde der Gesamtwirtschaft gibt, und daB die berichtenden Betriebe 
zweifeHos den Durchschnitt erheblich uberragen, so kann doch an
genommen werden, daB bei entsprechenden Abschlagen, die hier vor
genommen sind, zum mindesten das Gesamtbild einigermaBen richtig 
ist. Auf eine Anzahl kleinerer Handwerkszweige erstreckt sich die 
Konjunkturstatistik bislang nicht, in diesem Fl).lle mullte eine rohe 
Schatzung die Lucke auszugleichen suchen. Schwerer wiegt der Um
stand, daB die Zahl der Beschaftigten fiir den 1. Oktober 1926 und die 
Umsatzziffern fur die Zeit vom Juli 1928 ab zugrunde gelegt werden 
muBten. Es ist versucht worden, diese Unstimmigkeit durch vorsich
tigste Abrundung der Umsatzziffern einigermaBen auszugleichen. 

1) Vgl. zu diesem Abschnitt auch: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 353. -
Wirtschaft und Statistik, Jahrgang 9, Heft 9, S.382. - Bychelberg: "Umsatz
steuerstatistik als wirtschaftIiche Erkenntnisquelle", in "Wirtschaftsdienst" Nr.27 
Yom 5. JuIi 1929, S. 1147. - Konjunkturstatistik des Instituts rur Koniunkturforschung 
und des Reichsverbandes des deutschen Handwerks. - Keiser: DeutschE's Hand
werksblatt, Jahrgang 1930, Nr. 1. 2, "Umsatzentwicklung, Umsatz je beschiiliigte 
Person und Umschlagsgeschwindigkeit im Handwerk und Kleingewerbe (1924-1928)". 
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Die gewonnenen Ergebnisse gestatten keinen RiickschluG auf die 
Ertragswirtschaft, besonders nicht fiir die einzelnen Betriebe, dazu sind 
die betrieblichen Verhaltnisse zu verschieden. Abgesehen von d.em ent
scheidenden EinfluG, den die Personlichkeit des Betriebsinhabers auf 
das Geschaftsertragnis hat - ein Umstand, der beim Handwerk vieI
leicht starker als in manchen anderen Gewerbezweigen hervortritt -
ist der Anteil der Werkstoffe am Gesamtumsatz zu ungleieh, nicht 
minder der Teil, der auf die Selbstkosten entfallt, und endlich der 
Anteil des Ladenumsatzes mit eigenen oder fremden Waren, von aHem 
anderen ganz abgesehen. Die Moglichkeit, den vom Handwerk selbst 
g esc h a f fen e n Wert festzustellen, besteht mit einigen Ausnahmen 
noch nieht. 

Mit diesen V orbehalten wurden fiir die einzelnen Handwerksgruppen 
foIgende Schatzungen aufgestellt: . 

1. Gruppe der S t e i n e un d E r den verarbeitenden Handwerke: 
Es kommen nach der Erhebung der Handwerksgruppe, die aueh 

weiterhin zugrunde gelegt wird, in Betracht: 
Steinhauer, Steinmetze mit 16447 Beschaftigten und die Steinbild
bauer mit 5290, die Topfer (Hafner) mit 9707 und andere Handwerks
zweige mit 10 860 Beschaftigten, endlich die EdeIsteinschleifer mit 
3858 Beschaftigten. Die ganze Groppe zahIt also 46 162 Beschaftigte, 
auf die im Durehschnitt ein Umsatz je beschaftigte Person von 
4000 RM. angenommen wird. Das wiirde zu einer Jahressumme von 
rond 184 Mill. R M. fUhren. 

Die wenigen Berichte der Konjunkturstatistik gestatten keinen 
SchluG, sie geben teilweise hOhere Ziffern an, die jedoch bei der 
schlechten Geschaftslage nicht allgemein gelten konnen. 

Die Umsatzsteuerstatistik 1925 gibt (S. 158/9) unter V 3 (sonstige 
Industrie der Steine und Erden) den Umsatz von 18 398 Einzelbetrieben 
mit 418 Mill. RM. an. 

2. Groppe der E i sen un dan d ere Met a 11 e verarbeitenden 
Handwerke: • 

Hier sind zum Teil genauere Angaben moglich. 
a) Fiir das Handwerk der B ii c h sen mac her mit 2116 Beschaf

tigten ist ein Durchschnittsumsatz von 1932 RM., also ein Gesamt
umsatz von 4 M i 11. R M. geschatzt, wofiir einige Unterlagen der 
Konjunkturstatistik vorhanden sind. Die Umsatzsteuerstatistik 
IaGt sich in diesem Falle nicht verwerten, die gedriickte Lage 
meses Handwerks spricht sich in dem niedrigen Umsatz aus. 

b) Die Me sse r s e h m i .e de haben durchweg ein Ladengesehaft 
und demgemaG hohere Umsatze, die bei einer verhaltnismamg 
geringen Anzahl der Beschaftigten (5860) auf 4000 RM. jahrlich 
anzunehmen sind, was einem jahrlichen Gesamtumsatz von rund 
23 % Mill. R M. entspricht. Auch hierfiir liefert nur die Kon
junkturstatistik einen Anhalt. 
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c) Bei den Feilenhauern, die 1806 Personen zahlen, fehlt ieder 
zahlenmallige Anhalt. Die schlechte Wiri;achaftslage gestattet es 
nicht, mehr ais 2000 RM. Umsatz je Person oder rund 3,5 Mill. 
RM. G e sam tum sat z jiihIrlich anzunehmen. 

d) Etwasgiinstiger ist die Lage der Met a 1 q s chI e i fer, die 
nach der Konjunkturstatistik mit einem erhOhten Durchschnitts
umsatz von 3540 RM. rechnen konnen oder mit rund 10 Mill. R M. 
Gesamtumsatz bei 2759 Beschaftigten,. Der Vorsicht wird es 
entsprechen, wenn der Gesamtumsatz auf nur 8 Mill. R M. jlihr
lich geschatzt wird. 

e) Anders liegt die Sache bei den Gold - un, d S il b e r s c h m i e
den sowie den J u weI i ere n. Rier sind· die Ladenumsatze an 
Edeisteinen nicht mit einbezogen, da .eine zuverliissige Schatzung 
nicht moglich ist. Der hohe Wert der Stoffe verursacht zweifeI
los hohe Umsatze, die in den foigenden Ziffern nicht zum Aus
druck kommen. Nach der Konjunkturstatistik wird bei 7639 Be
schaftigten ein Durchschnittsumsatz von 6600 RM. oder ein jlihr
licher Gesamtumsatz von rund 50 MilL R M. anzunehmeIi sein. 
Die Umsatzsteuerstatistik liillt sich zum Vergleich nicht heranziehen. 

f) R'ot- und Gelbgien.ereien zahlan Un Halndwerk 2811 
Beschaftigte, der Durchschnittsumsatz ist teilweise hoch, im 
ganzen aber wohl nicht fiber 5000 RM. je Person oder rund 
14 MilL R M. anzunehmen. 

g) Etwas niadriger wird der Umsatz im K up fer s c h m i e d e
han d w e r k , und zwar mit 4000 RM. je Person anzusetzen sein, 
was bei 6450 Beschaftigten zu. einem Umsatz von rund 26 M i I
Ii 0 n e n R M. jahrlich im ganzen fiihrt. 

h) Fiir die gezahlten 572 Z inn - un d B 1 e i g i e n e r fehlt es an 
allen Angaben. Der Umsatz wird auf rund 2000 RM. je Person, 
der Gesamtumsatz nach unten abgerundet auf 1 Mill ion R M. 
im ganzen geschatzt. 

i) Der grone Randwerkszweig der S c h m i e d e zahlt 128985 Be- . 
schaftigte. 
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Die Konjunkturstatistik wiirde es gestatten, den J ahres- . 
umsatz je Person mit 4728 RM., den Gesamtumsatz also mit rund 
600 Millionen RM. anzunehmen. Das· ware aber zu boch gegriffen, . 
da die berichtenden Betriebe offenbar den Durchschnitt, hesonders 
auf dem Lande, ·iibersteigen. Der Reichsverband des deutscben 
Schmiedehandwerks (Vortrag Dorgelob in Konigsberg 1929) 
schatzt den Gesamtumsatz auf 550 Millionen RM., wovon min~ 
destens 146 Millionen auf Rufbeschlag, 16,4 Millionen auf Land
mascbinenhandel und 11,5 Millionen auf Autoarbeiten entfallen. 
Der Reichsverband des deutschen Schmiedehandwerks schatzt im 
einzelnen: 

50 % der Betriebe 
30% " 
12% " 
5% " 
3% " 

" 
" 
" 
" 

mit 6000 RM J ahresumsatz 
" 9000 " " 
" 10500 " " 
" ·13500 " " 
" 30000 " " 



Das wiirde umgerechnet 511 MillionenRM. Umsatz ergeben, was 
etwas zu niedrig ist. Man wird demnach 550 Mill ion e n R M. 
G e Ii a m tum sat z annehmen diirfen. Die Umsatzsteuerstatistik 
gibt keinen Anhalt. 

k) Mit 151448 Beschli.ftigten, darunter verhli.ltnismaBig viel Lehr
Iingen, iiberragt das S chI Q sse r ha n d w e r k noch das 
Schmiedehandwerk an der Zahl der beschaftigten Personen. Nach 
dar Koniunkturstatistik ist auch ein etwas hOherer Durchschnitts
umsatz anzunehmen, was auf den Standort zuriickzufiihren ist. 
Namentlich in den gro.Beren Stadten befinden sich recht ansehn
liche Betriebe. Andererseits ist die Wirtschaftslage ungiinstig, 
so da.a die Hohe des Gesamtumsatzes schwer zu schatzen ist und 
bedeutenden Schwankungen unterliegt. Bei einem angenommenen 
Jahresdurchschnitt von etwa 4000 RM. je Person wiiJrde man auf 
einen Gesamtumsatz von 600 Mill ion e n R M. kommen. Die 
hoheren Ergebnisse der Konjunkturstatistik diirften in besseren 
Zeiten dar Wirklichkeit nahekommen. Die Umsatzsteuerstatistik 

. enthalt fiir das Schlosserhandwerk keine zu verwertenden Angaben. 
I) Die K I e m p n e run dIn s tall ate u r e (fiir Gas- und Wasser

leitung) sind vielfach verbunden mit Kupferschmiedereien, Appa
rate- und Heizungsbau. Die Gruppe enthalt 101 305 Beschii.ftigte, 
fiir die in dar Konjunkturstatistik ein jahrlicher Durchschnitts
umsatz von 6504 RM. oder ein Gesamtumsatz von 658,9 Mill. RM. 
berechnet ist. Der tatsachlich erzielte Umsatz wird um mindestens 

. 15 bis 20 % dahinter zuriickbleiben, da besonders die kleinen Be-
triebe in den Ietzten Jahren schwer zu kampfen haben. Dar Ge-· 
samtumsatz wird daher auf 550 Mill ion e n R M. geschii.tzt. 

m) FUr das Handwerk der E 1 e k t r 0 ins t a II ate u r e, das eben
falls regelma.Big mit Ladenumsatz· vereinigt ist, wird in der Kon
junkturstatistik ein Umsatz von 7296 RM. errechnet, was bei 
57311 Beschiiftigten einen Jahresumsatz von 418 Millionen er
geben wiirde. Dieser Jahresumsatz diirfte iedoch viel zu hooh sein. 
In Ubereinstimmung mit dem. Reichsfachverbande wird der Durch
schnittsumsatz ie beschii.ftigOO Person mit 6480 RM.,der Gesamt
umsatz mit rund 373 Mill ion e n R M. eingesetzt. 

n) Die Me c han ike r (ausgenommen die Feinmechaniker) haben 
gleichfalls regelma.Big einen Laden neben der Werkstatt. Der Um
satz betragt nach der KoninnkturstatiBtik bei 62 685 handwerks
ma.llig Beschaftigten, fUr die ie 4728 RM. gerechnet sind, ins
gesamt 296 Millionen RM. Die Zahl diirfte rund 10 %, iiber dem 
Durchschnitt liegen, der also mit rund 265 M i II ion en R M. 
angenommen werden kann. 

0) Die U b r mac her) . sind als handwerksmaBig ausgebildete 
Einzelhli.ndler im durchschnittlichen Umsatz den mehr auf Werk-

1) Vgl. die Grundlagen der Hanciels-Enquete 1929 S. S08. Danach war der 
Umsatz ie beschaftigte Person zu schi!.tzen fur: 

1924 etwa auf 6700 RM 
1926 " "6900,, 

insgesamt also auf 1S0 bis 160 Millionen Reichsmark. 
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stattarbeit eingestellten Handwerkern weit liberlegen. Bei 23671 
Beschaftigten setzen sie nach der Konjunkturstatistik im Durch
schnitt jiihrlich 9264 RM. je beschaftigte Person oder 219 Mil
lionen insgesamt um. Es wird indes angezeigt sein, den Durch
schnittsumsatz auf etwas weniger als 9000 RM. je Person oder 
hOchstens 200 Mill ion e n GeSamtbetrag abzurunden. Davon 
sin,d 60 bis 70 Millionen an Ausbesserungsarbeiten zu reehnen. 

p) Ahnlich sind die 1Jmsatze ie beschaftigte Person bei 0 p
t ike r n,Il) zu schatzen. Sie weisen 4909 Beschaftigte auf, flir die 
ein Jahresumsatz von rund 9000 RM. und ein Gesamtergebnis von 
etwa 45 Mill ion e n R M. angenommen wird. 

q) Flir Feinmechaniker (lnstrumentenmacher), die 5148 Be
schaftigte zahIen, wird der Durchschnittsumsatz auf fast 
5000 RM. ie beschaftigte Person, der Gesamtumsatz auf rund 
25 Mill ion e n R M. geschatzt. 

r) Die Wirtschaftsiage bei den G r a v e u r en un d Z i s e 1 e u r en 
ist noch etwas ungiinstiger als die, der Feinmechaniker. Bei 
5035 beschiiftigten Personen wird ein J ahresums~tz von 20 M i I
I ion e n R M. in Ansatz gebracht. 

s) Unter den sonstigen Met a 11 verarbeitenden Gewerben mit 
22 295· Beschaftigten ist eine Menge verschiedener Berufe zu
sammengefaBt, deren Gesamtumsatz vorsichtig mit ie 3000 RM. 
ie Person oder rund 67 Mill ion en R M. geschatzt wird. 

Insgesamt ist demnach flir die Gruppe der Eisen und Metalle ver
arbeitenden Handwerke ungefahr ein Umsatz von 2824 Millionen RM. 
anzunehmen. 

3; Die ·kleine Gruppe der chemischen Gewerbe zahlt 
1081 Beschaftigte in der Seifensiederei, 174 Wachszieher 
und 650 son s t B esc h aft i g t e. Irgendein Anhalt flir den Umsatz 
ist, abgesehen von einigen Angaben fiir offenbar besonders geartete 
Betriebe, nicht gegeben. Es wird ein Umsatz von 4000 RM. je Person 
und Jahr oder ein Gesamtumsatz von 7,5 Mill ion e n R M. an
genommen. 

4. Auch die Gruppe der T ext i 1 g ewe r b e ist nicht mehr stark 
mit Handwerksbetrieben besetzt. . 

a) Insgesaint wurden noch 2411 Web e run d T u c h mac her 
ermittelt. 

b) Von den T e 1> pic h k n li p fer n wurden 19 Personen gezahlt. 
c) Ais P 0 sam en tie r e run d R i e men d r e her arbeiten noch 

884 Personen. 
Flir diese drei Zweige dar Textilhandwerke Iiegen keine genaueren 

Angaben liber .die Umsatze vor. Bei einem Umsatz von 3000 RM. je 
Person wird der Gesamtumsatz mit rund 10 Mill ion e n R M. ein
gesetzt. 

. 1) Vgl. die Grundlagen der Handels-Enquete 1929, S. 300, Danach betrug 
schatzungsweise der Umsatz je beschiiltigte Person: 

1924 = 7600 RM 
• 1925 = 9400 " 

insgesamt also 37 bis 47 Millionen Reichsmark, 

298 



d) Fur die Far b e run d B lei c her dUrfte, wenn auch nur wenig
Un~r~gen vorhanden sind, mit einem Umsatz von 6000 RM. je be-. 
schaftlgte Person und J ahr zu rechnen sein was bei 4563 Be
schafti.gten einein Gec;amtumsatz von 27,5 if i II ion e n R M. 
entsprlcbt. 

e) Auch die Seiler und Netzmacher kommen vereinzelt auf 
emen hOheren Umsatz als 3000 RM., Ieiden aber unter der Un
gunst der landwirtschaftlichen Verhaltnisse, so da./l es angezeigt 
sein diirfte, wen Umsatz' im Durchschnitt nicht hOher als 
3000 RM. je beschaftigte Person einzusetzen. 3850 Best:hii.ftigte 
wiirden danach etwa fUr 11,5 Mill ion e n R M. umsetzen. 

f) Der gleiche Umsatz je beschaftigte Person ist fUr "s 0 n s t i g e 
T ext i I g ewe r be" eingeootzt. Bei 6792 Beschii.ftigten wird 
ein Gesamtumsatz von 20 Mill ion e n R M. angenommen. 

FUr alIe Textilgewerbe des Handwerks ist danach mindestens mit 
einem Gesamtumsatz von 69 Mill ion e n R M. zu rechnen. 

5. In der Gruppe der Pap i e r - un d V e r vie If ii.l t i gun g s -
gewerbe sind 

a) die B u c h bin d e r zu nennen, die 32 172 Beschaftigte zii.hlen. 
Nimmt man den DurcMchnittsumsatz je beschaftigte Person mit 
dem Ladenbetrieb auf 4000 RM. an - die Konjunkturstatistik 
nennt fiir ihre Berichterstatter 4992 RM. -, so ist der Gesamt
umsatz nicht hOher als 129 Mill ion e n R M. im Jahre an
zunehmen. 

b) Hoher stellt sich der Umsat.z im Bucbdruckergewerbe. 
Zum Handwerk sind 74004 Beschii.ftigte gezahlt. Den Durch
schnittsumsatz je Person und Jahr mit 7500 RM. angenommen, 
wiirde fiir die zum Handwerk gezahlten Betriebe einen Ge
samtumsatz von 555 Mill ion e n R M. ergeben. 

Die Umsatzsteuerstatistik 1925 vermerkt fur den Umsatz 
im Verlags- und Druckereigewerbe bei 7564 Betrieben 846 Mil
lionen RM. 

c) Sehr viel ungiinstiger sind die P hot 0 g rap hen gestellt, die 
nur noch 10764 Personen beschaftigen und im Durchschnitt nicht 
mehr als 5000RM. Umsatz je Person und Jahr erzielen. Der Ge
samtumsatz wird mit 54 Mill ion en R M. angenommen. 

d) Die "s 0 n s t i g enG ewe r b e des Papier- und Vervielfaltigungs
gewerbes" zahlen 2726 Beschii.ftigte. Der Umsatz je Person und 
Jahr wird auf 4000 RM., der Gesamtumsatz auf 10 M il
Ii 0 n e n R M. geschatzt. 

Der Gesamtumsatz der Papier- und Vervielfaltigungsgewerbe be
Iauft sich auf 748 Mill ion e n R M. 

6. Led erg ewe r b e. 
a) In der Ledererzeugung sind 4252 handwerkliche Gerber tatig, 

daren Umsatz nur roh geschii.tzt werden kann. Er wird mit 
5000 RM. je Person und Jahr, insgesamt also mit rund 21 M i I
I ion e n R M. eingesetzt._ 
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b) Fur das Sattlergewerbe kommt die Konjunkturstatistik auf einen 
Umsatz von ,5856 RM. je Person und Jahr. Dieser Umsatz wird 
regelmafiig nicht zu erreichen sein, doch wird man einen Durch4 

schnittssatz von 5000) RM: fur jeden der 53019 Beschaftigten 
oder insgesamt 265 Mill ion e n R M.fur normale Jahre an
nehmen konnen. 

c) In sonstigen Gewerben sind noch 5241 Beschaftigte. vorhanden, 
die mit einem U:msatz von je 4000 RM. je beschaftigte Person 
eingesetzt werden. Der Gesamtumsatz in den sonstigen Hand
werkszweigen wiirde demnach 21 Mill ion e n RM. betragen. 

Insgesamt kommt die Gruppe Ledergewerbe auf 307 M i 1'
Ii 0 n e n R M. Jahresumsatz. 

7. Die gro.aa Gruppe der H 01 z - u n d S c h nit z s t 0 ff -
g ewe r b e zergliedert sich in 14 Zweige. 

a) Der unifangreichste ist das Tis chI e r - (S c h rei n e r-) 
Han d w e r k, mit 294 029 Beschaftigten. 

Die Konjunkturstatistik ergibt bei einem Durchschnitts
umsatz von 5112 RM. einen Gesamtumsatz von' 1503 Mill. RM., 
der indes zu hoch ist, da die Mehrzahl der Betriebe nicht den 
Umsatz erzielt wie die berichtenden Betriebe. Selbst in den am . 
besten beschaftigten Industriebezirlren und Gro.astiidten ist der 
Umsatz je beschiiftigte Person nicht hOher als 5000 RM. In 
den kleineren Stadten und auf dem Lande sinkt er auf einen 
Durchschnitt von 3000 bis 3500 RM., in den mittleren Stadten 
wird man nach den Ermittlungen des Reichsverbandes desdeutschen 
Tischlergewerbes einen Umsatz ie beschiiftigte Person von 
3800 bis 4000 RM. anzunehmen baben. Es wird also richtig sein, 
den Durchschnitt auf anniihernd 4000 RM. ie Person und Jahr, 
den Gesamtumsatz, nach unten abgerundet, mit 1100 Mill. RM. 
anzunehmen. 

b) Geringer, wenn auch nicht mit ausreichender Sicherheit zu be
stimmen ist der Umsatz des Dr e c h s 1 e r han d w e r k s, das 
nur vereinzeit auf 3500 RM.· je Person und Jahr kommt, 
sonst aber dahinter zuruckbIeibt und im Durchschnitt nicht mehr 
als 2500 RM. umsetzen wird, was bei 10558 Beschiiftigten einen 
Umsatz von rund 26 Mill ion en R M. ergibt. 

c) Noch schlechter steht es um die 5900 HoI z b i I d h a u e r, fUr 
die nicht mehr als 2000 RM., insgesamt also hOchstens run!J 
12 Mill ion e n R M. angenommen werden durfen. . 

.d) Etwas hOher, und zwar mit 3000 RM. ist der Umsatz je beschiif
tigte Person der Bot t c her anzunehmen, fur die der Konjunk
turdurchschnitt der besten Betriebe sich auf 3732 RM. stellt. Bei 
21 211 Beschiiftigten werden insgesamt etwa 63 Mill ion e n 
Rei c h sma r k im J ahr umgesetzt werden. 

e) Ungefiihr gleich hoch. stellt sich der Durchschnittsumsatz je be
schaftigte Person fur S tell mac her (Wag n e r, Wag e n -
b a u e r), den die Konjunkturstatistik mit 3780 RM. fur die Aus-
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lese ermittelt. Der Durchschnitt wird indes 2500 bis 3000 RM. 
kaum erreichen. Fiir 68 939 Bescbaftigte wird der Gesamt
umsatz nicht mehr als 180 Mill. R M. betragen. 

f) . Fiir . die B 00 t ~ Q au e r ~it 3912 Bescbaftigten wurde durch 
veremzelte KonJunkturbenchte ein Durchschnittsumsatz von 
2000 RM., insgesamt also nicht mehr als 8 Mill. R M. Umsatz, 
ermittelt. 

g) Fiir die S chi r m -, S t 0 c k:- un d K am mac her wird bei 
2346 Beschaftigten ein J ahresumsatz· von 7 Mill. R M. ange
nommen. 

h) Mit 17 605 Beschaftigten und einem Durchschnittsumsatz von 
1500 RM. wird fiir das K 0 ro mac her han d w e r k ein Ge-
samtumsatz v.on 26 M i 11.R M.· gescbatzt. . 

i) Auch die Bii r s ten mac her 7021 an der Zahl, werden im 
Durchschnitt keine hOheren Umsatze erreichen als die Korb
macher. Der gesamte Jahresumsatz der Biirstemnacher wird mit 
10 Mill. R M. angenommen. . 

k) Fiir die V erg old e r mit 1380 Bescbaftigten diirfte insgesamt 
ein Jahresumsatz von 5 Mill. R M anzunehmen sein. . Irgend
welche Unterlagen fehlen fiir diesen Handwerkszweig jedoch vo11-
kommen. Ebenso bei den . 

1) MusikinstrumentenmacherIll, deren 5679 Beschii.f
tigte trotz der wirtschaftlich ungiinstigen Lage jedoch insgesamt 
einen Umsatz von 20 Mill. R M. erzielen diirften. 

m) Fiir die S pie 1 war e n mac her mit 1628 Bescbaftigten und 
fiir 8967 sonstige Beschaftigte wird im Durchschnitt ein Jahres-
1lID.Satz von 2000 RM. 1e beschii.ftigte Person und ein Gesamt
umsatz von 21 Mill. R M. angenommen. 

Der Gesamtumsatz des Holz- und SchnitzstoiIgewerbes wird dem
nach rund 1478 Mill. R M. betragen. Durch die Umsatzsteuerstatistik 
wurde in der Gruppe Holz- und SchnitzstoiIgewerbe eip. -Gesa.mtumsatz 
von rund 2 Milliarden RM. festgeste11t, wovon 1,635 Milliarden auf die 
Einzelfirmen (138 716) entfallen. . 

8. Die Gruppe der N a h run g s mit tel g ewe r be hat bei der 
teilweise engen Verbindung mit dem Einzelhandel verhii.ltnisma.Gig hohe 
Jahresumsatze ie beschaftigte Person. 

a) In der handwerksmiillig betriebenen M ii 11 ere i wurden 54 441 Be
scbaftigte gezahlt. Sie tatigen je nach dem Preise des Getreides 
einen Umsatz von sehr verschiedener Hohe, der Menge nach je 
Person und Arbeitstag in gut eingerichteten Miihlen etwa eine 
Tonne (1000 kg), in kleinen Betrieben bis zur Hiilfte herunter. 
Arbeitstage sind etwa 150 jii.hrlich anzusetzen. Nach der 
Scbatzung des Deutschen Miillerbundes verarbeite~, di~ Hand
werksbetriebe von der "Gesamtvermahlungsmenge, dIe rund 
125 Mill. Tonnen jahrlich betragt, etwa 4,5 Mill. Tonnen im 
W~rte von 900 M i IIi 0 n en b i s 1 Mill i a r d e RM. 1m Jahre 
1924 haben 12970 Einzelfirmen einen Umsatz von 605,7 Mill. RM. 
versteuert. 
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b) Fiir das B a c k e r han d w e r k mit 232439 Beschiiftigten ge
stattet die Konjunkturstatistik die Annahme eines Durchschnitts
umsatzes von 10000 RM. je Person und Jahr, also einen Gesamt
UIDsatz von 2324 Mill. RM. Nach der Umsatzsteuerstatistik 1925, 
die in diesem FaIle eine Vergleichsmoglichkeit gibt, ist im Jahre 
1924 insgesamt von 89 179 Einzelbetrieben ein Umsatz von 
1601 Mill. RM. versteuert. Dabei wurde allerdings eine Reihe 
nicht handwerksmiiJliger Betriebe mit erfallt. 1m Jahre 1925 ist 
der Umsatz urn etwa 300 Mill. RM. gestiegen. Mitteilungen des 
"Germania" -Zentral ver bandes deutscher Backer-Innungen lassen 
darauf schliellen, dall fUr kleinere Stadte und Landbezirke der 
Durchschnittssatz der zur Konjunkturstatistik berichtenden Be
triebe zu hoch ist. Es wird daher richtig sein, den Durchschnitts
UIDsatz je beschaftigte Person mit 8000 RM. und den Gesamt
umsatz fiir das Jahr 1928 mit 1860 MilL R M. anzunehmen. 

c) Hinzu treten die K 0 n d ito r en mit 23 978 Beschiiftigten und 
nach derKonjunkturstatistik mit einem Durchschnittsumsatz von 
8700 RM. je beschii.ftigte Person, der etwa zutreffen diirfte. Der 
Gesamtumsatz des Konditorhandwerks betriigt demnach j'und 
208 MilL RM. 

d) Am hOchsten ist der Umsatz des Fleischerhandwerks, 
den die Konjunkturstatistik mit 30144 RM. je Person und Jahr 
wohl zu hoch angibt. Bei 179 534 Beschiiftigten wiiren demnach 
nicht weniger als 5,4 Milliarden RM. als Gesamtumsatz zu 
schiitzen. Demgegeniiber ergibt sich nach der Umsatzsteuer
statistik fiir 1924 ein Gesamtumsatz von 2143 Mill. RM. bei 
74134 Einzelbetrieben. 1m Jahre 1925 liegt der. Gesamt
UIDsatz mit 3463 Milliarden RM. hoher. Der Deutsche Fleischer
verband schiitzt den Gesamtumsatz an Fleisch- und Wurstwaren 
fiir 1925. auf 5,17 Milliarden RM., wovon 750 Mill. auf Wurst
waren entfallenl). Von dem Gesamtumsatz diirften neun Zehntel 
auf das Handwerk zu rechnen sein. Man wird also den Gesamt
UIDsatz des deutschen Fleischerhandwerks auf etwa 4,5 M i I-
I i a r den R M. zu schiitzen haben. . 

e) Fiir die in der Gruppe Nahrungsmittelgewerbe weiter vertretenen 
5207 Molker und Kaser, 10858 Brauer und Malzer 
und 3351 son s t i g e n B esc h ii ft i g ten sind einigermafien 
zuverliissige Unterlagen fiir eine Berechnung der Umsatzwerte 
nicht vorhanden. Dem Wert der Erzeugnisse wird jedoch ein 
Umsatz von 10000 RM. je Person und ein Gesamtumsatz von 
194 Mill. RM. ungefiihr entsprechen. . . 

Insgesamt wird der Gesamtumsatz in der ;Gruppe der Nahrungs
mittelgewerbe auf 7662 Mill. RM. geschiitzt. 

9 .. In die ebenfalls sehr bedeutende Gruppe der B e k lei dun g s -
un d Rei n i gun g s g ewe r b e ist das Handwerk der Friseure ein-
bezogen. . 

1) Vgl. hierzu: Bericht tiber das Fleischerhandwerk, Bd. S. 
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a) Das S c h n e ide r - un d S c h n e ide r inn" e il han d w e r k 
weist die gro.lHe Anzahl beschiiltigtar Personen - 433 310 - auf. 
Den G~samtumsa~z wird man nach der Konjunkturstatistik, deren 
Ergebms vom RelChsverband des deutschen Schneidergewerbes be
~estatigt wird, mit 1893 Mill. R M. annehmen konnen, wobei 
mnerhalb der Herren- und Damenschneiderei sehr erhebliche 
Unterschiede zu beriicksichtigen- sind. Den Durchschnittsumsatz 
von 4368 RM. je Person und Jahr werden die Herrenschneider 
vielfach iiberschreiten, wahrend die Schneiderinnen bei denen das 
Lohnwerk iiberwiegt, bei denen auch mehr Lehrlinge mltarbeiten, 
mehr oder minder hinter dieser Umsatzziffer zuriickbleiben. Den 
Wert der im Lohnwerk verarbeiteten Stoffe schiitzt der Reichs
verband des deutschen Schneidergewerbes auf etwa 1 MiI
Ii arde RM. 

Die Umsatzsteuerstatistik weist 1924 fiir 183176 EinzeI
betriebe der Niiherei und Schneiderei (also einschlie.lnich der 
Konfektion) einen Umsatz von 1854 Mill. R M. nacho Danach 
ware die Schii.tzung eines Gesamtumsatzes von 1893 ~1il1. RM. fiir 
die Handwerksbetriebe reichlich hoch, doch sind die zugrunde 
geIegten Umsatze seit dem Jahre 1924 stark gestiegen. 

b) 1m Handwerk der K ii r s c h n e r wurden 15628 Beschii.ftigte ge
zii.hl1f). Der hohe Wert der verarbeiteten und zum Verkauf gestelt, 
ten Stoffa. fiihrt nach der Konjunkturstatistik zu einem Durch
schnittsumsatz von 14232 RM. je Person und Jahr, insgesamt 
mithin zu einem Umsatz von 222 Mill. RM. Setzt man davoil. 
reichlich den zehnten Teil fiir die iiber dem Durchschnitt liegende 
Giite der Berichterstatter ab, so verbleiben 200 Mill. R M. 
Gesamtumsatz. 

c) Fiir den Umsatz der 2616 Hut mac her mit einein ebenfalls 
erheblichen Durchschnittssatz ie beschaftigte Person, der auf 
6000 RM. geschiitzt wird, wird insgesamt ein Betrag von 
15 Mil!. R M. angenommen. 

d) Fiir 39156 in der Put z mac her e i Beschii.ftigte, darunter viel 
Lehriinge, wird trotz hOherer Angabe der Konjunkturstatistik 
nicht mehr als ein Umsatz von 3000 RM. je Person und ein 
Gesamtumsatz von hOchstens 120 M iII. R M. zu schii.tzen sein. 

e) Zahienmafiig schwach sind die Han d s c huh mac her mit 
868 Beschii.ftigten vertreten, deren Umsatz 3 Mil!. R M. nicht 
iibersteigen diirfte. 

f) In der S c huh mac her e i mit 220 137 Beschiiltigten erzielen 
die guten, bei der Konjunkturstatistik beriicksichtigten Betriebe 
im Durchschnitt einen Umsatz von 4296 RM. ie Person und Jahr. 

1) Vgl. die Grundlagen der Handels-Enquete 1929, S. S08. Dort wir4 fUr 1924 
.nd 1925 der Umsatz je beschaftigte Person wie folgt gesch~tzt: 

1924 1926 
Reine Kftrschnereien 10600 RM 10400 RM 
Kombinierte Kiirschnereien 8 400 " 8 600 " 

Iso zu einem Jahresergebnis von ungef~hr 140-150000 HM. Die Schwankungen 
on Jahr zu Jahr sind ziemlich gro.l3. 
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1m allgemeinen wird der Umsatz aber hOchstens 3000 RM. betragen. 
Insgesamt wird der Jahresumsatz mit Riicksicht auf die ungiin
stige Lage des Schuhmacherhandwerks auf 600 Mill. R M. g&
schatzt. Die Umsatzsteuerstatistik weist unter Schuhmacherei 
fiir 1924 i m g a n zen 991 Mill. RM., im Jahre 1925: 1083 Mill. RM. 
Umsatz nacho 

g) Fiir Was c her un d B"ii g 1 e r, die 4471 Personen zahlen. 
liegen keine Unterlagen vor. Ihr Gesamtumsatz wird mit rund 
10 Mill. RM. angenommen. , 

h) Die F r i s e u r e konnen nach der Konjunkturstatistik 3384 RM. ie 
Person und J ahr umsetzen, nach Ansicht des Reichsfachverbandes 
aber nur 2400 RM. Die zuletzt genannte Summe ist wohl etwas 
zu gering bemessen, wenn auch die erste den Durchschnitt weit 
iiberragt. Es wird richtig sein, etwa das Mittel zu nehmen und 
bei .J28 776 Beschaftigten mit einem Gesamtumsatz von rund 
350 Mill. R M. zu rechnen. 

i) In den sonstigen Gewerben der Gruppe Bekleidungs- und Reini
gungsgewerbe wUl'den. 9055 Beschiiftig1Je gezahlt. Dar Gesamt
umsatz dieser Gewerbezweige wird auf 25 Mill. RM. geschiitzt. 

Nach diesen Berechnungen wiirde sich der Gasamtuinsatz de!" 
Gruppe Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe auf 3216 M i II. R M. 
stellen. 

10. Die "letzte der Handwerksgruppen umfafit die B au h a u p t
und Baunebengewerbe. 

a) Unter den B a u h a u p t g ewe r ben werden gewohnlich die 
M a u r e run d Z i m mer e r verstanden, die in der Statistik 
getrennt gefiihrt werden. In del' Praxis kommen abel' Maurer
und Zimmererbetriebe so oft vereinigt vor, dafi as zweckmallig sein 
diirfte, beide Zweige fiir die Berechnung des Gesamtumsatzes zu
sammenzufassen. Gezahlt sind in Handwerksbetrieben des 
Maurergewerbes 482918 Beschaftigte,im Zimmererhandwerk 
100437. Nach der Koniunkturstatistik ist fiir die erste Gruppe 
ein Durchschnittssatz von 5100 RM. ie Person und Jahr anzu
nehmen, fiir die zweite Gruppe betragt der Jahresumsatz . ie 
Person 4320 RM. Mithin ware fiir das Jahr 1928/29 ein Gesamt
umsatz von 2463 bezw. 434 Mill. RM., zusammen 2897 Mill. RM. 
anzunehmen. Die Umsatzschwankungen sind in heiden Gewerbe
zweigen aullerordentlich groll. Die zur Koniunkturstatistik be
richtenden Betriebe liegen zweifellos iiber dem Durchschnitt. Setzt 
man fiir diese Fehlerquelle 10%1 ab, so wiirde ein Gesamtumsatz 
von 2607 Mill. R M. verbleiben, del' zumgrollten Teil auf den· 
Hochbau, zum kleineren Teil auf Tiefbauarbeiten, in beiden 
Fallen auf Neubauten, Umbauten und Ausbesserungsarbeiten 
entfallt. 

h) Das nur zum Teil, und zwar in den Stadten fiir sich allein, sonst 
aber hiiufig mit dem Malerhandwerk gemeinsam betriehene 
G I a s e r han d weI' k mit 21 368 Be~chiiftigten hat im Verhiiltnis 
einen hohen Durchschnittsumsatz je beschaftigte Person, der nach 
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der Konjunkturstatistik mit 6696 RM. in Wirklichkeit indes 
keinesfalls hOher als 5000 RM. geschatzt wird. Der Gesamtum
satz wiirde danach 106 Mill. R M. betragen. 

e) Die M a Ie r (T ii n c her, A n s t rei c her D e k 0 rat ion s -
mal e r) mit 186 511 Personen und einem D~rchschnittssatz den 
die Konjunkturstatistik mit 3708.RM. ansetzt, der indes im Ge;iunt
durchschnitt des Gewerbes hOchstens 3000 RM.· je beschaftigte 
Person betragen diirfte, erzielen einen Gesamtumsatz von 500 bis 
550 Mill. RM. Der Reichsbund des Deutschen Maler, und 
Lackiererhandwerks nimmt fUr 1928: 500 Mill. R M., fiir 1929 
(nach einer Lohnerhohung) etwa 550 Mill. R M. als Gesamt
umsatz an. 

d) Bei den Stu k kat e u r e nun d G ips ern (19 855 Beschaf
tigte) ist der Umsatz je Ibeschaftigte Person etwa ebenso hoch wie 
bei den Malern. Der Gesamtumsatz dieser Gewerbezweige wird 
nicht mehr als 60 Mill. R M. betragen. 

e) Die Tapezierer (Polsterer), die eigentlich mit den 
Sattlern zusammen genannt werden miillten, ·erzielen bei einer Ge
samtzahl von 28 569 Beschaftigten einen Durcbschnittssatz je 
beschi:i.ftigte Person, den die Konjunkturstatistik mit 6648 RM. 
angibt, der aber im Gesamtdurchschnitt des Gewerbes 5000 RM. 
nicht iibersteigen diirfie. Der gesamte Jahresumsatz des Gewer
bes wird auf rund 143 Mill. RM. zu schatzen sein. 

I) Beirn D a c h dec k e r han d w e r k gehen die amtlichen und 
privaten Berechnungen des Umsatzes stark auseinander. Insge
samt werden 40 672 Personen im Dach4eckerhandwerk beschaftigt. 
Die Konjunkturstatistik gibt den Durchschnittsumsatz je beschaf
tigte Person mit 5868 RM. an. Danach wiirde der Gesamtumsatz 
sich auf 239 Mill. RM. belaufen. Dagegen bezifi'ert der Reichs
verband des deutschen Dachdeckerhandwerks den Gesamtumsatz· 
auf etwa 600 Mill. RM. Mit Riicksicht auf die Umsatze im Bau
hauptgewerbe, die zum Teil auch Dachdeckerarbeiten ausfiihren, 
wird ein. Gesamtumsatz von 400 Mill. RM. fiir das Dachdecker-

. handwerk eingesetzt, wenngleich es fraglich sein mag, ob darin 
die stark ge'stiegenen Werkstofi'preise und Lohnegeniigend zum 

. Ausdruck kommen. 
g) Fiir Plat ten -, S t e in h 0 lz - u n d F Ii e sen 1 e g e r mit 

. 1440 Bescbaftigten wird bei den hohen Werkstofi'preisen je be
schaftigte Person ein Durchschnittsumsatz von 6000 RM. und ein 
Gesamtumsatz von 9 M i 11. R M. angenommen. . 

h) 1m s t e ins e t z e r - (P f la s t ere r -) Han d w e r k (27 002 
Beschi:i.ftigte) stimmt die Berechnung der Konjunkturstatistik mit 
einem Durchschnittsumsatz von 4356 RM. je beschaftigte Person, 
also mit 118 M iII. R M. Gesamtumsatz genau mit 'den Berech
nungen des Reichsverbandes fUr das Steinsetz-, Pllasterer- und 
Strallenbaugewerbe iiberein. 

j) Die B run n e n b a u e r beschi:i.ftigen 3734 Personen bei einem 
zum Teil hohen Umsatz. Da zuverlassige Angaben nur von 
wenigen Musterbetrieben vorliegen, wir.d in einer allerdings rohen 
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Schatzung de~ gesamte Jahresumsatz mit 20 Mill. R M. ange~ 
nommen. 

k) Auch fur das 0 fen set z e r - u n d S c h 0 r n s t e i n b a u e r -
han d we r k (13 384 beschaftigte Personen) . ist die Berechnungs~ 
grundlage nur fur wenige Betriebe gegeben. Bei dem hohen Wert 
der Erzeugnisse wird trotz der ungiinstigen Lage des Gewerbes 
ein Gesamtumsatz von 70 Mill. R M. erzielt werden konnen. 

1) Fur das S c h 0 r n s t e i n f e g e r han d w e r k (10 556 beschaf~ 
tigte Personen) wird der Durchschnittsumsatz je beschiiftigte 
Person mit 4000 RM., der Gesamtumsatz mit 42 Mill. R M. an
genommen. 

m) In den sonstigen Zweigen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes 
wurden4799 beschaftigte Personen gezahlt. Bei einem Umsatz 
von etwa 4000 RM. je beschaftigte Person wird ein Jahresumsatz 
von 19 Mill. R M. eingesetzt. 

Die Gruppe Bauhaupt- und Baunebengewerbe weist mithin im 
Jahre 1928 einen Gesamtumsatz von 4094 Min R M. auf. 

Zum Vergleich sei bemerkt, dall die U msatzsteuerstatistik fur die 
Gruppe 1924 Elinj:lchlielllich der industriellen Unternehmungen 4318 
Mill. R M. berechnet hat, wovon auf das Bauhauptgewerbe 2932 Mill. 
RM. auf die Baunebengewerbe 1386 Mill. RM. entfallen. 

Die Z usa m men s tell u n g d e rUm sat z w e r tern i t d e r 
Z a hId e r B esc h aft i g ten nach den Handwerksgruppen ergibt 
danach folgendes Bild: 

Gruppe der 

Steine und Erden bearb. Handwerke 
Eisen und Metalle" " 
Chemischen Handwerke ..............•. 
Textilhandwerke •.......••..•..•....•.. 
Papier- und Vervielfiiltigungshandwerke. 
Lederhandwerke •................•.••. 
Holz- und SchnitzstofIhandwerke ..••..•• 
Nahrungsmittelhandwerke .....•..•....• 
Bekleidungs- und Reinigungshandwerke: 
Bauhandwerke ....•.•...•.•.••...•...• 

Summe .....•. I 

Millionen 1 Zahl der 
RM I Beschaftigten 

. 184,0 
2824,0 

7,5 
69,0 

748,0 
307,0 

1478,0 
7662,0 
3216,0 
4094,0 

20689,6 

46162 
592805 

1905 
23143 

.119,666 
62612 

449175 
609808 
854017 
941245 

3600438 

Die Handwerksgruppe versuchte, durch eine umfassende Bestands
aufnahme zum ersten Male genauere Feststellungen uber den Umfang 
und die Schichtung des deutschen Handwerks zu treffen. Gleich exakte 
Unterlagen konnten von ihr aus Grunden verschiedener Art uber die 
Produktions- und besonders uber die Veredlungswerte des deutschen 
Handwerks nicht gewonnen werdenll

-). Es sei daber nochmais betont, 

1) Die Steuertabelle der Steuerabteilung beim LandesausschuB des sachsischen 
Handwerks gibt die steuerpfIichtige Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer im 
Handwerk mit 17 1/. Milliarden RM an. 
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daB es sich bei den. angegebenen Umsatzwerten nicht urn RechengroJlen, 
son~ern urn ~llerdings auf Grund. von Einzelergebnissen gewonnene 
Schatzungen fiir das Jabr 1928/29 handelt die zweifellos im einzeInen 
~richtigt werden ~ussen, s~bald besser~ Unterl~n dafiir gegeben 
smd. Zurn VerglelCh mag dienen, daB die Umsatzsteuerstatistik fUr 
1926 i~~esamt: 110 Milliarden, fiir "1927: 125 Milliarden, fUr 1928: 
134 Milliarde~ versteuerten Umsatzes aufweist. Der Anteil des Hand
werks daran ist also auf ein Siebentel bis ein Sechstel zu schatzen. 
Die Schwankungen der Geschaftslage kommen in der Gesamtsumme 
ni.cht zurn Ausdruck, sie mussen aber recht erheblich sein, wenn die 
Zdlern der Umsatzsteuerstatistik fUr 1924/25 einen VerO'leich zulassen 
sollten. Es ist dringend zu wiinschen, daJl die Umsa~teuerstatistik 

,in Zukunft Handwerk und Industrie getrennt zu erfassen sucht. Immer
bin gibt sie einen wertvollen Hinweis insofern, als die Bedeutung der 
vOifwiegend handwerksmafiig betriebenen Bekleidungs-, Nahrungsmittel
und Baugewerbe fUr die Produktionsleistung wie fur den Arbeitsmarkt 
deutlich ins Licht gestellt wird"). 

h) Die Preishildung in der Handwerkswirtschaft 

In den vorhergehenden Abschnitten ist der Hauptsache nach die 
Frage behandeIt, wie hoch sich men g en m a Jl i g der Anteil der Hand
werkswirtBchaft an der Bedarfsdeckung etwa stellt und welche Umstande 
die Robe dieses Anteils beeinflussen. Einer besonderen Betrachtung be
dad in diesem Zusammenhange die Preisbildung fiir die Erzeugnisse 
und Leistungen des Handwerks. Sie ist teils Mittel im Kampf urn den 
Markt, teils Folgeerscheinung dieses Kampfes. In einer Reihe von Hand
werkszweigen regeIt sie den Wettbewerb mit anderen Unternehmungs
formen, der Industrie, dem Handel, der offentlichen Hand, in anderen ist 
sie das Ergebnis des Wettbewerbs, den das Handwerk unter sich fiihrt. 
InaIIen Fallen zieht die N a c h f rag e, d. h. der durch die Kaufkraft 
und durch den Kaufwillen begrenzte Bedarf, die jeweils obere Preislinie, 
wii.hrend die Selbstkosten, marktmafiig ausgedriickt das A n g e bot, 
die untere Preislinie ziehe.n, die auf die Dauer innegehalten werden mull, 

I) Nach AbschluB dieses Berichtes wird; eine auf amtliche~ Quellen .. zru:llck-
gehende Arbeit von Keiser: "Umsatzentwlcklung, UmsatzJe beschaftlgte 
Person und Umschlagsgeschwindigkeit in Handwerk un Kleingewerbe 
1924-1928" (Oeutsches Handwerksblutt, Jahrgang 1930, Heft 1 und 2) bekannt. 
Sie kommt auf hohere Umsatzziffem als der vorliegende Bericht, scheint indes zu 
wenig zu berucksichtigen,.· daB die zur Statistik. berichtende~ Betri~be ?en Durch
schnitt um mehr als 10% iiberrage~, daB ~Jso ~Bere ~bschJage nlltig smd. We~ 
voU bleiben gleichwohl die YergielChe, .dJe Kal~er ZWischen d~n Jahren 1~24 blS 
1928 zieht. Sie veranschauhchen. daB die Aufwartsbewegung dieser Jahre lID Um
satz des Handwerks deutlich zum Ausdruck kommt," wenn auch in den einzelnen 
Zweigen .ungJeichmiiJlig. Auch die Konjunktursc~wankungen der Jahre tre~n in 
der Arbeit von Keiser deutlich hervor. Nach semer Schatzung betrugen die Ge
samtumsatze in etwa 30 Handwerkszweigen in den Jahren 

1924 
lfiIliarden RM 

13197,8 

1925 
MiIJiarden RM 

16877.5 

1925 
Milliarden RM 

16587,2 

1927 
Milliarden RM 

19936,5 

1928 
MilJiarden RM 

20725,3 
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weil es sich beim Handwerk um immer neu zu erzeugende Giiter und 
Leistungen handeJt1). . 

Wenn die Erhebungen des Enquete-Ausschusses wenig schliissige 
Angaben iiber den tatsachlichen Verlauf der Preisbildung in den unter
suchten Handwerkszweigen enthalten, so ist das in der Verschiedenheit 
-der betrieblichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse und der durch sie 
bedingten Preise begriindet. Gleichwohl.laBt sich deutlich erkennen, in 
welchem scharfen Wettbewerb das Handwerk sowohl unter sich wie mit 
anderen Unternehmungsformen steht, Nicht minder deutlich wird der 
Zusammenhang zwischen der Preisbildung einerseits und dem Absatz 
sowie den Kostenelementen andererseits klar. 

Die Wirkung der Preisbildung auf den Absatz der Handwerks
erzeugnisse ist im allgemeinen die, daB. das Handwerk nicht mem im. 
gleichen ZeitmaB Boden verliert, wie das friiher der Fall gewesen ist2). 
Nur dort, wo infolge einer volligen Umstellung des Geschmacks die 
Nachfrage mehr oder minder ganz aufhort, bleibt die Preisbildung ein
HuBlos. Auch die zeitweilige Unterschreitung dar Kostengrenze kann 
,daran nichts andern. Als Beispiele der neuen Zeit fiir diesen Vorgang 
sind die Handwerkszweige der Bildhauer und der Korbmacher zu nennen. 
Die wirtschaftlichen Folgen fiir die in einer solchen Lage befindlichen 
Handwerkszweige sind auBerordentlich schwer. ' 

Technische Fortschritte im Arbeits- und Erzeugungsverfahren haben 
die gleiche Wirkung, wenn sie zu Bedarfswandlungen fiihren. Dafiir ist 
<las Of en setzer- und Topferhandwerk ein Beispiel, insofern sein Arbeits
gebiet durch die Anlage von Sammelheizungen bedroht ist. Auch in 
diesem Falle wurde neben Verbesserungen der Handwerkserzeugnisse 
und des Erzeugungsverfahrens die Preissenkung als Verteidigungsmittel 
:angewandt, ohne indessen zu einem bedeutsa:men Erfolg zu fiihren. Noch 
starker tritt die Wirkung derartiger technischer Vorgange zutage, wenn 
sie zu einer so erheblichen Verbilligung der umkampften Erzeugnisse 
fUhren, daB die Selbstkosten der handwerksmaBigen Erzeugung als die 
untere Preislinie dauernd und wesentlich unterboten werden. So ist das 
Schuhmacherhandwerk urn seinen Absatz an. MaBschuhwerk gekommen, 
:so haben die Metallgewerbe Teile ihres Arbeitsgebiates verloren, so hat • 
das Handwerk dar Buchbinder seine Verluste durch die GroBbuch
bindereien und Fabrikbetriebe erlittenB). Wenn die Frage aufgeworfen 
wird, ob etwa preispolitische MaBnahmen der B.erufsverbande den 
innerenZusammenhang zu iibersehen pHegen, der in der Preisbildung 
zwischen den Giitern des gleichen wirtschaftlichen Zweckes innerhalb 
,dar Volkswirtschaft besteht, so wird sie nicht immer zu verneinen sein. 
Es bleibt aber zu bedenken, daB die Kosten .uriabanderlich die untere, 
Grenze des Preises bilden und daB 'ihre Senkung, die allein fiir das 

1) Vgl. hierzu auch: Dethloff: "Kartellierungshestrebungen im H~dwerk." 
Hannover 1922. - !say: "Kartellierung im Baugewerbe." Vortrag Miinchen 1929.-, 
Rothacker: "Das Verdingungswesen und seine Heilung." Karlsruhe 1919. -
Derlien: "Verdingungswesen und bisherige Wirkung der VOB." (im Jahrbucb. 
des deutschen Handwerks 1929). 

B) V gl. S. 261. 
I) V gl. auch Einzelbericht iiber das Buchbinderhandwerk in· Band. S. 
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H8J}~werk wirksam wer~en konnte, an Voraussetzungen nieht preis
politi scher, sondern betr1ebswwtschaftlicher Art gebundenist. Umwli.l
zende technische und wirtschaftliche Fortschritte lassen sich eben nicht 
aufhalten, und preispolitisehe Ma.llnahlnen, die das ubersehen wollten 
bleiben wirkungslos. '. ' 

Die Preisbildung des Handwerks kann also strukturellen Ein
schrankung,en .der ~achfrage nicht folge~ und sie nur wenig beeinflussen. 
~beIl6o,!en.Ig 1st dIe strukturelle Erweiterung der Nachfrage geeignet, 
dIe PreisbIldung fur das Handwerk gunstig zu beeinflussen, weil der 
schade Wettbewerb des Handwerks unter sich das verhindert. Erweite
rungen solcher Art· betreffen hauptsiichlich Gegenstitnde des tagliohen 
Bedarfs, die nicht konjunkturempfindlieh sind. Selbst eine ortlieh oder 
zeitlich' begrenzte Vermehrung der Nachfrage erhoht regelmli..Ilig nicht 
die Preise, wie sich fur den Bereich der Back-und Fleischwaren in den 
Kurorten und Gro.llstadten feststellen la.llt. 1m Gegenteil scheint as so, 
als wenn die verbesserten Einkaufsmoglichkeiten ein giinstigeres An
gebot zur Folge haben. Anderssteht es um die Konjunkturschwankun
gen in den dafui' empfindlichenGewerben, besonders wenn sie einem ge
wissen Luxus dienen. Ais Beispiele seien das Kfirschner- und das Putz
macherinnenhandwerk ,genannt, deren Absatzgepflogenheiten durchaus 
denjenigen des Handels entsprechen. Da.ll die U nternehmungen des Han
deIs, soweit sie mit dem Handwm-k in Wettbewerb stehen, wie namentlich 
die Konsumvereine und die Warenhauser, im allgemeinen die Preise des 
Handwerks wesentlich unterbieten, ist nicht festgestellt, vielmehr wird der 
Wettbewerb' hauptsachlich auf anderen Gebieten als auf dem der PreiS
bildung ausgetragen. Allerdings empfinden die beteiligten Handwerks
zweige den Wettbewerb der genannten Unternehmungen' und der Regie
betriebe als preisdriickend1

). Ahnlich wird der Druck empfunden, den 
die' Eigenbetriebe der Industrie und der Landwirtschaft auf die PreiS
bildung ausuben, ()hne da.ll ind~n gesagt werden konnte, da.ll die Preis
bildung einen anderen Verlauf nehmen wurde, wenn der Wettbewerb 
jener Unternehmungsformen nicht bestande. Inwieweit das Handwerk 
durch verbesserte Betriebsffihrung, durch Zusammenschlull im' Einkauf 
von Werkstoffen die eigene Wettbewerbsfahigkeit zu erhohen vermag, 
ist im Abschnitt uber die kaufmannische Verfassung des Handwerks 
naher ausgefuhrt worden. 

Der Einflu.ll der Kosten auf die Preisbildung ist nach den Fest..; 
stellungen des Enquete-Ausschusses derart, da.ll sie naehwie vor das 
Fundament des Preises, und als. solches zwar verli.nderlich, .aber ffir 
den einzelnen Betrieb nur beschrankt biegsam sind. Ihre Verli.nderungen 
mussen die Preise so oderso beeinflussen und ,bedfirfen daher derUntet
suchung, wenn die Preisbi~dung im ·Handwerk erklart werde!l solI. In 
den Einzeluntm'suchungen 1st an Hand der Unterlagen. geze1gt, welche 
Veranderungen die Kostenelemente erlitten haben und wie sie sich aUB
wirken2). Es sind kostensteigernde und kostensenkende Einflusse fest
gestellt worden, die hier nur kurz angedeutet werden sollen. 

1) V gl Einzelbericht fiber das BlI.ckerhandwerk in Band S. . . 
I) V gl; die Einz.elberlchte tiber daB Fleischer-, Buchbinder-, Schmiede-,Tischler-, 

Zimmererhandwerk m den BlI.nden S und 4. ' '.' 
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K 0 s ten s t e i g ern d wirkt sowohl die ErhOhung der Inland
und Weltmarktpreise fur Werkstoffe (z. B. Wolle, Baumwolle) wie die 
wirtschaftliche Ruckwirkung der politischen Lage, in der das Deutsche 
Reich sich befindet (Dawes-Young-Plane). In der gleichen Richtung 
wirkt die ErhOhung der L 0 h n e, die Arb e i t e r s c hut z g e 8 e t z
g e bun g, besonders die Verkiirzung der Arb e its z e it, inaoweit 
sis verringerte Arbeitsleistung zur Folge hat, also nicht durchstarkere 
Anspannung der Arbeitskraft, verbesserle Zeitausnutzung, Verwendung 
von Maschinen ausgeglichen werden kann und die Alleinmeister unbe
ruhrt litfit. Unter den allgemeinen Unkosten sind besonders die offent
lichen Lasten, unter ihnen die gewerblicheIi. Stauern zu nennen, auch die 
sozialen Lasten, die das Gebietder Lohne beriihren, ferner das Borg- . 
unwesen in Verbindung mit der Aufnahme von Bankkredit, die An
spruche der Abnehmer an die alillere Aufmachung der Erzeugnisse, ihre 
Verpackung und Zustellung, aber auch an die Gute (z. B. bei den 
Fleischern) Bowie an die Laden undsonstigen Verkaufsraume. Der Um
stand, daU infolge der tJbersetzung der ganzen deutschen Wirtschaft, 
nicht nll!' des Handwerks, viele Betriebe nicht voll beschaftigt sind, 
steigert ebenfalIs die Kosten. 

Wie sich aus dieser Aufzahlung ergibt, sind die kostensteigernden 
Einflusse auf Ursachen zuruckzufiihren, die groUtenteils alillerhalb der 
Handwerkswirtschaft liegen. N aturgeman wirken sie im einzelnen sehr 
verschiedenartig, auch soweit sie dem personlichen Zugriff des Betriebs
inhabers entzogen sind, denn die Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
fur die Handwerkszweige sind untereinander so verschieden, daJl die 
Zusammensetzung der Kostenelemente und daher auch die Preisbildung 
nicht einheitlich sein kann. Hat der Einstandspreis der Werkstoffe 
iiberragenden Anteil am Preise des Erzeugnisses, der Leistung, so 
werden seine Preisbewegungen diejenigen des Produkts aufs stiirkste be
einflussen. Das zeigt sich am deutlichsten bei den Nahrungsmittelge
werben, etwa bei den Backern und Mullern. Rier richtet sich die Preis
kurvedes Mehls nach der des Getreides, dieienige des Gebacks nach der 
des Mehls, wenn auch Transportkosten zu orllichen Verschiedenhei ten 
fuhren, die um so groUer sind, je hOher sich der Anteil der Beforderungs
kosten am Einstandspreis frei Lager des Handwerksbetriebes stelit. 
Das gleiche gilt sinngemaU fur das Fleischerhandwerk, bei dessen Preis
bildung zu beachten ist, daJl sie' ie nach der Verwertbarkeit nicht filr 
aIle Teile des Schlachtviehs gleichmanig sein kann1

). . 

Tritt hingegen die Bedeutung des Werkstoffes zuruck hinter die auf
gewendete Arbeit, so wird deren Bemessung den Ausschlag geben und 
zugleich in die Veranschlagung jene Unsicherheit bringen,.· die der 
menschlichen Arbeitekraft urn so stiirker anhaftet, je hochwertiger, ~ 
mehr personlich betont ihre Leis tung ist oder ie weniger sich der Umfang 
der fur den gewollten Zweck erforderlichen Tatigkeit vorher ubersehen 
lant. An die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen fUr die Handwerks
zweige der Installateure, der Tischler, und Schneider2) ~ei beispielsweise 

1) V~l. Stat. Jahrbuch d. Deutschen Reichs 1929 S.235, 236. 
B) Euzelberichte fiber das Schneider-, Tischler-" InstalJateurhandwerk in den 

Bil.Dden S und 4. 
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er~ert, z~gleich mit dem Hinweis darauf, daJl die Tarifpolitik jene 
UnslCherhelt aufzuheben sucht, aber doch zu wenig den Grundsatz des 
Lohnes naeh Leistung wiirdigt. Daraus folgt besonders dort wo die 
Lohne . die Koste~,ohe bestimmen, ein Moment der Kostenst~igerung, 
das mIt zweckmanlger, auf Kostensenkung bedachter Betriebsfiihrung 
schwer zu vereinigen ist. Sie ist am wirksamsten bei allen Ausbesse
rungs- und Instandsetzungsarbeiten. Diese kommen im allgemeinen nur 
zl!" V ergeb~g, weIl!l sie l~hnend sind, wenn also die N euansehaiIung 
mcht vortellhafter 1st. DIe Grenze ist bier und da schon gestreift. 

Wahrend ·die Steigerungen der WerkstoiIpreise restlos von allen 
Handwerksbetrieben in die Kalkulation ubernommen werden mussen 'und 
der gemeinschaftliche Einkauf bisher wenig daran zu andern vermochte, 
ist das bei den Lohnkosten nicht im gleichen Grade der Fall. Es kommt 
sahr darauf an, ob Tariflohne - sei es durch gewohnliche Tarifvertrage 
oder durch fur allgemeinverbindlich erklarte Twrife - .galten oder nicht. 
Eine besondere Stellung nehmen die .allein arbeitenden Handwerker ein, 
die den Tarifen nicht unterstehen und mit Ausnahme der Backer (bez. 
der Nachtarbeit) auch den Bestimmungen uber die Arbeitszeit nieht 
unterworfen sind. Wenngleich sie in der Kosten- und Preisgestaltung 
freier dastehen als die Gesellenbetriebe und bei der ziemlich gleich
mii..Bigen Entschadigung der Lehrlinge innerhalb ,eines Handwerks
zweiges auch freier als die Betriebe, die nur mit Lehrlingen arbeiten, 
so wirkt sich doch die Einstellung der einzelnen Handwerker dahin 
aus, dan der Kleinmeister nicht billiger arbeiten will als ein Ge
selle. Von einigen Ausnahmen abgesehen, au.Bert sich also die Lohn
erhohung auch auf die kleinsten Betriebe, derenwirtschaftliche Kraft 
im ubrigen zu gering iat, als daJl sie die Preisbewegung im allgemeinen 
beeinflussen konnten. Fur die Lehrlingsbetriebe hat sich die Lage neuer
dings insoweit etwas geandert, ala mehrfaeh, besonders im Bauhaupt
gewerbe, die fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrage die Ent
schadigungen der Lehrlinge wesentlich und gleichmii.Big erhoht haben. 
Dadurch wird zweifellos die Moglichkeit zu Preisunterbietungen gegen
uber den Gesellenbetrieben stark eingeschrankt, aber auch das Lohn
konto entspreehend erhoht. Dabei darf aber nicht verkannt werden, dan 
der pflichtmii..Big durchgefiihr~ Lehrve.rtrag re~elma.Big ,fur den Lehr
herm zumal in den ersten belden Lehrlahren, eme erhebhche Belastung 
mit ~ich bringt. Bei der Beurteilung der Ar~itszeitverordnungen ist 
nicht zu ubersehen dan sie, wie bereits vorhin angedeutet, die Gesellen, 
betriebe zur besse;en Ausnutzung der Zeit, zur zweckma.Bigen Arbeits
einteilung und zur ~hii.rferen Kontrolle zw!nge~l) .. 1m Backerhand
werk sind weitere Wlrkungen festzustellen, dIe gunstIg auf den Wett
bewerb des Handwerks gegenuber anderen Unternehmungsformen ein
wirken. Ganz allgemein wird als kostensteigern~ fur die Lehrli~s
betriebe noch die Erweiterung der Berufsschulpfhcht zu nennen sem, 
die die Betriebe zu nicht unerheblichen Aufwendungen zwingt, aber auch 
die Gesellenbetriebe soweit stark beeinflu.Bt, al~ uber!lll dort, .wo Ge
sellen regelmii.Big mit Lehrlingen zusammen arbelten, dlese Arbelt durch 

1) Vgl. S.807. 
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die Berufsschulpflicht del' Lehrlinge wesentlich beeintrachtigt wird. Es 
mag aber dahingestellt sein, ob nicht in einer Reihe von Fallen die durch 
den Schulbesuch verbesserte· Ausbildung del' Lehrlinge einen Ausgleich 
schafft. 

Gegeniiber den kostensteigernden sind die k 0 s ten sen ken den 
Einflii!!se an Zahl und Wirkung gering, es sind hier die vermehrte 
Mot 0 I' e n - un d Mas c'h in e n vel' wen dun g , del' fUr die 
Wirkung auf den Erzeugungsvorgang in den meisten Handwerkszweigen 
gewisse Grenzen gezogen sind, zu nennen, daneben unter Beschrankung 
auf einige wenige Handwerkszweige del' gem e ins c h aft 1 i e he Ein
kauf, del' besonders im Backerhandwerk gepflegt wird, endlich die Ver
besserung dar Bet I' i e b s f ii h I' U n g mit dem ausgesprochenen ZWElck, 
durch organisatorische MaGnahmen die gro.lUe Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes sicherzustellen, jeden Leerlauf und jeden vermeidbaren Auf
wand auszuschalten. Die Norm u n ghat einstweilen auf die Kosten 
wenig Einflull geiibt, ob sich das in Zukunft andert, etwa fUr den 
Bereich del" Bau- und Metallhandwerker, bleibt abzuwarten. 

Del' kurze Weg, dendas Handwerkserzeugnis bis zum Abnehmer 
meist zuriickzulegen hat, vertragt keine weitere Verkiirzung. Ein
richtungen fiir geme"insehaftliehen Verkauf wiirden nur 
unter ganz gewillsen Voraussetzungen zur Kostensenkung beitragen. 
Diese theoretische Mogli~hkeit ist bisher nicht praktisch geworden, eben
s9wenig hat die WeI' bet a t i g k e i t in del' gleichen Richtung ge
wirkt. 

Aufgabe del' vom Handwerk betriebenen Preispolitik bleibt es, die 
kostenverandernden Wirkungen zum Ausgangspunkt del' eigenen MaG
nahmen zu machen, gleiehviel, ob sie sieh des Hilfsmittels kartellartig.er 
Formen bedienen odeI' sieh auf die Aufklarungsrurbeit beschranken will. 
Was ist nun auf diesem Gebiete geschehen? 

Es ist erklarlich, daG die Preispolitik des Handwerks das Kampffeld 
des Wettbewerbs, soweit er' innerhalb del' eigenen Reihen ausgetragen 
wird, von dem Bereich del' Preisbildung ·fort auf das Gebiet· del' 
Leistungsfahigkeit verlegen will, denn del' Preiskampf heillt Un tel' -
b i e tun g, del' Wettbewerb um die bessere Leistung heW t 1) bel' -
b i e tun g. Dies Bemiihen kann abel' nur insoweit durchdringen, al& im 
Handwerk selbst die dabei vorausgesetzte Leistungsfahlgkeit und bei 
den Abnehmern das notige Verstiindnis vorhanden ist. Die Zeit hit 
dafilr nicht giinstig . 

. Schon in del' Vorkriegszeit war vornehmlich die mit verschlechterter 
Arbeit einhergehende Preisunterbietung Gegenstand del' Preispolitik, 
Sie zu bekampfen, wui'de oohr bald zu einer Hauptaufgabe del' I n -
nun g en, doch litt del' Kampf darunter, daG die freien Innungen nicht 
die Machtmittel besaGen, ihre Politik' auf aIle Beruisgenossen auszu
dehnen. wahrend den Zwangsinnungen durch den viel befehdeten § 100 q 
GO .. verboten war, die Mitglieder in del' Festsetzung ihrer Pr~ise odeI' 
in del' AnnaJune von Kunden 'zu' beschranken. Die II¥llingen' mullten 
sich, daalle Bemiihungen, das Gesetz zu lindern, ve~geblich blieben, 
darauf beschranken, Aufklarungsarbeit zu' treiben und; ihre Mitglieder 
zur Preisberechnung zu erziehen. Dazu dienten die nicht verbotenen 
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Erorterpngen in ~en Innungsversammlungen, Vortrage und Kurse, an 
denen slch auch d!e Handwerkskammern beteiligten, Berechnung und Be
kanntgabe von Mmdest- oder Richtpreisen1

). Daneben entstanden k a r
t.e 11 ar t i ge B i ~ d un g e n in der Form eingetragener oder nicht 
emgetragener Vereme und Innungsverbande woriiber die Dethloffsche 
~rbeit2) eingehende Mitteilungen macht. Beteiligt waren besonders 
die Bau- und Baunebengewer~e, das Schmiede-, Schlosser-, Klempner
~ Wa~erhandwerk, veremzelt auch andere .Handwerkszweige, 
melstens ID der Form bezirklicher und ortlicher Preia- und Submissions
karteIle, indes mit sehr verschiedenem Wirkungsgrade zwn Teil in Ver
bindung mit anderen wirtschaftlichen Aufgaben '(Rh~inland-Westfalen, 
Sachsen). 

Als dann der Krieg und besonders die Inflation die Grundlagen 
der Preisbildung vollig erschiitterten, trieb die Not das Handwerk 
zum Zusammenschlu.B, der um so leichter durchzufiihren war, als keiner
leiPreisbindung die ungestiime Nachfrage zu hemmen vermochte. AIle 
Arten Innungen und Vereine berechneten zuletzt taglich die st1i.ndig 
ansteigenden Selbstkosten und Preise, aIle Mitglieder richteten sich 
danach, und viele Handwerker habenes auch nur diesem Umstand zu 
danken, wenn sie ihire Betriebskapitalien nicht voIlst1i.ndig ver
loren haben. 

In dem Augenblick, als die Stabilisierung der W1i.hrung einsetzte, 
anderte sich das Bild, die Innungen wurden stark angegriffen, besonders 
von den PreispriifungssteIlen, obwohl sie zugleich in Anspruch genommen 
wurden, urn den Preisabbau durchfiihren zu hellen, was namentlich. im 
Bltckergewerbe schnell und einwandfrei gelungen ist. Aber die Jahre 1924, 
1925 und zwn Teil noch das Jahr 1926 sind erfiillt von Vorwiirlen gegen 
die Preistreiberei von IJ;mungen. Abgesehen von einzelnen Fehlgriffen 
kleinar Innungen ergab sich iedoch, daE die Innungen aus ihrer allen 
Mitgliedarn bekannten Rechtsnatur zu wirksamen Preisbindungen nicht 
befahigt sind. Eine von der Reichsregierung 1926 geplante SondermaJl
nahme gegen das Handwerk scheiterte am Widerspruch de~ gesamten 
Handwerks, das iedoch auf die Bekanntgabe von Richtpreisen bis auf 
weiteres verzichtete. Inzwiscben haben die Innungen gleich den Ver
banden ihre aufklltre.nde Tatigkeit wieder aufgenommen.Zu dieser 
Tlttigkeit zwang die ganze Entwicklung der Wirtschaft. Sie hob Gao
wohnheit, Nachahmung, Anpassung gedankenloser Mitlaufer ohne 
weiteres auf und setzte an ihre Stelle die iiberlegte Einzelberechnung, 
soweit der Einflull der Innungen und anderen Korperschaften durch
drang. Und damit war die notwendige Vorbedingung iedweder Berech
nung aines angemessenen (gerechten) Preises erfiillt. Dem einfachen 
Handwerker' der die schnell wechselnde Wirtschaftslage nicht zu iiber
sehen verm~, werden durch seine Berufsvertretung, und zwar vielfach 
dureh Kalkulationsbeispiele die Ursachen der Kostengestaltung und 
ihrer. Verltnde~gen klar gemacht. 

1) V gl. Preull. Min.-Erla1l vom 6. Juni 1913 H. M: BL S.442. 
I) VgI. Dethloff: ,,Kartellierungsbestrebungen 1m Handwerk, Hannover 1922, 

insbesondere S. 36H. 
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Die friiheren .Ansatze zur Krurtellbildung haben zu keiner Entwick
lung gefuhrt, die als .Ausdruck handwerklicher Preispolitik bezeicJmet 
werden konntej vielmehr herrscht in einem fast st1irkeren Mane als 
fruher der freie, allerdings in seinem Ausma~ durch die .gleichm~llige 
Kostensteigerung und Kostenberechnung beschrankte Wettbewerb. Das 
beruht sowob! darauf, dall der Marktscharferumkampft wird, als auf 
der .Art der Handwerksarbeit, die Kartellierungsmoglichkeiten nur be
grenzt und unter gewissen Voraussetzungen zulallt. W 0 Erzeugnisse 
oder Leistungen ungefahr gleicher .Art sich einer ziemIich bestandigen 
Nachfrage erfreuen, wie in den Nahrungsmittelgewerben, wo sie auch 
den Markt beherrschen, waren die Voraussetzungen fur die Kartellie
rung ani ehesten gegeben. Es ist irides durch die Einzelberichte nach
ge~iesen, dan die ziemlich gleichmallige Preisbildung nur teilweise 
kartellartige Einwirkungen auf vertraglicher Grundlage erkennen Iiillt. 
Die von Dethloff unter dem Eindruck der Inflation fur moglich gehaltene 
Kartellierung des Handwerks ist nicht durchgedrungen, wenn auch 
immer wieder ortlich oder bezirklich abgegrenzte kartellartige Vertriige 
auftauchen. Sie unterliegen im gleichen Malle der Kartellordnung wie 
die gleichartigen Vertrage in Handel und Industrie und scheinen ihren 
Ursprung in der Hauptsache dort zu haben, wo der Wettbewerb die 
Preise unter aIle Regel herabdruckt. Ihre Wirksamkeit reicht, soweit 
beobachtet werden kann, ebenso wie in der Vorkriegszeit in keinem 
FaIle daruber hinaus, einen "angemessenen" Preis zum ortsublichen zu 
machen. Der Verbindung einer Einkaufsvereinigung mit dem Preiskar
tell wird mehrfach das Wort geredet. 

Formlose Preisabsprachen auch in den Innungen und .Arbeitgeber
verbanden haben sich dank der naheren personlichen Beziehungen unter 
den Handwerksmeistern in sehr viel weiterem Umfange ausgewirkt als 
formliche Preiskartelle, sie haben sich meistens als ausreichend' er
wiesen, konnen aber naturgemall keine Wirkung auf Neulinge, Berufs
fremde, unerfahrene Handwerker oder .AuGenseiter anderer .Art· uben, 
was in der Nachkriegszeit besonders hervortritt.. Um die sogenannte 
S c h m u t z k 0 n k u r r e n z, die unter den Selbstkosten anbietet,zu 
bekampfen, sind verschiedene Mittel ublich geworden, deren bemerkens
.werteste auGer den erwahnten Preisabreden tarifiiche Mallnahmen sind, 
die in Gemeinschaft mit den Arbeitnehmern durchgefuhrt werden (Maler
handwerk). In diesem Vorgehen kommt der Vorteilzum Ausdruck, den 
auch die Gesellenschaft von einer gesunden Preisbildung hat: (vgl. 
S. 345, 349). . 

1m gesamten Ber~ich der Baugewerbe spielt das offentliche 'Ve r -
din gun g s w e sen eine gegenuber der Vorkriegszeit sehr gehobene 
Rolle, und hier traten von jeher die Schaden am deutlichsten hervor, 
die durch unsachgemalle Berechnungen, unsolide Spekulationen und 
unlautere Machenschaften verursacht werden. Versuche der Hand-·. 
werkskammern, durch sogenannte Verdingungsamter' Einflull auf das 
Verfahren zu gewinnen, haben nur in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
vorubergehend Erfolg gehabt. Preisabsprachen und sogenallnte Sub
missionskartelle konnten weder fruher noch jetzt fur das Handwerk 
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allgemeine Bedeutung gewinnen. Zwar sind Preisabreden unter den 
~nbiete.~n ~elegen.~lich durch Reichsgeriehtsurteile von 19081

) und 1913 
fur zulasslg erklart, doch haben die BaubehOrden insbesondere die
jenigen des Reichs, sie im Verdingungsverfahren ~eist auszuschalten 
gewufit. In den Jahren nach der Inflation konnten sie sich auf das 
Bemuhen der Reichsregierung stutzen, den Preisabbau zu fordern. Um 
die gleiche Zeit ist aber der erste, entscheidende Schrittzur' Besserung 
d~~ Verhaltnisse mit der Verdingungsordnung fur Bauleistungen von 
Marz 1926 getan, an deren Erlafi und Durchfiihrung die Berufsver
tretungen des Handwerks fiihrend mitgewirkt haben. Die Verdingungs
ordnung spricht unter Ablehnung bestimmter mechanischer Verfahren, 
z. B. des sogenannten Mittelpreisverfahrens, den Grundsatz aus dafi 
fur den Zuschlag nicht die billigste Geldforderung des Bewerber~ aus~ 
schlaggebend sein soIl, sondern das fur die vergebende Stelle vorteil
hafteste Angebot. Damit wird die Rucksicht auf die Person -und die 
Leistung des Bewerbers der vergebenden Stelle zur Pflicht gemacht. 
Die Verdingungaordnung, abgekiirzt regelmafiig ala V.O.B. bezeich
net, regelt ganz im Einklang mit der Auffasaung des Handwerka ein
gehend die technischen Bedingungen der Arbeitsleistung im Bauwesen 
und erkennt den angemessenenPreia auf der Grundlage einwandfreier 
Arbeit ala einen auch fur den Besteller vorteilhaften Umstand an. Sie gibt 
im allgemeinen der oifentlichen Auaschreibung den V orzug und lafit den 
beschrankten Wettbewerb nur in Auanahmen zu. Sie will den gepruften 
und in derAuabildung von Lehrlingen bewahrten Meister und soweit 
angangig die olt"tsansassigen Handwerker bevorzugj; wissen, verlangt vor 
aHem genaue Unterlagen fur die Preisberechnung und Vergebung nach 

. Fachlosen, nicht in Gesamtlosen an sogenannte Generalunternehmer. 
Sie schutzt daa Handwerk in diesen von jeher als entscheidend ange
sehenen Punkten und zugleich die inlandische Baustoifindustrie, indem 
sie die Vorschrift beatimmter Bezugsquellen verbietet. Die weiter vor
gesehene Mitwirkung der Berufsvertretungen bei der V orbereitung und 
Priifung der Ausschreibungen hat aich noch nicht durchgesetzt, indea 

1) "Seitdem es in Staat und Gemeinde ublich geworden ist, Arbeiten auf 
Grund Ilffentlicher Ausschreibungen an den Mindestfordernden zu, vergeben, bildet 
die dadurch entfesselte schrankenlose Konkurrenz durch unreelle Unterbietungen 
eine schwere Gefahr ffir den Handwerkerstand. Vereinbarungen von Unternehmern, 
die bezwecken, die Gefahr zu bek1i.mpfen und angemessene Preise aufrechtzuerhalten, 
sind grundslitzlich als zullissig anzusehen. Sie sind so wenig gegen die guten 
Sitten, daB sie vom Standpunl!:t einer gesunden Wirtschaftspolitik im Gegenteil 
Billigung verdienen. _ 

Die Festsetzung von Mindestgeboten mit der Abrede, dati die iibrigen Teil
nehmer das Mindestgebot uberbieten mussen, gehllrt zu dem selbstverstlindlichen 
Teil solcher Vereinbarungen. Auch die Geheirilhaltung ist selbstverstlindlich und 
auch durch sie werden keine berechtigten Interessen verletzt. Die BehOrde, die 
einen Wettbewerb veranstaltet, hat keinen Anspruch darauf, Geschliftsgeheimnisse 
der Unternehmer oder die fUr die Stellung der Offerten bestimmenden Umstlinde 
zu erfahren Es bleibt ihr uberlassen, die Offerten auf ihre Angemessenbeit zli 
prilfen. Auf eine Tliuschung ist es dabei nicht notwendig abgesehen und, wenn 
wirklich einmal ein Beamter durch solche Gebeimabreden irregefilhrt werden 
sollte, so hat er es seiner eigenen schuldhaften Unkenntnis der wirtschaftlichen 
Verhlhtnisse zuzuschreiben." 
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haben die Fachverbande mittelbar im Normenausschun einen gewissen 
Einflufi ausgeiibt und sich bemiiht, ihre Mitglieder zur richtigen Preis
berechnung zu erziehen. Die Verdingungsordnung ist bei den Reichs
und StaatsbehOrden allgemein, bei den Kommunalbehorden gronenteils 
als Dienstvorschrift eingefiihrt. Zwar sind ihre Grundsatze anschei
nend noch nicht durchweg in das Verdingungsverfahren iibergegangen, 
und aus den Kreisen des Bauhandwerks werden iiber ihre Handhabung 
namentlich in der letzten Zeit lebhafte Klagen erhoben. Insbesondere 
soll die Vergebung . an die billigsten Bewerber naeh wie vor im 
Schwunge sain. Ob und inwieweit die Klagen in allen Fallen berech
tigt sind, in welchem Grade etwa die Finanzlage der vergebenden 
Stellen oder die strenge Haftung der Vergebungsbeamten fUr ihre 
Mannahmen als Ursache fiir die Art der Handhabung der V. O. B. anzu
sehen ist, ist an dieser Stelle nicht weiter zu untersuchen. Zweifellos· 
Bind die Grundsatze der V. O. B. volkBwirtschaftlich bedeutsam und 
sachlich richtig. Ein Mangel besteht darin, dan ihre Bestimmungen in 
wesentlichen Teilen kein Recht zwischen der auftraggebenden Stelle und 
den Auftragnehmem schaffen, dan also die erstere sie frei handhabt1)_ 

Einigungsstellen der Handwerks- und Gewerbe
k a mm ern, die auf Veranlassung der Reichs- und Preufiischen Staats
regierung (Erlan vom 9. Juni 1926) im Jahre 1926 als Mannahme des 
Preisabbaues eingerichtet sind, handhaben das Giiteverfahren nach dem 
Grundsatz. des angemessenen Preises und der Kalkulation bei ein
wandfreier Arbeit. Das Verfahren hat sich nach den Berichten der 
Kammern bewahrt, im iibrigen sind die Streitfalle seltener geworden2

)_ 

ll. Abschnitt: 

Die Erzeugungsbedingungen sachlicher Art 

1. Die Versorgung mit Werkstoft'en 
Als Werkstoffe seien dieienigen vom Handwerk zu bearbeitenden 

oder zu verarbeitenden Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate bezeichnet. 
die entweder Bestandteile der Handwerkserzeugnisse werden oder in den 
Arbeitsvorgang aufgehen. Bei einem auf etwa 20 Milliarden RM. zu 
schatzenden Umsatz der Handwerkswirtschaft wird der Wert der Werk
stoffe auf 10 ,bis 12 Milliarden anzunehmen sein, ,etwa die Halfte davon 
entfant auf die Nahrungsmittelhandwerke. 

Die Werkstoffe sind die feste Grundlage fast der gesamten Tatig
keit im Handwerk, auf ihnen funt die berufliche Gruppenbildung. 
Aus ihrer Art und Beschaffenheit ergeben sich Werkzeug und Hand
werkstechnik, mit ihnen wandeln sich beide, wie im Teil C bei 
der technischen Entwicklung des Handwerks naher dargelegt ist. Auf 

1) V gl. Derlien, Seite 18 If. 
I) Vorbildlich ist die Kammer in Frankfurt-Main, wo die Gu.testelle als 

Schiedsmanns-Institut anerkannt ist. Dadurch ist die Zwangsvollstreckung aus 
dem Schiedsspruch ermllglicht. fulich nur in Braunschweig. 
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~en 'Yer~toffen baut sichdie Kalkulation auf, ihr giinstiger Einkauf, 
Ihre rlChtlge Lagerung und vorteilhafte Ausnutzung ist die Grundlage 
der Betriebswirtschaft. ' 

Mit dem Bezuge ihrer Werkstoffe ist die Handwerkswirtschaft in 
das Gefiige der Volks- und Weltwirtschaft verklammert. So konnte 
es nicht ausbleiben, daJ1 sich die allgemeine wirtschaftliche Entwick:' 
lung im Reich und auf dem Weltmarkte im vollen Umfange auf die 
Belieferung des Handwerks mit Werkstoffen iibertragen hat. 

Der Auteil der E i n f u h r ist zahlenma1lig nicht festzulegen. 
Unter den Warenarten sind zu nennen: Gerste, Weizen, Bau- und 
Nutzholz, Gewebe aus Baurn~olle und W oile, Feile zu Pelzwerk, edle 
und unedle Metane und Steine, Farben, Firnisse, Lacke, Haute und 
Leder, Flachs, Hanf, lebendes Vieh und andere Einfuhrgiiter. 

Die Hauptmasse der Werkstoffe entstammt jedoch dem I n I and e , 
als Lieferanten kommen die an der Rohstoffgewinnung beteiligten Wirt
schaftszweige in Betracht: Land- und Forstwirtschaft, Industrie und 
Gro1lhandel, zum Teil auch das Handwerk selbst. Besonders eng 
sind die Beziehungen der Landwirtschaft zum Fleischer- und Miiller
handwerk. Vielfach herrscht hier noch ein personliches Verhaltnis 
vor, doch haberi fiir das Fleischerhandwerk der Gro1lstadte die 
Schlachtviehmarkte ebenso wie in der Vorkriegszeit auJlerordentlich 
~o1le Bedeutungt). Die Beziehungen zur Forstverwaltung sind b~ 
sonders iIi den In1iationsjahren ziemlich lebhaft gewesen. Dabei wurde 
der Holzhandel mehrfach ausgeschaltet, das Handwerk hat sich an den 
Holzversteigerungen unmittelbar beteiligt und besondere Ma1lnahmen 
erwirkt, urn auf kleine Lose bieten zu konnen. In den letzten Jahren 
hat der Holzhandel seine friihere Aufgabe im allgemeinen wieder iiber
nommen, ohne daB das Handwerk seinen Ein1iuJl verIoren hatte. Die 
Beziehungen zur Industrie sind dort besonders lebhaft, wo das Hand
werk den Einzelhandel mit unmittelbar bezogenen Industrieerzeugnissen 
betreibt, wie es beispielsweise im Mechaniker- und Uhrmacherhand
werk del' Fall ist, ohne da1l jedoch der Gro1lhandel ganz ausgeschaltet 
ware. Vielmehr liefert der Gro1lhandel wohl den gro1lten Teil der ge
werblich hergestellten Stoffe an das Handwerk. An der beherrschenden 
Stellung des Gro1lhandels haben auch die Einkaufsgenossenschaften nur 
wenig geandert. tJber gewisse Wandlungen in den Formen des Einkaufs 
nod der Lieferbedingungen gegeniiber der Vorkriegszeit gegen der Teil C 
und der Teil D naher Auskunft. 
. . Abgesehen von den Kriegs- und Infiationsjahren, in denen die 
Werkstoffe entweder ganz ausgingen oder durch Ersatzstoffe vertreten 
wurden hat es weder in der Vorkriegszeit noch in den letzten Jahren 
einen Mangel an Werkstoffen gegeben, es sei de~ daB aus .dem einen 
oder anderen Grunde einzelne besondere Stoffe Dlcht oder Dlcht sofort 
lieferbar waren. 1m iibrigen hat eine Schwierigkeit nicht bestanden 
und besteht zur Zeit ebensowenig. In einzelnen Werkstoffen ist das 
Angebot seit 1924 iiberreichlich, es ist eher der Fall anzutreffen, daB 

1) Vgl. Stat. Jahrbuch fUr das Deutsche Reich 192!!, Seita 87, 1929, Seite 81. 
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Handwerksmeister sich zu sehr mit Werkstoffen eindecken als urnge
kehrt. Namentlich die Jahre 1924 his 1926 standen unter dar Nach
wirkung der stoffhungrigen Inflation. Die unausbleibliche Absatz
stockung hat daher zu schweren Ruckschlagen gefuhrt - nur der Mangel 
an Kredit hat noch schlimmere verhiitet -, so dan die Aufnahmefahig
keit des Handwarks gelitten hat. Sie konnte - mit Ausnahme der 
Nahrungsmittelgewerbe und der Baugewerbe - infolge der ungenugen
den Beschaftigung bisher nicht wieder den alten Stand erreichen. 

Aus iener Zeit her ruhrt die wieder stark bemerkbare Abhangig
keit vieler Handwerker von ihren Lieferanten, denn trotz' der meist ver
scharf ten Lieferbedingungen hat sich nicht nur ein Zahlungsziel von 
30 Tagen wie friiher wieder durchgesetzt, sondern es wird von vielen 
Handwerksmeistern ein weit langeres Ziel in Anspruch genommen. 
Besonders stark scheint die Abhangigkeit von den Lieferanten im 
Schmiedehandwerk zu seinl). Der Umfang des Borgunwesens im Ver
haltnis des Handwerks zu seinen Abnehmern ist genau wie vor dem 
Kriege die Hauptursache des wirtschaftlich - auch fur den Handel -
hOchst bedenklichen Zustandes. 

Seine Wirkungen sind urn so fUhlbarer - sowohl fUr das Hand
werk wie fur die gesamte deutsche Kreditversorgung - als die Werk
stoffpreise durchweg sehr viel hOher liegen als 1914. Einige Beispiele, 
die den Wirtschaftsberichten des Deutschen Handwerks- und Gewerbe
kammertages als Durchschnittszahlen entnommen sind, mogen das v:er
anschaulichen und zugleich die Entwicklung von 1924 bis 1928 deut
lich machen: 

I. Bauhandwerk: 

1. Bauholz (Kantholz) 

2. Zement ie Zentner 

3. Steine ie 1.0.0.0 SUlek. 

4. Ziegel ie 100.0 Stiick. 

5. Dachpappe ie qm . 

6. Firnis ie kg . 

7. Fensterglas ie qm. 

8. Pfiastersteine (1.0 t) 

II. Bekleldungshandwerk: 

1. Kammgarnstoff ie m 

2. Sohlleder ie kg . 

1914 

M 

1 
85,.0.0- 45,.0.0 

1 
1,75- 2,5.0 

1 
22,.0.0- 3.0,.0.0 

1 
82,.0.0- 42,00 

1 
0,2.0- 0,3.0 

1 
.0,55- 1,1.0 

1 
1,5.0- 2,5.0 

1 
16.0,00-2.00,.0.0 

1 
8,00- 12,.0.0 

1 
3,.0.0- 6,.0.0 

1924 

RM 

1 
5.0,.0.0- 7.0,.0.0 

1 
2,50- 3,.0.0 

1 
32.0.0- 5.0,.0.0 

1 
48,00- 55,.0.0 

1 
.0,3.0-, .0,5.0 

1 
1,1.0- 1,4.0 

1 
2,5.0- 3,5.0 

1 
28.0,.0.0-34.0,00 

1 
12,.0.0- S.o,.o.o 

1 
6,0.0- 9,0.0 

1) VgI. Einzelbericht fiber das Schmiedehandwerk in Band 4. 
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1928 

RM 

2 
65,.00- 75,.0.0 

2 
'2,6.0- 3,4.0 

2 
4.0,.0.0- 6.0,.0.0 

2 
7.0,.0.0- 95,.0.0 

2 
0,45- 0,6.0 

, . 
2' 

3,.0.0- . 4,0.0 
2 

28.0,.0.0-32.0,.0.0 

2 
14,.0.0- S5,.o.o 



III. Holzverarbeitendes Handwerk: 

1. Eichenhoiz (cbm) . . . . 

IV. Leder- usw. verarbeitendes Hand
werk: 

1. Geschirileder je kg 

2. KaIiko je' m . . . 

V. Metallverarbeitendes Gewerbe: 

1. Stabeisen je kg. 

2. Isolierrohr je m 

VL Nahrungsmittelhandwerk: 

1. Weizenmehl je Doppelzentner 

2. Schweine (LebendgeWicht je 
Zentner ....... . 

1914 

M 

1 
100,00-150,00 

1 
280-
, '1 4,20 

0,40- 0,60 

1 
0,12- 0,16 

1 
0,08- 0,11 

1 
24,00-- 80,00 

1 

40,00- 50,00 

1924 

RM 

1 
200,00-850,0,0 

1 
4,50- 8,00 

1 
1,10- 1,60 

1 
0,18- 0,24 

1 
0,10- 0,18 

18) 

86,00- 45,00 
1 

45,00- 90,00 

1928 

RM 

2 
800,00-400,00 

2 
6,00- 9,00 

2 
1,15-:- 1,40 

2 
0,18-

. 21) 
0,24 

12,00 

23) . 
88,00- 42,00 

1 = aus dem Wirtschaftsbericht 4; 2.= aus dem Wirtschaftsber~cht 12. 

Zur Erganzung sind~die GroEhandelspreise fiir einige industrielle 
Werkstoffe und fUr Weizenmehl nach dem Statistischen Jahrbuch i928, 
S. 3484

) auf der Tabelle S. 320 zusammengestellt. 
Der Durchsf:l.hnitt dieser Praise .liegt bei den gleichliJrtigen Waren 

niedriger als die yom Handwerk angegebenen Einstandspreise, ein 
Umstand, derdurch die verschiedenartigeFeststelllmg nicht ganz erklart 
werden kann, sondern auf die Wilrksamkeit verteuernder. Umstande 
schlieEen IaEt. 

Welchen Einflull die Kartellierung der Lieferindustrie und des 
GroEhandels auf die Preisbildung fiir Werkstoffe des Handwerks gehabt 
hat, ist mit Riicksicht auf die allgemeine Preisbewegung schwer fest
zustellen, . auch ist die Art der. KaJI'tellierung in den verschiedenen Wirt
schaltszweigen sehr ungleich. Wahrend ·z. B. in der Textilindustrie und 
ihrem Grollhandel Preiskartelle kaum, Konditionskartelle dagegen 
durchweg geiten, geht die Bindung in der Metallindustrie erheblich 
weiter. Die fortschreitende Kartellierung bat zu wirtschaftspolitischen 
MaEnahmen der Berufsvertretungen, im geringen. Grade auch dazu ge
fiihrt, daE einzeine Handwerkszweige in der einen oder anderen Liefer:
industrie selbst Full gefaEt baben. Erinnert sei an die Hefefabriken, 
die dem Backerhandwerk gehoren, an Eisfabriken des Fleischerhand-

1) 100 m, 11 mm. - 2) 1m Dezember 1924. - S) 1m Mil.rz 1928. 
') VgI. Statistisches Jahrbuch 1928, S.845ff.: Deutsche Gro13handelsindexziller. 
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Berichts- Sorte J ahresdurchschnitt 
War e Handels- Menge 

ort bedingung 
1913 11924 11925 11926 11927 

Weizenmehl, 
70% Berlin brutto mit 

Sack frei 
Berlin 100kg 26,90 27,50 33,56 37,06 35,58 

Hanf, Roh-, ita!. Fiissen erste Quali-
tiLten frei 

Fabrik 1 kg 0,84 1,62 1,71 1,23 1,20 
Vache- und Sohl-

leder. . Frank-
furt a.M. 1 kg 2,60 4,39 4,48 4,03 4,90 

Boxka.lfleder, 
. farbig . . 

" 
1 F 1,26 1,87 1,91 1,89 1,95 

Chevreauleder, 
schwarz . 

" 
1 F 1,01 1,33 1,30 1,30 1,52 

Hintermaue-
rungssteine Berlin _Lt 1000St. 17,50 23,32 33,13 29,61 36,02 

Lochsteine, .. 
ll°r6se .. ' • " 

Ritter- ~ 1oooSt.1 24,00 26,37 39,56 39,01 37,36 
K k, Stiicken- •. 

" 
Riiders- ~ 
dorfer 10 t 170,00 233,93 235,05 240,38 241,87 

Zement, 
Portland-

" 
frei Berlin 

einschl. 
PapiersILcke 10 t 309,00 475,69 490,85 494,00 492,42 

Balken. 
" 

Handelspr. 
abHolzlager i cbm 58,00 90,91 84,42 74,92 92,29 

Schalbretter, pa-
rallel besILumt 

" " 
1 cbm 41,00 62,41 61,08 52,46 65,26 

Fensterglas 4/4, 
3. Sorte 

" 
ab Werk 1 qm 1,70 2,38 2,52 2,47 2,56 

Stabeisen. Basis Ober-
hausen 1 t 108,50 129,00 132,35 133,62 134,00 

Blei, Termin-
preise 

" abLa~rin 
Deutsc and 100 kg 38,95 64,28 73,17 62,08 48,85 

K~fer, 
lektrolyt-

" 
cif. Hambg., 

Bremen, 
Rotterdam 100kg 146,19 128,03 185,66 133,49 126,58 

Zink, Termin-
preise . 

" ab La~rin 
Deutsc land 100kg 46,00 63,21 78,66 68,88 67,40 

Zinn, Termin-
preise . Hamburg 

" 
100kg 427,35 480,87 531,62 590,48 586,18 

werks und Kreidefabriken des Malerhandwerks. Hierbei handelt as sich 
aber stets nur um Hilfsstofi'e, nicht urn die wichtigsten Werkstofi'e des 
Handwerks. 

Fur den Aufbau einer Eigenerzeugung fehlt dem Handwerk rneist 
das Kapital und auch die Erkenntnis, welchen Einflull as selbst auf 
seine Lieferanten auszuuben vermag. Das kommt nicht minder in 
der Entwicklung der R 0 h s t 0 ff e ink a u fa g e nos sen s c haft e n 
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zum Ausdruck. In der Nachkriegszeit ist deren Aufgabe allerdings 
schwieriger gewOll"den. Friiher mtillte auf dem freien unbeherrschten 
Markt der Einkauf in ·groUeren Mengen gegeniiber dem Kleineinkauf 
mehr oder minder erhebliche V orteile, besonders im Preise, bieten, 
und die Einkaufsgenossenscha:ftten dar Handwerker sind auch meist 
aus diesem Grunde errichtet worden. Heute gilt das nur in einem 
sehr abgeschwa.chten Ma.Be, denn ie mehr der Markt .geordnet und 
gebunden ist, desto mehr schwindet die Moglichkeit, zumal fiir kleine 
Genossenschaften, Preisvorteile im Einkauf zu arzielen. Es riltill 
dann schon erreicht werden, daU die Genossenschaft in dar Stufenfolge 
der Verteilung um einen Grad aufriickt, also nicht als eine zusammen
geschlossene Gruppe letzter Kaufer, sondern als selbstandige Unter
nehmung anerkannt wird, die jenen vorgeht. V oraussetzung fiir die 
Anerkennung der Einkaufsgenossenschaft als GroUhandelsunternehmen 
ist, nachdem die grundsatzlichen Streitigkeiten und begrifflichen U n
klarheiten, an denen die Nachkriegszeit reich ist, sich zu beheben 
scheinen1

), eine geschiiftliche Einrichtllng von solcher Art und GroUe, 
wie sie von einem GroUhandelsunternehmen erwartet werden mtill. 
Bislang hat die Entwicklung nur in wenigen Handwerkszweigen, von 
denen die Backer und Glaser genannt seien, zu solchen Genossenschaften 
gefiihrt; dar Weg geht vielfach iiber den ZusammenschluU mehrerer 
Genossenschaften. 

Ein anderes. kommt hinzu. Aufgabe der Genossenschaften istes 
mit der Einengung des freien Wettbewerbs geworden, den Einfltill des 
Handwarks auf die Preisbildung iiberhaupt moglich zu machen, also 
nicht so sehr fiir ortliche Gruppen Einzelvorteile herauszuholen, als 
vielmehr den gesamten Marktpreis zu regeIn. 
. Das kann natiirlich nur durch umfassendenZusammenschlUB auf· 
beruflicher Grundlage geschehen und setzt nicht immar notwendig go
schaftliche Betatigung voraus, so daU auch Berufsverbande wirksam 
eingegriffen haben. 

Soweit hiernach ein Tatigkeitsgebiet fiir die Einkaufsgenossen
schaften fibriggeblieben ist, ist es wesentlich davon beeinfluUt worden, 
daU das Handwerk sich gegen andere Unternehmungs- und Betriebs
fOll"men durch genossenschaftlichen' ZusammenschluU einen Preisvorteil 
beim Einkauf der Werkstoffe hat sichern miissen. So ist zweifellos das 
V ordringen der Konsumvereine ein AnlaU fiir das Backerhandwe~k 
gewesen seine Einkaufsgenossenschaften gut auszuoouen. An dIe 
gleicharlige Genossenschaftsbewegung im kaufmannischen Mittelstande 
sei erinnert. 

Mit den erwahnten Ausnahmen ist die Entwicklung der Einkaufs~ 
genossenschaften jedoch nicht recht vorangekommen. Der Deutsche 
Genossenschaftsverband macht in seinem Jahrbuch fiir 1928Z

) fiber die. 

1) Besonders dureh. eine gutaehtlic;he AuJ3erung des Reiehswirtsehaftsministe
nums an das Kartellgeneht vom 10. Mal 1929. 

2) Seite 130/31. VgL aueh Seite325ff. 
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Entwicklung der Einkaufsgenossenscha.ften nlihere Mitteilungen, von 
denen bier nur einige .Hauptzahlen wiedergegeben seien, die beweisen, 
da.B in der Nachknegszeit eine starke Entwicklung eingesetzt hat, die 
aber noch nicht ausreicht, um den Einkaufsgenossenschaften den notigen 
Einfhill zu sichern: 

Gesebiftsergebnisse einzelner Genossensebaftsgruppen. 

~j ~fi! 
~ '" Geschii.fts- Gewinn- und Verlust-

J] .. CD .... 

I~ 
ertrll.g-..c=o .<P ~-; rechnung in RM 

~l!i ] eD .= Waren- nisse. 
<PeD ~ra;J Ein-
r~ .... ~ nahmen 

~J -e~.ct umsatz .... g -~~ CD ~ aus dem Rein-
~~ 

"c:I CD Geschii.fts-:a'f3 .~]~ -Summe 
-t:I 

~I 
05 '" jJ ~ betrieb gewinn ~eD NCD 

~t:I ~~ ;i100"c:l I 
1. BAcker und Kon- I 

diOOren. 321 247 55333 26392 171639812 11148 755 96219581) 1682662 
2. Muller . 11 5 358 212 1063064 258379 255956 2498 
3. Schneider . 58 40 5751 5217 3246946 510382 473249') 60559 
4. Schuhmacher 120 96 15425 11263 12617031 2059251 1820024,) 261122 
5. Ho1zbearbei-

tende Gewerbe . 44 24 4070 2789 8203287 1276712 1144933 144666 
6, Metallbearbei-

tende Gewerbe . 38 22 4812 3055 5514524 895310 804-298 112974 
7. Maler 62 49 8540 5142 8751619 1726029 1425625 319145 
8. Tapezierer, Satt-

ler, Polsterer, 
Dekorateure . 31 24 6570 2949 6127090 1145 772 1004840 141288 

9. Glaser . 5 5 14513 1376 7006071 1507770 1198470 309300 
10. Dachdecker 9 3 495 148 1114855 76102 58848 17259 
11. Tlipfer . 6 4 256 264 521545 122491 115533 8138 
12. Baugewerbe 13 7 957 370 2577408 226148 197966 28182 
13. Ktirsepner. 1 - - - - - - -
14. Korbmaeher 2 1 55 55 63500 4808 6490 -
15. Seiler 2 2 265 210 167917 13638 8646 5130 
16. Btirstenmaeher 1 1 63 37 69142 13535 9925 3610 
17. Buchbinder 2 2 807 252 149741 23181 23665 113 
18. Blichsenmaeher . 1 - - - - - - -
19. Steinmetzmeister 

u. Steinbildhauer 1 - - - - - - -
! 

1) Die -Gesehii.ftslasten sind mit 35 946 RM nicht vollstll.ndig angegeben. 
B) Die Gesehii.ftslasten sind mit 4396 RM nicht vollstandig angegeben. 
II) Die Geschllftslasten sind mit 3696 RM -nicht vollstli.ndig angegeben. 
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RobstoH-Genossenschaften im ganzen. 

Berichts- Verbands- Berichtende Geschli.fts-
Mit- guthaben 

jahr 
genossen- Genossen-

glieder 
Umsatz ·der Reserven 

schaften sehaften . Mitglieder 
M bzw. RM M bzw. RM Mbzw.RM 

19091) 250 179 7658 22501816 2540190 767279 
19101) 268 178 7767 18400886 2626445 869146 
19131) 289 222 16073 30164217 3600976 1823468 
19242) 2074 699 79827 186234694 11176839 8669867 
1926 821 665 72960 228270561 18261643 3898024 
1926 786 559 68759 237132879 15425562 4617266 
1927 846 587 71175 284234139 16458147 5612883 
1928 804 577 70611 282529983 18287811 6576277 

Hiernach haben zahlenmiWig die B ii c k ell" genossenschaften die 
groJlte Bedeutung gewonnen, sie werden vielleieht ein Zehntel der 
benotigten RohstolIe und Zutaten vermitteln. AuJler den Genossen
schaften ziihlt das Biickerhandwerk nach der Statistik des Germania
Verbandes 1929 noch 538 besondere Hefebezugsvereinigungen in anderer, 
meist loser Reehtsform. Auch im G I a s e r handwerk ist der genossen
sehaftliche Einkauf, wie betont, sehr erheblich. 

Das U h r mac her han d w e r khat sich fiir seinen Handel;;
betrieb in der Alpina-Genassensehaft ein eigenartiges, zweifellos bedeut
sames Unternehmen fiir einen ausgewiihlten Kreis von Mitgliedern 
gesehalIen. Das FIe i s c her han dwell" k hat mit seinen erfolgreieh 
tiitigen Hiiute- und Abfallverwertungsgenossenschaften den Einkauf 
von Salz und Bindfaden verbunden. . 

In allen anderen Zweigen spielt der genossenschaftHche Einkauf 
einstweilen keine solche Rolle, daJl er die ihm zugedachte Aufgabe 
erfiillen konnte. Ob die ganz neuerdings eingeleiteten Bemiihungen, ihn 
zu fordern,Erfolg haben, bangt von der weiteren Gestaltung der Markt
verhiiltnisse, getrennt nach Gewerbezweigen, ab und ganz besonders von 
der Einsicht der Handwerksmeister selbst. 

2. Die Krec1itversorgnng im HaniwerIr) 

Unter Kreditversorgung des Handwerkssoll die Versorgung mit. 
Leihgeld verstanden werden. Der Warenkredit, der im Handwerk 
zweifellos eine auJlerordentlicb bedeutungsvolle Rolle spielt, ist stati-

1) In dieser Zahl sind auch die beim Allgemeinen Verband angesehlossenen 
Werk-, Magazin- und Absatz- und Produktivgenossenschaften enthalten. 

2) In dieser Zahl sind sil.mtliehe angeschlossenen Warengenossensehaften ent-
halten.. blieh Mi t 1 

3) VgI. hierzu auch Schultze: "Das Kreditproblem des gewer en t e -
standes", Gutachten, Leipzig 1926, und "Allgemeiner Deutscp.erSp~kassen-Kommu
nalbankentag 1927", Verhandlungsbericht. -. Cremer: !,Dle Kreditverso.~g des 
gewerblichen Mittelstandes durch die Sparkassen (nicht 11U Handel). "MItteIlungen 
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stisch nicht zu erfassen. W ohl aber darf betont werden, daJl das Hand
werk den Warenkredit sowohl nimmt me gibtf). 

Fur den K red it bed a r f des Handwerks kommen in der Haupt
sache zwei WUTzeln in Betracht: Die eine ist in der Natur der hand
werklichen Gutererzeugung begriindet, sie beruht auf der Notwendig
keit, nahezu aIle Umsatze in der Form auszufiihren, daJl der Handwerks
betrieb zur Vorleistung verpflichtet ist. Das gilt selbst dann, wenn die 
Ablieferung einer hergestellten Ware oder eines unbeweglichen Gegen
standes oder sogar einer Dienstleistung Zug um 'Zug gegen bar erfolgt. 

Die andere Wurzel des Kreditbedarfs ist durch die Zusammen
setzung der Kundschaft und durch die Absatzform des Handwerks be
dingt. Der Kreditbedarf erwachst bier vor alIem durch das &rg
unwesen. Nur an wenigen Orten ist das Handwerk in der Lage ge
wesen, durch Verbandsorganisationen das Zablungsziel der Kundschaft 
zu verkurzen; im allgeJlleinen sind die Bemuhungen der Verbande und 
Kammern ohne Erfolg geblieben. Wie bereits betont worden ist, sieht 
sich das Handwerk im Kampfe run den Markt gegenuber den Konsum
vereinen und Warenhausern vielfach zur Gewahrung lii.ngerer Zahlungs
ziele genotigt. 

Diese beiden Grundursachen fiir den Kreditbedarf des Handwerks 
haben gleichmaJlig in der Vorkrie'gszeit wie in der N acbinHationszeit 
gewfuokt und den Kreditbedarf des Handwerks maJlgebend beeinHuJlt. 
Indessen gestattete die mehr als genugende Kapitalbildung in der Vor
kriegszeit dem Handwerk, sich ohne besondere Schwierigkeiten mit 
Leihgeld zu versorgen.Lediglich der Baumarkt empfand die Schwan
kungen des industriellen Leihgeldbedarfs empfindlich insofern, als die 
aufsteigende Industriekonjunktur das Baugeld verknappte, wahrend 
industrielle Ruckschlage dem Baumarkt groJlere Geldmengen zufiibrten. 
Seit der Jahrhundertwende konnte zeitweilig bei sinkenden. Zinssatzen 
ein "Oberangebot von Leihgeld festgestellt werden. An der Hergabe 
des Personalkredits wruren neben den Genossenschaften in sehr groJlem 
Umfange die Provinzbanken und Bankgeschafte beteiligt,. den Ber~ich 
des Realkredits beherrschten die Sparkassen, privaten Versicherungs~ 
anstalten und Hypothekenbanken. Mit der zunehmenden Konzentration 
der groJlen Banken verschwanden nach undnach die selbstandigen 
kleinen Pll'ovinzbanken und Bankgeschafte, an deren Stelle Zweignieder
lassungen der groJlen Banken traten. Fur diese kamen Konten der 
Handwerksmeister nur zum Teil in Frage. Die Entwicklung hat sich 
dann durch die Kriegs- und N achkriegszeit fortgesetzt. Als Geldgeber 
kommen in .der Nachkriegszeit in FIl'age: . 

1. Stadtische und landliche Kred[tgenossenschaften fur den kurz-
fristigen Kredit (Personalkrooit); 

zur deutschen Genossenschaftsstatistik fur 1915 und 1914". Berlin 1918. - Stein: 
"Jahrbuch des deutschen Genossenschaftsverbandes e; V. fUr 1927". Berlin 1928. 
Desgleichen fUr 1928, Berlin 1929. Veroffentlichungen des Genossenschaftlichen 
Giroverbandes der Dresdner Bank, Hefte 5, I) und 7. ,Wirtschaft und Statistik" 
Nr.12, Berlin 1929.' "RH-Nachrichten" Nr. 195 yom 10. September :1929, Akten des 
Reichsverbandes des deutschen Handwerks. . . . . 

1) Die aIlgemeinen undspeziellen Untersuchungen iiber die Kreditversorgung 
werden von dem V. UnterausschulS des Enquete-Ausschusses durchgefilhrt werden. 
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2. die offentli.ch~n ~park~sen sowohl fUr den kurzfristigen wie fUr 
den langfrlstigen Kredit (Personal- und Realkredit); 

3. die Aktienbanken und Bankgeschafte fUr einen Teil des kurz
fristigen Kredits; 

4. Versicherungsanstalten fiir einen Teil des langfristigen Kredits; 
5. Hypothekenbanken, Land- und Stadtschaften. 

Priift man den Kreditbedarfdes Handwerks im Verh3.ltnis zu 
seinem Umsatz, so wiJrd man etwa sagen diirfen daB die groBe Mehr
zahl der ganz kleinen Betriebe keinKreditbediirf~is hat daB ein solches 
vielmehr erst bei einer gewissen Hohe des Umsatzes ~d der Betriebs
mittel eintritt. Hieraus mull es sich erklaren, daB die Mehrzahl der 
H:a.ndwer~ar auch heute keine Bankverbindung besitzt, wobei die Frage 
offen blelbt, ob fiir diese Kreise iiberhaupt die Moglichkeit besteht, 
gegen bankmallige Unterlagen Kredit zu erhalten. Gewisse, weiter" 
unten beriihrte Anzeichen sprechen indes dafiir, daB die Zahl der Hand
werker mit Bankverbindung in dar Nachkriegszeit zugenommen hat. 

Fiir die vorliegende Betrachtung ist es zuerst notig, den Bedarf des 
Handwerks an k u r z f r i s t i gem Leibgeld festzustellen und eine 
Schatzung vorzunehmen, in welchem Umfange der als berechtigt anzu
arkennende Kreditbedarf dieser Art von den dazu berufenen Bankver
bindungen befriedigt worden ist. 

An erster Stelle sind die s tad tis c hen K red i t g e nos sen -
s c h aft e n zu nennen. Wenn diese auc1r keineswegs als Berufsbanken 
des Handwerks zu geltenhaben, vielmehr nachdriicklich den Anspruch 
darauf machen, V olksbanken fUr aIle Schichten dar Bevolkerung zu 
sein, so haben sie doch fiir das Handwerk in der Vorkriegszeit eine sehr 
groBe Bedeutung gewonnen, die auch heute noch anhalt. Zu dam Mit
gliederbestande der stiidtischen Kreditgenossenschaften hat das Hand
werk immer einen erheblichen Anteil gestent. Die Statistik des Deut
schen Genossenschaftsvarbandes weist, urn nur die N achkriegszahlen 
zu nennen, fiir 1921 bei 977 berichtenden Genossenschaften 143 000 selb
stiindige Handwerker, fiir das Jahr 1926 bei 1187 berichtenden Genossen
schaften dagegen 195000 und fiir das Jahr 1928 in 1234 berichtenden 
Genossenschaften 207000 Handwerker als Mitglieder nacho Da der Ver
band rund 1380 Mitgliedsgenossenschaften zii.hlt, so wird die Gesamt
zahl der selbstiindigen Handwerker unter den Mitgliedern noch etwas 
hOher - urn 210000 - anzunehmen sein. Nach den Mitteilungen des 
gleichen Verbandes betragt die Rohe der an die Mitglieder gewii.hrten 
kurziiristigen Kredite in der Nachkriegszeit rund 1,6 Milliarden RM., 
wovon mindestenB ein Viertel auf das Handwerk entfant (Kredit in 
laufender Rechnung und Wechselkredit sind zusammengerechnet) . 
Daneben kommen die Kreditgenossenschaften auch noch alB Baugeld
geber fiir einen Teil des Bauhandwerks in Betracht, wie daB auch in 
der Vorkriegszeit dar Fall gewesen ist, besonderB in den mittleren und 
kleineren Stii.dten. Hier hat sich zurn Teil eine Verbindung und Zu
Bammenarbeit mit den Gemeinden und den Sparkassen entwickelt, ganz 
neu ist die Finanzierung der handwerklichen Bautatigkeit vermittels 

22 Enquete.A .... cbuB. m. 8. Arbeltsgr.,1. Band. 325 



Handwerkerbaugenossenschaften1
). Diesa Entwicklung spielt aber fiir 

die gesamte Kreditversorgung des Handwerks wegen ihres Sonderzwecks 
nur eine N ebenrol1e. 

Es ist die Frage daran zu kniipfen, in welchem Verhaltnis der ge
wiihrte Kredit. zu demjenigen der Vorkriegszeit und zurn Bedarf des 
Handwerks steht. 

Aus den Nachweisungen des Deutschen Genossenschaftsverbandes· 
ergibt sich, dafi von 1913 bis 1919 eine ziemlich gleichmiifiige Kredit
versorgung durch die Krooitgenossenschaften stattgefunden und dafi 
der langsam sinkende Geldwert in der Hohe der gewiihrten Kredite seinen 
Ausdruck gefunden hat, dafi zugleich der Anteil des Kredits in laufender 
Rechnung zuungunsten der auf Vorschufi oder Wechsel gegebenen Klfe
dite dauernd gewachsen ist. Fiir die Kriegszeit ist im ganzen das gleiche 
zu sagen. Des Beispiels halber sei erwiihnt, dafi die gesamte Kredit
menge Ende 1913sich auf 1624 Mill. belief, wovon 710 Mill. in lau
fender, Rechriung gegeben waren. Ende 1919 betrugen die entsprechen
den ZifIern 2304 bzw. 1365 Mill. Die ZifIern der Infiationsjahre sind 
bekanntlich nicht vergleichbar, an Kreditmangel hat damals das Hand
werk nichtgelitten. Ende 1924 berichteten 1075 Genossenschaften 
iibelf einen Kreditbestand 'von 2100 Mill. RM;, wovon 223 Mill. in'laufen
der Rechnung gegeben waren. Ende 1925 hatten 1146 Genossenschaften 
den Kreditbestand auf 668 Mill., davon 378 Mill. in laufender Rechnung, 
gesteigert. Ende 1927 waren 1231 Mill. kurzfristiger Kredite vergeben, da
von 753 Mill. in laufender Rechnung, und Ende 1928 hat der kurzfristige 
KIl"edit 1491 Mill. RM. erreicht, davon derjenige in laufender Rechriung 
931 Mill. RM. betriigt. Der Vorkriegsstand ist bei Beriicksichtigung 
der gesunkenen Inlandskaufkraft ungefiihr zu drei Fiinfteln wieder er
reicht, wiihrend die Genossenschaften die eignen und fremden Mittel 
stiirkelf als 1914 im Kreditgeschiift festgelegt haben und die Summe der 
Kredite am 30. April 1929 auf 1598 Mill. RM. angewachsen ist. 

Nimmt man an, dafi der Kreditbedarf der den Genossenschaften 
angeschlossenen Handwerksmeister in gleichem Mafie beriicksichtigt 
wird wie derjenige der anderen Mitglieder, so kann man dieoben ange
gebenen Zahlen vielleicht als Gradmesser dafiir ansehen, in welchem 
Umfange und in welcher Form der Kreditbedarf durch die Genossen
schaften befriedigt ist. Nimmt man dazu die VorkriegszifIer als normal 

. a,n und setzt die geschiitzte Summe der zur Zeit gewiihrten Kredite mit 
reichlich 400 Millionen an, so ergibt sich, dafi der Kreditbedarf der den 
stiidtischen Genossenschaften angeschlossenen Handwerker etwa urn 
600 Mill. RM. herum anzunehmen ist, dan also noch etwa 150 bis 
200 Mill. RM. als unbefriedigt anzusehen sind. Natiirlich! kann diese 
Schatzung nur ungefiihr einen Anhalt geben. .. 

Der Umstand, dafi im Gegensatz zur Vorkriegszeit viel~ Hand
werker mehrere Bankverbindungen haben und dafi der Wettbewerb delf 
Kreditanstalten untereinander es vielfach noch moglich macht, Kredit 
in laufender Rechnung an verschiedenen Stellen zugleich aufzunehmen, 
erschwert naturgemafi die Sichelfheit jeder Schatzung. In diese ist der 

1) Als Beispiel sei Altona, Elbe geriannt. 
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an Warengenossenschaften gegebene Kredit der mittelbar dem Hand
w~.rk zugute kommt, nicht mit eingesetzt. 'Abgesehenvon der Unter
stutzung der Handwerkerbaugenossenschaften sind die stlidtischen 
Kreditgenossenschaften nur im geringen Umfange an der Hergabe lang-
fristiger Kredite beteiligt. . 

Den Uindlichen Kreditgenossenschaften (Spar- und 
Darlehnskassen) mogen. schatzungsweisa etwa 100000 Handwerker an
geschlossen sain. Welchen Kredit sieerhalten und wie sie ihn verwenden 
ob fiir gewerbliche oder fiir landwirtschaftlicha Zwecke ist nicht be~ 
kannt. 1m allgemeinen ist auf dem Lande das gewerbliche'Leben nicht so 
e~twickel~, dall ein grolleres Bediirfnis nach Leihgeld bestehen miillte. 
Vlelmehr 1st es regelmallig nur das allzu lange Zahlungsziel, das Kredit
aufnahme des Handwerks notig macht. Es ist nicht anzunehmen dall der 
Kreditbedarf des landlichen Handwerks in einem sehr betra~htlichen 
Umfange unbefriedigt geblieben ware. 

Neben den 'Genossenschaften sind zur Zeit besonders die Spa r
k ass e n als Kreditgeber des Handwerks anzusehen. Sie waren das in
soweit auch friiher, alssie Hypotheken hergaben und dadurch besonders 
fiir die Bauhandwerker ei~e grolle Bedfllltung hatten, vorzugsweise fiir 
diejenigen Bauunternehmer, die Hauten auf eigene Rechnung ausfiihrten. 
Es ist bekannt, dall die Rolle der Sparkassen sich in dar deutschen Geld
wirtschaft stark verschoben hat und da.fl sie nach del' Art dar ihnen 
anvertrauten Spareinlagen haute gezwungen sind, die Personalkredite in 
der Form del' laufenden Rechnung gleich den Banken zu geben, so sehr 
sie sich bemiihen, langfristige Spareinlagen zu gewinnen und sie in der 
Form von Hypotheken der Wirtschaft zur Verfiigung zu stellen. 1m 
Gegensatz zur Vorkriegszeit liegt das Verhaltnis heute so, dall min
destens die gleiche Anzahl Handwerker als Kreditnehmer bei den Spar
kassen auftritt wie bei den Genossenschaften. Die Statistik der Spar
kassen fiber die gewahrten Kredite beriicksichtigt zwar nicht das Hand
werk fiir sich, wohl aber den gewerblichen Mittelstand insgesamt bei 
der Angabe dariiber, welche Summen als langfristige Hypothekendar
lehen und als kurzfristige Kredite gegeben sind. Die Gesamtsumme 
der kurzfristigen Kredite, die dem gewerblichen 'Mittelstand zur Ver
fiigung gestellt war, betrug Ende Dezember 1926: 939 Mill. RM., der 
Durchschnittsbetrag der kurzfristigen Kredite 1926: je 2080 RM. Das 
Verhaltnis der langfristigen zu den kurzfristigen Krediten stellte sich 
fiir 1926 so dall 85 '% der Kreditposten und 72,1'%: der Kreditsumme 
kurzfristig ~usgeliehen waren. Am 30. April 1929 waren insgesamt 
22487 Mill. RM. von den Sparkassen kurzfristig verliehen, also rund 
30 'r~, mehr als von den stadtischen Kreditgenossenschaften. 

Die GesamthOhe der dem Handwerk von den Sparkassen zuge
wiesenen kurzfristigen Kredite wird zur Zeit nicht weniger als 400bis 
500 Mill. RM. betragen, also etwa ebenso hoch sein, wie die von den 
stadtischen Kreditgenossenschaften verliehene Summe. Zu einem ahn
lichen Ergebnis kommt man, wenn man die Gesamtsumme der Ende 1928 
von den Sparkassen und Genossenschaften hergegebenen kurzfristigen 
Kredite in Vergleich zieht. Es sind 3,7 bis 3,8 Milliarden RM., wovon 
etwa ein Viertel an das Handwerk gegangen sein diirfte. Dabei ist zu be-

22° 
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rucksichtigen, daB es !;lich bei den dinglich gesicherten dem Namen nach 
kurzfristigen Krediten in laufender Rechnung der Sparkassen und Ge
nossenschaften zum groBen Teil urn "verkappte . Realkredite" . handelt, 
also Kredite, die nur urn deswillen als Kontokorrentkredite genommen 
sind, weil Hypotheken nicht zu erhalten waren. . 

Wie groB die dem Handwerk von den A k tie n ban ken gegebene 
Kreditmenge ist, UWt sich in keiner Weise ermitteln. Bei der Abneigung 
der Banken gegen kleine Konten iet allerdings anzunehmen, daJl die
jenigen Unternehmungen, welche die Verbindung mit den Aktienbanken 
aufgenommen baben, zu den gIl'oBeren und leistungsfahigen Handwerks
betrieben gehoren. Die Konten werden im Saldo stark wechseln, wahr
scheinlich auch nicht nur als Kreditnehmer in Frage kommen. Es wird 
sich vielmehr sehr oft urn eingeraumte, aber nicht ausgenutzte Ka-edite 
handeln. 

Nimmt man an, daB von den Aktienbanken und den landlichen 
Kreditgenossenschaften zusammen etwa 100 Mill. RM. an kurzfristigem 
Kredit fUr das Handwerk bereitgestellt sind, so wird man die Gesamt
menge der dem Handwerk eingeraumten und in der Hauptsache aus
genuuten kurzfristigen Kredite auf hOchstens 950 MilL bis 1 Mil
liarde RM. annehmen konnen. 

Dazu wiirde der I angfr i s t i ge Real kr e d i t treten, soweit 
er fUr gewerbliche Zwecke yom Handwerk verwandt ist. Nach der De
Hation war er lange Zeit hindurch uberhaupt nicht zu haben. Erst all
miihlich hat sich wieder die Moglichkeit ergeben, langfristige Real
kredite aufzunehmen. NaturgemaB ist as nicht moglich, die vom Hand
werk tatsachlich beanspruchte Hohe dieser Kreditart auch nur anniihernd 
zu schatz en. Etwa die Halfte der selbstandigen Handwerker, in den 
Nahrungsmittelgewerben bis zu drei Vierteln, wird Grundeigentum be
sitzen (die Germania-Statistik 1926 weist 63709 Hauseigentumer von 
86 777 Mitgliedern nach, wiihrend 1928 von 91 489 Mitgliedern 
66 835 Hauseigentiimer waren, also rund 73 :%. Es will wenig be sagen, 
wenn festgestellt wird, daB von Bodimkreditinstituten, Sparkassen, von 
der offentlichen und p r i vat en Lebensversicherung am 30. April 1929 
zusammen 7889 Mill. RM. neue Hypothekarkredite auf stadtischen 
Grundbesitz - wohl durchweg als erststellige Hypotheken - gegeben 
waren, denn es ist nicht festzustellen, welchen Anteil daran das Hand
werk erhalten und wie as ihn gebraucht hat. Auch die aus privater 
Hand kommenden Hypothekenkredite sind nicht darin enthalten. Sie 
sollen nach einer Schiitzung des Zentralverbandes deutscher Haus-' und 
betrieben gehOren. Die Konten werden im Saldo stark wechseln, wabr
Grundbesitzervereine 3 bis 4 Milliarden RM. betragen. Sehrwahr
scheinlich kommt davon nur ein Bruchteil dieser Summe als iKredit fiir 

. den Handwerksbetrieb in Betracht, denn soweit die Kredite auch an das 
Handwerk gelangt sind, werden sie ·in der Hauptsache fiir Zwecke nicht
gewerblicher Art verwandt sein. 

Am gleichen Zeitpunkt waren nach der Ermittlung des Statistischen 
Reichsamts an langfristigem Kredit seit Anfang 1924 rund 30,9 Mil
liarden RM., ankurzfristigem Kredit rund 21,3 Milliarden RM. ver-
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gebenl). Man wurde demnach das Verhaltnis etwa wie 3 : 2 anzunehmen 
ha:~en. Konnte m~ ~s ohne ~eiteres auf das Handwerk ubertragen, so 
m~ll~e der I~gfr~.stIge Kredit der Hohe nach den oben geschatzten 
frlstigen Kredlt uberragen. Noch mehr verschiebt sich der Stand 
der Kredite zugunsten der Iangfristigen, wenn man nur den 30. April 
1~29. betrachtet, .. ~ ·dem, wie bereits mitgeteilt, die Summe der Iang
frIstIgeIl:' .auf. stii.dtIschen Grundbesitz vergebenen Hypoheken dar Bo
denkr~di~mstItute .nnd Lebensversicherungen mit 7899, dag{6gen die 
~zfrIstIgen Kredite dar Gen()ssenschaften und Sparkassen mit 3832,7 
MIll. RM. angegeben waren2

). Man. dar! vielleicht darauSi schliellsn 
da.fl die Gesamthohe der yom Handwerk aufgenommenen RealkrediU; 
die Hohe der kurzfristigen Krooite um 700 bis 800 Mill. RM. oder auch· 
etwas me~ ubersteigt, also I%, bis 2 Milliarden RM. betragt. 

Es wlrd der Schlull gerechtfertigt sein, da.fl fur g ewe r b lie h e 
Z wee k e davon etwa eine halbe Milliarde Reichsmark verwandt und in 
Anlagekapital der Handwerkswirtschaft umgewandelt ist: Liegt diese 
Ziffer auch nur ganz ungefahr im Bereich der Wirklichkeit, so wiirde 
man das Verhaltnis des kurzfristigen zum Iangfristigen Kredit (fUr ge
werbliche Zwecke) etwa mit 2: 1 annehmen konnen. Insoweit Kredit 
unbefriooigt geblieben ist, ware, wie betont, das Wachsen des Real
kredits zu wUnschen, damit zunachst die eingefrorenenl kurzfristigen 
Kredite in wirkliche Realkredite umgewandelt werden· konnen. Wenn 
man den hierfur erforderlichen Betrag von der Seite der kurzfristigen 
Kredite her gesehen entsprechend der oben vorgetrageneil Schatzung 
auf etwa eine halbe Milliarde Reichsmark annimmt, s() wurde sich er
geben, dall damit ungefahr die deni Handwerk fehlende Kreditmenge 
getroffen wird. 

Setzt man den geschatzten Kreditbedarf der Handwerkswirtschaft 
auf etwa 2 Milliarden RM. im ganzen an, so wfirde das etwa ein Zehntel 
des gesamten J ahresumsatzes seinS

). 

Die Verotfentlichungen der Sparkassen und Genossenschaften ent
halten Ieider wenig Angaben fiber die K 0 s t·e n de r k u r z f ri s t i g en 
K red i t e. Dies erklart sich eiruilal dadurch, da.fl der von den Kredit
gebarn berechnete Zinsfull sich im allgemeinen nach deni. Reichs~nk
diskont in zweiter Linie aber auch nach den Satzen des 'allgememen 
Geldma'rktes richtet und da.fl diese Zinssatze keineswegs mehr uberall 
so gleichma1lig sind wie in der Vorkri~gsz~it. Konn~efriiher der Reic~s
bankdiskont als sicherer Mallstab fur dIe Debetzmsen geIten, so 1St 

das heute nicht mehr der Fall. Naben den Zinsen barechnen die Kredit
geber Provisionssatze von ungleicher Hohe, auch andere Nebenkosten 

.1) Naeh Cremer: Alten und neuen SParkassenfragen in. Nr.17/1~ der "SE;.r
kasse", S.854, haben die Sparkassen dem Wohnungsbau aUem 192~ fiber 800 il
lionen RM zur VerfUg1!ng gesteUt und woll?n auch ~929 .vom ~lDl~enzuwachs 
40% fUr den gleichen Zweck bereitstellen. Dlese Kredlte slDd. hi~~ Dlcht zu be
handeln, so bedeutungsvoU sie fUr den Wohnungsbau und .damlt fUr das gesamte 
Bauhandwerk sind. . H d k d h d 

2) V 1. S. 856 (Schatzung des Grundv~rmijgens .. lID an wer urc en 
Landesaus~chu1l des sachsischen Handwerks nnt 71ft Milhardel!- R~. , 

8) V 1 Wa emann: Die statistische Erfassung der Kapltalbildung '. Vortrag 
in der FJedrich~ist-Geseu'~chaft zu Blickeburg, 26./28. Oktober 1929. 
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werden regelmaIlig im Konto mitverrechnet. Fur, den Kreditnehmer ist 
selbstverstandlich ,nur das Endergebnis wichtig, und dies lauft darauf 
hinaus, daG die Kreditkosten, die in den ersten Defiationsjahren eine 
schwindelnde Hohe erreichten, immerhin noch auf mindestens 10 bis 12 % 
im Durchschnitt anzunehmen sind. 

Nach den Mitteilungen des Niedersachsischen" Genossenschaftsver
bandes zu Hannover, dessen Bezirk vom Harz bis an die N ordsee reicht, 
haben sich in einer Reihe von Stadten des Bezirks die Kostensatze in 
den Jahren 1914, 1924, 1926 und 1928 etwa so entwickelt, wie die 
untenstehende Tabelle ausweist. Es ist wahrscheinlich z. T. auch in den 
Vernehmungen der Handwerksgruppe zum Ausdruck gekommen, daIl die 
Kostensatze teilweise, besonders im Osten, noch Mher sind, als hier mit
geteilt, auch mogen die Spesenberechnungen sich nicht vollig in den An
gaben ausweisen, doch scheint die Linie der Entwicklung iID! ganzen 
riebtig wiedergegeben, besonders wenn sie ala untere Kostengrenze be
trachtet wird. 

Kosten (Zinsen und Provisionen) 
1. Gro.1lstadt 

1914 1924 1926 1928 
Fiir kurzfristigen 

Kredit: etwa 7% etwa 30% etwa 14% etwa 12% 
Fiir Wechsel-

Kredit: " 6-7% " 24-30% " 12-14% " 10-12% 

2. Mittelstadt 
1914 1924 1926 1928 

Laufende Rechnung: etwa 5-5 1/ 2 % von48% 10-121/1 % 12-121/1 % 
herabgehend 

auf 20% 
Wechseldiskont: 5 % von 24 % 9-10 % 10-11% 

herabgehend 
auf 12 % 

3. Kleinstadt 
1914 6 % Zinsen ohne Provision 
1924 12 % ,Jahreszinsen und 2-3 % Provision monatlich 
1926 12 % J ahreszinsen und 1/. % _1/1 % Provision monatlich 
1928 71/1 % Jahreszinsen und l/s %.-1/ .. % Provision monatlich 

4. Mittelstadt 
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1914 6 % Zinsen und 1/ .. % Provision fur laufende Rechnung 
1914 6 % Zinsen und 1/, % Provision fur Wechsel 
1924 12 % Zinsen und 1/. % Provision 
1926 8-10% Zinsen und 1/,% Provision 
1928 9 % Zinsen und 11, % Provision 
1928 10 % Zinsen o1nre Provision 
1928 Wechsel-Zinsen jeweils 1 % uber Reichsbankdiskont und 

1/, % Provision. 



5. Kleinstadt 

6. Mittelstadt 

Debetzinsen und Provision 
im Jahre 1914 etwa 8 % 
im Jahre 1924 etwa 24 % 
im Jahre 1926 12-15% 
im Jahre 1928 11-14% 

1914 in laufender Rechnung 51/1-6 % Zinsen ohne jede Provision 
1914 fiir Diskontwechsel 5 % Zinsen 
1924 in laufender Rechnung 13 % Zinsen und l/._S/, % Provision 

pro Monat 
1924 fUr Diskontwechsel12 % Zinsen und 1/. % ProvisioJ;l pro Monat 
1926 in laufender Rechnung 7 % Zinsen und l/,~l/S % Provision 

pro Monat 
1926 Diskontwechsel 7 % Zinsen und 1/._1/S % Provision pro Monat 
1928 in laufender Rechnung 8 % Zinsen und l/._l/s % Provision 

pro Monat 
1928 fiir Diskontwechsel 8 % Zinsen und l/,-'-/S % Provision pro 

Monat. 

7. Mittelstadt 

1914 
1924 
1926 
1927 

8. Mittelstadt 

1914 
1924 
1926 
1928 

9. Grollstadt 

1914 
1924 1. 1.24 

16. 1.24 
1. 2.24 
1. 5. 24 

15. 5.24 
16. 6.24 
1. 7. 24 
1. 8.24 
1. 9.24 
1.10.24 

in lfd. Rechnung 
6% 

26,09% 
11,08% 
10,25% 

Soll-Zinsen 
6% p. a. 

14% p.3.. 
9% p. a. 
8% p.,a. 

in lfd. Rechnung 
etwa 61/.-71/.% 
3% pro Tag 

fUr Wechsel 
5% 

22,66% 
10,66% 
9,25 'Yo 

Provision 
1/.% p. a. 
1/. % pro Monat 
l/s % pro Monat 
1/. % pro Monat 

fiir Wechsel 
6-7% 

l/z % 
12 % : a~no. 2 % Provision pro Monat 
3%0 " Tag von hOchstgeschuldetem Saldo 

3°/00 " " 

2°/00 " " 

P/.o/oo" " 
12 % " anno, 2 % Provision pro Monat 
12 % " " PI. %" " " 
12% " " 1 % " " " 
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1926 1. 1. 26 11 % pro anno, 1/" % Provision pro Monat 
1. 2.26 10 % » " 1/,% » " » 
1. 4. 26 9 % » " 1/,_1/3 %" » » 
1. 5. 26 8 % " '» l/,_l/s %" » » 
1. 8.~6 7% » » 1/,_1/8 %» » » 

1928 8 % » » 1/,_1/8 %" " " 

Die Kosten fiir Wechsel lagen ungeflihr in den Jahren 1914 und 
1928 durchweg je nach Giite des angebotenen Materials 1/2-1 % unter 
den Kontokorrent-Siitzen. 

10. Mittelstadt 
im 1. Halbjahr 1924 36-18% einschl. Provision 

" 
2. 

" 
1924 15-17% 

" " » 1. » 1926 16-17% 
" " 

" 
2. 

" 
1926 111/a-13 % " " 

» Jahre 1928 111/2-12 % " " 
V ergleichsweise sei bemerkt, dall fUr langfristige Hypotheken

kredite an erster Stelle 8 bis 10 roi und 'an zweiter Stelle 12bis 15 % 
Zinsen zu rechnen sind, je rrachdem, urn welchen Geldgeoor es sich 
handeIt. Sparkassen, Versicherungsanstalten und Hypothekenbanken 
berechnen nicht die gleichen Satze fUr erststellige Hypotheken. Die 
Hypotheken zweiten Ranges stammen meistens aus Privathand, der 
Zinssat.z kann nur annaherungsweise mitgeteilt werden. 

Die Errichtung besonderer Kreditinstitute fUr das Handwerk 
scheint nach den Feststellungen der Handwerksgruppe nicht erforderlich 
zu sein, sofern die an der Kreditversorgung des Handwerks beteiligten 
Anstalten sich in dem Bestreben zusammenfinden, dem Handwerk seinen 
Anteil an dem gegeniiber der Vorkriegszeit schmal gewordenen Geld
markt zu sichern. Dieses Bestreben scheint vorzuliegen,werrn es auch 
in der Nachkriegszeit noch nicht zu einem befriedigenden Erfolg ge
fiihrt hat. 

III. Abschnitt: 

Die Erzeugungsbedingungen personlicher Art 

.1. Das selbstiindige Handwerk 

Es ware vedehIt, lediglich die Tatsache, dall 1,3 Millionen Meister 
gezahlt werden, als Beweis fiir die ungebl'ochene Kraft des Handwerks 
zu nehmen, denn dabei wiirde iiberaehen, dall die Handwerkswirtschaft 
mit Kleinmeistern iibersetzt ist. In naher Zukurrft wird noch der Um
stand wirksam, dall die Zahl der Lehrlinge in den Jahren nach der In
flation viel zu gro.ll geworden ist. Ein Riickgang in der Zahl der 
Meister und Betriebe wiirde keineswegs einen Riickgang der Handwerks
wirtschaft bedeuten, wenn die innere Kraft der Bairiebe wiichst, sei es 
an Sach- oder Personenkriiften, um so mehr als die voIla Leistungs
fahigkeit des Handwerks heute ebenso wenig auszunutzen ist wie die
jenige der Industria. 
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·. 1?amit solI gesagt. werden,. da.ll man die Entwicklung des selb
st~dlgen Handw:erks mcht allem aus dam au.lleren Merkmal der Be
trlebsz~en a~lelten da~. Es gibt eine inn ere Entwicklung sowohl 
der Betrlebe Wle der darm tatigen Personen. 

. Als ein~ solche wird man neben der iri dem Teil fiber die. teclj.
lllsche EntwlCklung ~eha~delten V ~ r s t a rk ung der S achkrafte 
und neben .. den .betrlebswlrt~hafthchen Fortschritten auch die Hebung 
der p ~ r ~ 0 n II c hen L e 18 tun g s f a h i g k e i t anzusehen haben. 
Auf Sle zlelt - abgesehen von anderen, nicht ffir selbstandige Hand
werker. berechneten ¥a.llnahmen - die Meisterprfifung ab, die unter 
de~ Emfluf.l .. des Relchsge~etzes yom 30. Mai 1908, des sogenannten 
klemen Befahlgungsnachwelses, sich so erfolgreich durchgesetzt hat dall 
sich nach der Beobachtung der Handwerkskammern heute nur' noch 
wenige H~dwer~er selbst~n?ig machen, ()hne sich ihr unterzogen zu 
baben. LeIder hegen statIstIsche Unterlagen fUr das Reich nicht vor 
um dies zahlenmamg OOlegen zu konnen. Mit den gesteigerten An~ 
forderungen - auch in betriebswirtschaftlicher und staatsbiirgerlicher 
Hinsicht - ist die Durchbildung der. jungen Meister besser geworden, 
und es hat sich ein reges, geistiges Leben entwickelt, das von den Fach
verbanden, der Fachpresse und den Berufsvertretungen eifrig ge
fordert wird. 

DaneOOn hat die Vorliebe des Handwerks ffir die Tatigkeit in 
offentlichen Ehrenamtem den Zugang zum offentlichen Leben,OOsonders 
in der Gemeinde, sehr erleichtert, vielfach unter Mitwirkung freier wirt
schaftspolitischer Verbande (Handwerkerbiinde, Gewerbevereine). Die 
soziale Stellung und derEinflu.ll des Handwerks gegenfiber der V or
kriegszeit hat sich gehoben, ohne daB es seine Eigenschaft als Stand 
des sozialen Au!;gleichs verI oren hatte. Ein besonderes Verdienst der 
Berufsvertretungen beBteht darin, die Anerkennung des selbstandigen 
Handwerks als eines eigenen Berufsstandes errungen zu haOOn. Die Auf
fassung, ala sei das Handwerk ein zurUckgebliebener Bestandteil der In
dustrie, darf als fiberwunden angesehen werden. Immer mehr gewinnt 
vielmehr die Auffassung Raum, dall die yom selbstandigen Handwerk 
gefiihrte Betriebsform einem anderen Bedarisgebiet dient als die 
Industrie. . 

In die Organisation des Handwerks ist denn auch allmahlich ein 
anderer Geist eingezogen. Die friiher standig wiederkehrenden Eror
terungen fiber den groBen Befabigun~snachweis ~d d~ Fortfall des 
§ 100 q der GO sind verstummt. An lhre ~telle smd die Steu?rso~gen, 
Tarifverhandlungen, Preisberatungen, technische Fragen und ahnhches 
getreten. .. .. 

Nach wie vor arbeiten zumal m allen IDltLaden verbundenen Be
trieOOn die F r au e n etwas weniger die Tochter mit. Das gilt be
sonders ffir die N~gsmittelge~erbe und bier am ~eisten ffi~ das 
Backerhandwerk das die allgememste und beste Verbmdung zWischen 
Beruf und Famdie aufweist. Aber auch andere Berufu baOOn eine Ffille 
von Beispielen dafUr,. in welchem Umfange sic~ Frauen und Tochter der 
Buch- und Rechnungsfiihrung annehmen. V lelfach haben Handwerks
kammem und Innungen besondere Lehrgange fUr diesen Perspnenkreis 
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eingerichtet. Auch die Meistersohne sind zahlreich in den Werkstatten 
vertreten. In deII). ,MaEe, wie es den alteren Handwerkern erschwert ist, 
auf die Mitarbeit im Betriebo verzichten zu miissen, hat die Mitarbeit 
der Sohne in der Form der Mitinhaber an Boden gewonnen. 1m iibrige~ 
ist die Gesellschaftsform im Handwerk aus Griinden, die in der Eigen
art des Betriebes liegen, ebensowenig wie friiher beliebt, wenn auch 
nicht mehr so selten. Die Zahl der selbstandigen Handwerker iibersteigt 
daher diejenige der Betriebe nicht unerheblich. 

Wenn schlielUich noch erwahnt wird, dan das selbstandige Hand
werk einst.weilen noch eine anllehnliche GeburtenzifTer aufweist, aber 
seine Kinder nur zum Teil ins Handwerk selbst, zum anderen aber in 
kaufmannische, technische und akademische Berufe1

) mit fester Besol
dung iiberfiihrt, so ist damit a'll8gooriickt, daE im Handwerk zwar noch 
frische Lebenskraft steckt, dan es aber auch dem Zuge zur "Ver
beamtung" der Gesellschaft groEe Zugestandnisse macht. 

Das .Handwerk ist zwar in den meisten Zweigen ein ausgesprochen 
mannlicher Beruf. Jedoch hat die F r a u in den ihr eigentiimlichen Ge
werben der Schneiderinnen, WeiEnaherinnen, Stickerinnen, Putzmacha
rinnen die Gleichberechtigung erworben, und - mit Ausnahme PreuEens 
beziiglich der WeiEnaherinnen - auch die staatliche Anerkennung als 
Handwerkerin. Sie hat, wenn auch vereinzelt, ein Tatigkeitsgebiet in 
einer ganzen Reihe anderer Handwerksberufe gefunden, von denen die 
Photographen, Buchbinder und Topfer genannt seien. Wenn Frauen 
sich als Fleischer; Backer, Schmiede usw. betatigen, was vorkommt, so 
handelt es sich wie friiher um Ausnahmefalle, die in besonderen Fami
lienverhaltnissen ihren Grund haben. 

Zu scheiden ist von der hier gemeinten eigenen Ausiibung des Hand
werks die Fiihrung oder del' Besitz eines Handwerksbetriebes durch 
Frauen - meist Witwen - mit Hilfe von Werkmeistern, Gesellen und 
Lehrlingen, ein Fall, der bekanntlich haufig vorkommt, indes keinen 
AnlaE zu besonderen Bemerkungen gibt2). 

Der Anteil der weiblichen Betriebsinhaber diirfte auf etwa ein 
Zehntel der Gesamtzahfzu schatzen sein. Eine Anzahl weiblicher Hand
werker hat den tJbergang zur Laufbahn der Gewerbelehrerinnen voll
zo~n, regelmaEig auf del' Grundlage guter Schulbildung und einer 
Meisterlehre iin Handwerk del' Schneiderinnen odeI' Putzmacherinnen. 
Hatauch die Zahl der im Handwerk tatigen Frauen im ganzen zweifel
los zugenommen, so ist doch dadurch del' Erwerbsbereich der mannlichen 
Handwerker nicht wesentlich beschrankt worden. 

1) Nach Glitz im "Deutschen Handwerksblatt", Jabrgang 1929, Nr. 5 und 6, ist 
ein Zehntel der Studierenden an den Hochschulen Handwerkerkinder. . 

I) VgI. Schwartz: "Die Frau im Handwerk" in "Wissenschaftliche Ergeb
nisse der Ausstellung Miluchen 1927"I."Das bayerische Handwerk". HoS.Muller: 
"Die Frau im Handwerk" in "Das badische Handwerk" Nro 16 vom 240 August 1929. 
In der letzten Zeit (1929) hat das Frauenberufsamt des Bundesdeutscher Fraue~. 
vereine (Frau Oberregierungsrat Dr. Gaebel, Berlin) Untersuchungen angestell~ die 
demna.chst im Druck erscheinen und geeignet sind, die kurzen Ausfilhrungeu dieses 
Berichtes zu erga.nzeu. 
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2. Die Gesellenschaft 
Aus den Erhebungen der H3Jldwerksgruppe ergibt sich, dall am 

1. Oktober 1926 in der Handwerkswirtschaft·1 517046 GeseUen und 
Arbeiter beseh1iftigt wuroen, 3Jl denen die Bau- und Baunebengewerbe 
mit 589 792 GeseUen und Arbeiter beteiligt waren, wiihrend auf die Be
kleidungs- und Reinigungsgewerbe 239 259, die Eisen- und MetaUgewerbe 
215649, die Nahrungsmittelgewerbe 178484, die Holzgewerbe 158475 
entfielen. Der Zeitpunkt der Erhebungen traf eine sehr starke Anspan
nung des Arbeitsmarktes mit rund 2 Millionen Axbeitsuchenden. Die 
Zahl der erfallten GeseUen wird also den Durchschnitt wahrscheinlich 
unterschreiten. Vermutlich hat die Wirtschaftslage den Bestand 3Jl Ge
sellen ebenso herabgedriickt wie den 3Jl Lehrlingen gehoben. 'Obeo: die 
Verteilung der GeseUenschaft auf die einzelnen Berufe unterrichtet 
folgende AufsteUung: 

Steine und Erden 
1. Steinhauer. . . 

·2. Edelsteinschleifer 
3. Steinbildhauer 
4. Hafner. 
5. Sonstige 

Gesellen und 
Arbeiter 
10697 

1799 
2535 
4174 
6251 

Zusammen 25 456 

Eisen und Metalle 
1. Biichsenmacher . 
2. Messerschmiede . . 
3. Feilenhauer 
4. Schleifer . . . . . 
5. Gold- und Silberschmiede 
6. Rot- und GelbgieJler 
7. Kupferschmiede. . 
8. Zinn- und BleigieJler 
9. Schmiede . . . . 

10. Schlosser . . . . 
11. Klempner . . . . 
12. Elektro-Installateure 
13. Mechaniker 
14. Uhrmacher 
15. Optiker. .. . . . 
16. Instrumentenmacher 
17. Graveure 
18. Sonstige 

Gesellen und 
Arbeiter 

728 
3106 

950 
1218 
2971 
1706 
2893 

275 
29802 
53965 
41682 
26375 
25128 
5023 
2502 
2427 
2030 

12868 
Zusammen 215 649 

Chemische Gewerbe 
Gesellen und 

Arbeiter 
607 

81 
282 

1. Seifensieder 
2. Wachszieher 
3. Sonstige 

Zusammen 970 
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~extilgewerbe 

1. Weber . . . 
2. Teppichkniipfer 
3. Posamentierer 
4. Wirker . 
.5. Farber . 
6. Seiler 
7. Sonstige 

Gesellen und 
Arbeiter 

1281 
8 

556 . 
1939 
2955 
1170 
4405 

Zusammen 12 314 

Papier- und Verviel- Gesellen und 
Arbeiter faltigungsgewerbe 

1. Buchbinder 
2. Buchdrucker . 
3. Photographen. 
4. Sonstige 

18600 
53583 
2580 
1844 

Zusammen 76 607 

Gesellen und 
Ledergewerbe Arbeiter 

i. Gerber . . . . 2593 
2. Sattler . . . . 11 828 

a) Sattler und Tapezierer 593 (s. a. Tapez.) 
3. Sonstige . . . .--.;_..;;;2....;;9...:;.90~ 

Zusammen 18004 

Gesellen und 
Holzgewerbe Arbeiter 

1. Tischler. . . . 111925 
2. Drechsler . . 3 830 
3. Holzbildhauer. 1 807 
4. Bottcher 4 483 
5. Stellmacher 15 359 
6. Bootsbauer . . . " 2090 
7. Schirm- und Stockmacher 842 
8. Kammacher . . . .. 396 
9. Korbmacher . . . .. 5 135 

10. Biirstenmacher . . .. 3439 
11. Vergolder. . . . .. 719 
12. Musikinstrumentenmacher 2 643 
13. Spielwarenmacher . " 1 252 
14. Sonstiges . . . . .. 4 555 -----Zusammen 158475 



Nahrungsmittelgewerbe GeselleJ?- und 
Arbeiter 

1. Miiller . . • . . .. 19 736 
2. Backer . . . . . .. 80 133 

a) Backer und Miiller.. 408 
b) Backer und Konditoren 94 

3. Konditoren 9674 
4. Fleischer 56 946 
5. Molker . 2323 
6. Brauer . 7517 
7. 'Sonstig.e 1 653 

Zusammen 178 484 

Bekleidungs- und 
Reinigungsgewerbe 

1. Schneider . . . 
2. Kiirschner. . . 
3. Hutmacher. . . 
4. Putzmacher 
5. Handschuhmacher 
6. Schuhmacher . 
7. Wascher 
8. Friseure 
9. Sonstige 

Gesellen und 
Arbeiter 

. 123325 
8340 
1455 

1:1:592 
537 

38803 
2848 

45657 
3702 

Zusammen 239 259 

Bau- und 
Ba.unebengewerbe 

1. Maurer ..... . 
2. Zimmerer . . . . . 

a) Maurer und Zimmerer 
3. Glaser . . 
4. Maler. 
5. Stukkateure 
6. Tapezierer. 
7. Dachdecker 
8. Plattenleger 
9. Steinsetzer. 

10. Brunnenbauer 
11. Of en setzer . . 
12. Schornsteinfeger . 
13. Sonstige 

Gesellen und 
Arbeiter 

.308345 
55840 
57235 
8280 

76384 
13422 
10033 
22607 
1042 

21462 
2181 
5860 
4860 
2241 

Zusammen 589 792 
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Gesellen und 
Arbeiter 

Verschiedene Gewerbe. • ;' 2036 

Zusammenstellung: 

Gewerbe der 

Steine und Erden 
Eisen- und Metallgewerbe 
Chemische Gewerbe 
Textilgewerbe 
Papiergewerbe 
Ledergewerbe 
Holzgewerbe . 
N ahrungsmittelgewerbe 
Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe 
Bau- und Baunebengewerbe 
Verschiedene Gewerbe . . . . . 

Gesellen und 
Arbeiter 

25456 
215649 

970 
12314 
76607 
18004 

158475 
178484 
239259 
589792 

2036 

Gesamtzahl 1 517 046 

Eill Vergleich zu del' wahrend der Vorkriegszeit beschaftigten 
Gesellenzahl ist nur fiir wenige Kammeroozirke moglich gewesen. 

Innerhalb del' einzelnen Kammerbezirke sind oft groEe U nter
schiede, fUr die eine Erklarung nicht immer gegeben ist. 

Die Gesellenbetriebe befinden sich zum wei taus grollten Teile in 
den Stadten, mit deren Grolle sie in den genannten Handwerkszweigen 
zunehmen, wogegen die Zahl del' Lehrlinge zu sinken pflegt. Wahrend 
es in der Vorkriegszeit in den GroEbetrieben del' Stadte wenig oder gar 
keine Lehrlinge gegeben hat, sind in del' Nachkriegszeit dort Lehrlinge 
in groEerer Zahl ausgebildet worden. In den letzten Jahren kehren die 
Betriebe aber wieder zu der friiheren Gepflogenheit zuriick, LehTlinge 
entweder gar nicht oder nur in kleiner Zahl einzustellen. Der Zuzug 
der Gesellen in den groEen Stadten kommt vom Lande und aus den 
Kleinstadten. Sowohl die Ausbildung im Beruf wie auch der Verdienst 
durch hohere Lohne locken die jungen Gesellen an. Der Zug zur 
groEeren Stadt ist unverkennbar. 

Den AbschluE del' Meisterlelu:e bildet im Regelfalle die Gesellen
priifung. Nach drei - in einigen anderen Zweigen nach fUnf - .Tahren 
Gesellentatigkeit kann die Meisterpriifung abgelegt werden. 

Aus den sehr liickenhaften Angaben der Handwerkskammern in 
ihren 1925 veroffentlichten JubiHiumsberichten sind einige Vergleichs
zahlen enthalten, die iiber das Verhaltnis in del' Zahl der Priiflinge 
(Gesellenpriifungen und Meisterpriifungen) AufschluE geben. 
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Handwerkskammer 

Arnsberg •........•••.•...... 
Augsburg ........•......•.... , 
Bielefeld .•.............•..•.. 
Danzig .........•............ 
Detmold ...•................• 

Diisseldorf ..•..•..•...•.....• 
Erfurt •...................... 
Heilbronn ....•.......•....... 
Karlsruhe ......•.......••...• 
Konstanz ........•.•......... 

Magdeburg ...•••..•.••.....• 

Miinchen ••..................• 

Passau .•...................• 
Regensburg .................• 
Wiesbaden ....•.•.•..•.••..• 

1900-1924/25: 

Gesellenprlifungen 
Zahl der Priiflinge 

mit Erfolg 

9161 
40057 
28341 
39118 

7246 

rd. 60000 
16252 
25003 
27979 
15386 

72268 

44072 

397372) 

12970 
32741 

Meisterprlifungen, Zahl der 

Priifling~ mit Erfolg 

3723 
11110 
5347 
4847 , 
2067 (etwa5 % nicht 

bestanden) 
25100 
4334 
4152 
5072 
2 741 (nicht bestanden 

433= 13,6 %) 
9 394 (nicht bestanden 

371=3,9 %) 
12473 (nicht bestanden 

354.=2,8 %) 
50351} 

3171 
7820 

Abgesehen von dem Ausnahmeverhiiltnis bei den Handwerks
kammern Danzig, Magdeburg und Passau liegt im Durchschnitt die Zahl 
der Meisterpriiflinge ungefahr zwischen einem Fiinftel 11nd einem Drittel 
der Zahl der Gesellenpriiflinge. Zu den Unterschie<fen tragt der Um
stand bei, dafi in den Kammerbezirken der Anteil der Fabriklehrlinge 
an den Gesellenpriifungen ungleich groll ist. Die Zahl der weiblichen 
Meisterpriiflinge steht zumTeil weit hinter derjenigen der mannlichen 
zuriick, auch im VerhiiJtnis zur Zahl der weiblichen Gesellenpriiflinge. 
Die Denkschrift des Bayerischen Staatsministeriums des Xulleren iiber 
die Gewerbeforderung in Bayern 1908 bis 1928 enthalt auf Seite 71 
folgende 'Obersichten (gekiirzt), die zum gleichen Ergebnis fiihren: 

Lehrlinge, 'GeseIlen- und Meisteqiriiflinge, 
L Stand 1927, ins'gesamt: 

Beschiiftigte Lehrlinge 8) 
Ausgeblldete Lehrlinge8

) 

Gesellenpriiflinge . 
Meisterpriiflinge . . . 

108835 
33498 
24129 
5953 

1) Davon 965 weibliche Priillinge. 
') Davon 5666 weibliche Priifiinge. 
3) Die Zahlen der beschaftigten und ausgebildeten Lehrlinge beruhen auf 

Schatzung und sind unsicher. 
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davon waren mannliche: 
Beschiiltigte Lehrlinge 1) 

Ausgebildete Lehrlinge1) 

(}esellenprliflinge 
Meisterpriiflinge . . . 

weibliche: 
Beschiiftigte Lehrlinge1) 

Ausgebildete Lehrlinge1) 

(}esellenprliflinge . . 
Meisterpriifiinge. ,. . . 

93624 
28497 
20564 
5475 

15211 
5001 
3565 

478 

ll. (}esamtzahlen 1901 bis 1927 2) 

Beschii.ftigte Lehrlinge1): seit 1908 zwischen 50 bis 86000 jahrlich. 
L927: 108835. 

Ausgebildete Lehrlinge1) •••• 
Gesellenpriifiinge ••.•....... 
Meisterpriiflinge •........•.. 

mlinnlich 

4899fl 
332615 
66818 

weiblich insgesamt 

61625 
41481 
8970 

551536 
374096 
75788 

In den einzelnen Handwerksberufen schwankt die Zahl der Prlif
lingo naturgemaIl stark - auch in den verschiedenen Kammerbezirken 
ist sie ungleich. Am hOchsten ist anscheinend durchweg die· Zahl der 
Meisterpriiflinge in den Nahrungsmittelgewerben, besondars im Backer
handwerk. Rier besteht auch der groIlte Teil der Priifiinge, wahrend 
die meisten "Durchfalle" bei den Elektro-Installateuren und im Bau
hauptgewerbe zu verzeichnen sind. Der Anteil der nicht bestaIldenen 
Priifungen an der Gesamtzahl ist nicht immer angegeben. Doch deutet 
der groIle Unterschied in den wenigen mitgeteilten Beispielen an, daIl 
das Priifungsverfahren noch. sehr ungleichma.aig gehandhabt wird. 

Die Zahl der Meisterpriiflinge hat allgemein zugenommen, sie ent
wickelte sich bis 1908, d. h. bis zum Inkrafttreten des kleinen Be
fahigungsnachweises, langsam, erreichte dann schnell eine ansehnliche 
Rohe, um in den Kriegsjahren ganz abzusinken und in der Infiationszeit 
den hOchsten Stand zu erreichen, der seitdem auf ein den letzten Vor
kriegsiahren ungefahr entsprechendes MaIl zuriickgegangen ist und der 
als Regel bezeichnet werden kann. Es ist im allgemeiI.len etwa die Zahl 
derienigen Handwerker, die beabsichtigt oder im Begriife ist, sich selb
standig zu machen. Um den Gesellen die Vorbereitung zur Meister
priifung zu erleichtern und ihre sowie der Meister fachliche Weiter
hildung zu fordern, veranstalten, wie in der Vorkriegszeit die Hand-

1) Die Zahlen der beschliftigten und ausgebiIdeten Lehrlinge beruhen auf 
Schlltzung und sind unsicher. 

lI)" VgI. hierzu ,.Wissenschaftliche Ergebnisse der Handwerksausstellung 
Munchen 1927", Seite 92: Entwicklung des gewerblichen Nachwuchses in Bayem. 
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~erk~ und Gewerbekamme~n, vielfach mit staatlicher Unterstiitzung, 
m Suddeutschland auch dIe Landesgewerbeamter und Gewerbeforoe
rungsanstalten L e h r g a n g e aller Art, die im allgemeinen besser 
besucht werden als friiher. Bis Ende 1927 sind in Bayem allein von den 
Handwerkskammern 1583 Lehrgange mit 47579 Teilnehmern veran
staltet. Hinzu kommen Fach- und Sonderlehrgange der Landesgewerbe
anstalt, der Kammern und der Gewerbeschulen, und zwar 1953 Fachlehr
gange mit 51 927 und 2232 Sonderlehrgange mit 54 836 Teilnehmern1). 

Aullerdem sorgt eine grolle Zahl F a c h s c h u I e n2) fUr die Ertiich
tigung der Gesellenschaft, indem sie die praktische Ausbildung er
giinzt. Das Bildungsbediirfnis ist gewachsen und dehnt sich unter der 
strebsamen Jugend iiber die Grenzen der fachlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten hinaus auf das Gebiet der Staatsbiirgerkunde und Volks
wirtschaftslehre. Auch dafiir haben einige Kammern Vorsorge getrofien, 
es sei besonders die Handwerkskammer Harburg genannt. 

An. sich ist die Selbstandigkeit das Ziel jeder Handwerkslehre. Ane 
die kleinen Burschen, die alliahrlich zwischen Ostern und Pfingsten in 
ihren blauen oder weiIlen Arbeitskitteln die ersten unbeholfenen Ver
suche in ihrer Berufsarbeit unternehmen, haben wohl die Hofinung, der
einst es ihren Meistern gleichzutun. Allein ein Blick auf die Zahl der 
Betriebe und auf die Zahl der .unselbstii.ndigen Handwerker zeigt, daIl 
im Durchschnitt hOchstens ein Drittel, in einigen Handwerkszweigen 
ein grollerer, in anderen ein niedrigerer Hundertsatz zur Selbstiindigkeit 
gelangt. Der Umstand, dall die fortschreitende Arbeitszerlegung und 
Maschinenverwendung in der Industrie die trbergangsmoglichkeiten mehr 
und mehr begrenzt, kommt in verschiedenen Einzelberichten deutlich 
zum Ausdruck. trber die Moglichkeit, selbstandig zu werden und zu 
bleiben, entscheidet in erster Linie die allgemeine wirtschaftlicbe Lage 
sowohl der ganzen V olkswirtschaft wie des Berufszweiges, in zweiter 
die Hohe der erforderlichen Betriebsmittel und endlich die Personlich-
keit selbst. . 

Tar if gem e ins e h aft en haben sich schon in der Vorkriegs
zeit im Handwerk gefunden. Nach den Feststellungen des Statistischen 
Reichsamts waren 1913 von den Innungen 618 Tarifvertrage abge
schlossen, die 35 591 Betriebe und 126338 Beschi:i.ftigte umfaIlten"). 
Daneben lief eine grolle Anzahl von Tarifvertragen, die nicht ~it In
nungen sondern mit freien Verbanden abgeschlossen waren. Sowohl.die 
Bau- ~d die Baunebengewerbe wie das Schneiderhandwerk stellten dazu 
einen erheblichen Anteil. Die Zahl der von Innungen abgeschlossenen 
Tarifvertrage belief sich Ende 1926 auf 717 mit 103 576 Betrieben und 
262 844 Beschi:i.ftigten. Ende 1927 liefen 809 Tarifvertriige mit In
nungen fUr 118315 Betriebemit 305806 Beschaftigten .. S~iirker ~och, 
wenn auch zahlenmaIlig infolge der Verschmelzung mlt mdustrIellen· 

1) Der Bestand an selbstli.ndigen Handwerkem ist in Bayem mit rund 200000, 
derjenige an Gesellen mit rund 175000 anznnehmen. 

S) Ein Verzeichnis der Fachschulen hat der Deutsche Handwerks- nnd Ge~ 
werbekammertag 1927 herausgegeben. 

S) Die Tarifvertrilge im Deutschen Reich am 1. Januar 1927, Berlin. Desgl. 
am 1. Januar 1928 bzw. 1929. 

23 Enquete-A1LI!8ChuB. m. 8. Arbeitsgr., 1. Band. 34:1 



Verbanden schwer zu erfassen, ist doc Anteil des Handwerks an den 
Tarifvertriigen gewachsen, die mit Verbiinden oder wirtschaftlichen Ver
einigungen abgeschlossen sind. Hier kommen die Vervielfiiltigungs
gewerbe, Holz- und Schnitzstoifgewerbe, Nahrungsmittel-, Bekleidungs-
und Baugewerbe vornehmlich in Betracht. . 

"Ober den Geltungsbereich der Tarife ist zu sagen, dan sowohl 
Reichstarife, vorwiegend ale Manteltarife, wie auch Bezirks- und Orts
tarife abgeschlossen sind. Wiihrend Ortstarife in den Nahrungsmittel
gewerben, Orts- und· Bezirkstarife bei den Elektro - Installateuren, 
Klempnern und Installateuren, Schmieden und Sattlem erwiihnt werden, 
sind Reichstarife in Verbindung mit Bezirkstarifen nach del' Aufstellung 
des Statistischen Reichsamts von folgenden Spitzenverbiinden ab
geschlossen: 

Reichsverband fUr das deutsche SteinBetz- und Steinbildhauergewerbe, 
Deutscher Graveur- und Ziseleurbund, 
Bund deutscher Buchbinderinnungen, 
Deu tscher Buchdruckerverein, 
Arbeitgeberverband der deutschen Holzindustrie und des HoIz-

gewerbes, . 
AIIgemeiner Deutscher Arbeitgeberverband fiir das Schneidergewerbe, 
Deutscher Arbeitgeberbund fiir das Baugewerbe, 
Reichsverband des deutschen Tiefbaugewerbes, 
Reichsverband des deutschen Dachdeckerhandwerks, 
R6ichsbu~d des deutschen, Maler- und Lackierergewerbes, 
Deutscher Stuckgewerbebund, 
Zentralinnungsverband del' Schornsteinfegermeister des· Deutschen 

Reiches, 
Reichsverband fiir das Steinsetz-, PHasterer- und Stranenbaugewerbe, 
Verb and der Arbeitgeber des Topfer- und Ofensetzergewerbes. 

Auf del' Arbeitnehmerseite finden sich freie und christliche Gewerk
schaften, vereinzelt auch Gewerkvereine als Vertragsgegner. Die Ar
beitnehmerverbiinde beschriinken sich in der Regel nicht auf die hand
werksmii!.\igen Betriebe, sondern erfassen auch die Arbeitnehmer in der 
Industrie. 

Wie gro!.\ die Zahl der den Tarifvertriigen unterliegenden Betriebe 
und Beschiiftigten ist, kann zahlenmii!.\ig nicht angegeben werden, sie 
umfa!.\t aber in den Gewerbegruppen der Papierverarbeitung, der HoIz
gewerbe und der Bau- und Baunebengewerbe die iiberwiegende Mehrzahl 
der Beschiiftigten. Hier sind die Tarifvertriige durchweg, wenn auch 
hier und da mit Ausnahme einzelner Bestimmungen, fiir allgemeinver
bindlich erkliirt.' . 

1m allgemeinen herrscht auch im Handwerk das Streben· ~or, 
Reichstarife abzuE;chlie!.\en odeI' wenigstens Richtlinien fiir das Reichs
gebiet zu erlassen, dam it del' Arbeitsfriede gesichert ist. Nur in den 
Nahrungsmittelgewerben, im Schmiedehandwerk und einigen anderen 
Gewerbezweigen ist die gleichmii!.\ige Regelung der Arbeitsbedingungen 
nicht moglich. 

Die tarinichen und au!.\ertariflichen Bemiihungen der Gesellenschaft 
um bessere Lohn-· und Arbeitsbedingungen haben ganz zweifellos zu 
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sehr erheblichen· Erfolgen gefiilu·t. Demgemall haben die Arb e its -
k amp f e gegeniiber der Vorkriegszeit im allgemeinen an Umfang und 
Scharfe abgenommen. Es ist sehr bezeichnend, dall in der Nachkriegs
zeit die Gewerkschaften in der Lage gewesen sind, sich den vorhin be
reits erwahnten Einflull auf das Lehrlingswesen mittels der Tarif
vertrage ohne Arbeitskampfe, wenn auch nach schwierigen Verhand
lungen, zu sichern. Bei anderer wirtsehaftlicher Lage des Baugewerbes 
und bei geringerem Einflull der industriellen Unternehmungen hatten 
die Gewerkschaften diesen Erfolg wahrscheinlich zwar nicht erreicht, 
doch zeigt er deutlich, dall das Gesetz des Handelns in sozialpolitischer 
Beziehung regelmallig bei der Gesellenschaft liegt, nicht bei der Meister
schaft, was in deren eigenen Bedrangnissen zum guten Teil seinen Grund 
haben mag. 

,Die E n t w i c k I un g d e r L 0 h n e im Handwerk ergibtsich fiir 
eine Reihe wichtiger Handwerkszweige aus folgender tJbersicht, die den 
Wirtschaftsberichten des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammer
tages entnommen ist. 

Handwerkszweig StundeDIijhne in Pfennig 
.1914 1 1924 1 . 1928 

I. Baugewerbe: 
1 1 2 

a) Maurer und Zimmerer 40-80 45-95 90-130 
1 1 2 

b) Dachdecker 50-85 65-100 85-140 
1 1 2 

c) Maler 45-65 55-90 85-130 
1 1 2 

e) Glaser . 35-60 45-90 90-135 
1 1 2 

h) Pflasterer und Steinsetzer . 60-80 80-110 100-150 

II. Bekleidungshandwerk: 
1 1 2 

a) Schneider (Herren) 85-55 40-75 80-115 
1 1 2 

b) Schuhmacher 25-50 40-70 65-100 

III. Holzverarbeitendes Handwerk: 
3 1 2 

a) Tischlerhandwerk . 35-55 45-75 [75-115 
1 1 2 

c) Wagener u~d Stellmacher 80-60 45-75 50-110 

IV. Leder- pp. verarbeitendes Handwerk: . 
1 1 2 

a) Sattler, Polsterer u. Tapezierer 80-55 50-80 65-110 
1 1 2 

d) Buchbinder 25-40 55-70 60-105 
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Handwerkszweig • Stundenlohne in Pfennig. 
1914 I 1924 I 1928 

V. Metallverarbeltendes Gewerbe: 

VI. 

1 
a) Schmiede . 35-45 

b) Schlosser. 
1 

30-60 
1 

c) Klempner und Installateure 30-60 
1 

d) Elektro-Installateure . 40-60 

Nahrungsmlttelhandwerk: 
13 

a) Blicker. 22,50-28,00 

c) Fleischer 

d) Miiller . 

1 = aus dem Wirtscpaftsbericht 4. 
2 = aus dem Wirtschaftsbericht 12. 
3 = aus dem Wirtschaftsberich1i 1. 

l' 
8,00-15,00 

l' 
6,00-10,00 

1 21 
40-80 70-120 

1 2 
40-80 80-115 

1 21 
40-90 90-145 

1 22 
45-80 70-120 

13 23 

30,00-40,00 
l' 

35,00-50,00 
2' 

10,00-30,00 
l' 

. 20,00-35,00 
2' 

.8,00-14,00 12,00-40,00 

Die Lohnsteigerungen sind so erheblich, daG die vom Handwerk 
gezahlten Lohne mit an der Spitze aller Arbeitslohne stehen"). Die ge
samte Lohnsumme im Handwerk wird auf etwa 3 Milliarden RM. zu 
schatzen sein. 

Unt~r den L 0 h n for men uberwiegt na"ch den Feststellungen 
der Handwerksgruppe der Zeitlohn sowohl in den tariflich wie in den 
aufiertariflich geordneten Arbeitsvertragen. Selbst da, wo Akkord
lohn tariflich zugelassen ist, wie im Baugewerbe, hat er sich nicht recht 
durchsetzen konnen. 1m Schneidergewerbe herrscht der Stiicklohn vor, 
wahrend es im Schuhmacherhandwerk· einen Zeitakkord als Leistungs
lohn gibt. Auch der Malertarif sieht Leistungslohn.nach festen Satzen 
vor. Der Zeitlohn wird entweder nach Stunden oder nach Wochen be
rechnet, wie es in der Vorkriegszeit auch ublich war, doch hat die Be
rechnung nach Stunden gegenuber derjenigen nach W ochen zugenommen. 
Durchweg wird Geldlohn gezahlt, Ko"t und Verpflegung werden imall
gemeinen nicht mehrgewahrt, nur die Nahrungsmittelgewerbe machen 
eine AUiIDahme, wenn auch nicht gleichmaEig. Die Lohnhohe wird durch 
die Tarife auch dort beeinflufit, wo unmittelbare Tariflohne nicht geIten, 
sie wirken in solchen Fallen als Richtlohne. Kleinstadt und flaches 
Land konnen allerdings nicht immer folgeo. 

1 = Stundenlohn fUr den Spitzenarbeiter. 
I = Spitzenlohn. 
a = Wochenlohn in Mark. 
'= Wochenlohn in Mark mit Kost und Wohnung. 
8) Vgl. auch die 'Obersichten im Statistischen Jahrbuch liir das Deutsche Reich 

1929, Seite 259 ff. 
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Es ist kein Zweifel, dall di~ in der V orkriegszeit vielfach zu lang 
ausgedehnte Arb e its z e it· eine Einschrankung - selbst bei der 
veranderten Wirtschaftslage des Deutschen Reiches - vertrug. Wenn 
in d~r Vorkriegszeit im Durchschnitt 10 bis 12. Stunden ta,glich ge
arbeItet wurde, abgesehen von der Nacht- und Sonntagsa.rbeit gewisser 
Gewerbe, so mlill eine solche Arbeitszeit auch aus beruflichen Griinden 
ala zu lang bezeichnet werden. Sie fand ihren Ausgleich zum Teil in 
den Zeiten schlechter Beschaftigung, aber nicht in allen Gewerben 
gleichmallig. Durch Tarifverhandlungen war es schon damals moglich 
geworden, die Arbeitszeit in einigen Gewerbezweigen z. B. bei den 
Tiachlern, Bauhauptgewerben und den Elektro-Installateu~n auf 9 bis 
10 Stunden taglich herabzusetzen. In der Nacbkriegszeifhat der "Acht~ 
stundentag" die Beschaftigung der Gesellen und Lehrlinge· regelmallig 
auf 8 bis 9 Stunden herabgedriickt, dieienige der Kleinmeister indes 
nicht so einschranken konnen. Die Mijglicbkeit, im Wege des Tarif
vertrages zu 9 Arbeitsstunden zu kommen, ist vielfach benutzt und hat 
zu dar Ausdehnung des Tarifvertrages im Handwerk sehr beigetragen. 
Die besonderEm Verhaltnisse der Lartdwirtschaft haben dazu gefiihrt, 
da./l die fiir die Landwirtschaft tatigen Handwerksbetriebe, die iibrigens 
nur eine geringe Anzahl Gesellen beschiiltigen, durch die hOheren Ver
waltungsbehOrden vielfaeh ermachtigt .sind, in den Sommermonaten die 
Arbeitszeit bis zu 10 Stunden auszudehnen. Weder die Tarifverein
barungen noch Ermachtigungen der eben erwahnten Art haben aber den 
Bediirfnisaen der Handwerkswirtschaft, die Arbeitszeit den jeweils vor
liegenden Auftragen anzupassen; entsprechen konnen. Die Berufsver
tretung des Handwerks hat sich infolgedessen fiir' eine gronere Beweg
lichkcit der Bestimmuflgen iiber die Arbeitszeit ausgesprochen, die da
durch zu erreichen ware, dan die Hochstarbeitszeit auf Mooote oder 
besser noch auf das Jahr zu berechnen ware. 1m Gegensatz zur Vor
kriegszeit ist es im Handwerk iiblich geworden, und seit einiger Zeit 
gesetzlich vorgeschrieben, die iiber acht Stunden hinaus geleistete 
Arbeitszeit als 'Oberstunden zu bezeichnen und durch einen regeimallig 
tariflich vereinbarten Zuschlag hBher zu entlohnenl). . 

Die Verkiirzun'g der Arbeitszeit als die wichtigste Ve r ii. n d ·e
run g g e 8 u n d h e i t Ii c her Art im Arbeitsschutz gestattet den 
Arbeitnehmern, vielfach abel' auch den selbstii.ndigen Handwerkern, im 
Gegensatz zu friiher, einige Tagesstunden der korperlichen Erholung 
zu widmen, diesallerdings mehr in den Stii.dten ala auf dem Lande, wo 
dieachtstiindige Arbeitszeit in den kleinen BetriebeDi nicht so streng 
durchgefiihrt wird. Der schwachere Beschaftigungsgrad fiihrt dort aber 
ohnehin zu Pausen, die mit Garten- und Feldarbeit niitzlich ausgefiillt 
werden und den zur Erholung notwendigen Ausgleich schaffen. Hier
aus ziehen auch die Lehrlinge korperlich einen gewissen Vorteil. Das 
jst wesentlich ein Grund mit, warum aich die Handwerker in den kleinen 
Stii.dten und auf dem Lande gegen die Gewii.hrung von Fer i e n an die 
jungen Gesellen und Lehrlinge strauben, wahrend in den grolleren 

1) Vgl. § 6a des. Reichsgesetzes iiber die Regelung der Arbeitszeitvom 
a. April 1927. 
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Stadten - meist auf Grund von Tarifvereinbarungen - ein mehr
tagiger Urlaub, abgestuft nach dem Alter, bei fortlaufender Bezahlung 
ublich geworden ist. . 

Auch die Son n tag s arb e it 1St verschwunden, soweit sie sich 
in der Vorkriegszeit noch erhalten hatte; um ihre Zulassung im Kon
ditorhandwerk schweben Kampfe. Sie wurde gegebenenfalls auf 1 bis 
2 Stunden beschriinkt werden, wenn sie uberhaupt als notwendig an
erkannt werden sollte. Als gesundheitlich besonders bedeutungsvoll ist 
das im Kriege erlassene Verbot der N a c h tar b e i t in Backereien 
anzusehen, das fur a 11 e Beschaftigten, also auch fur die Meister gilt, 
und sich entgegen der fruheren Annahme groner Teile der Meisterschaft 
als so segensreich erwiesen hat, dall das Backerhandwerk sich ge
schlossen gegen die Lockerung des Verbots stellt, im Gegensatz zu den 
Brotfabriken und besonders zu den Konsumvereinen. 

Die verkurzte Arbeitszeit hat zweifellos dazu beigetrageri, die 
B e r u f s k ra n k h e i ten im Handwerk herabzusetzen und die korper
liche Entwicklung der Lehrlinge und jungen Gesellen giinstig zu beein
flussen, sie auch fur denUnterricht in der Berufsschule aufnahmefahig 
zu machen, um so mehr, als im Gegensatz zur Vorkriegszeit der Unter
richt in die Tagesstunden verlegt ist und als . Arbeitszeit angerechnet 
wird. Ob und inwieweit die Bet r i e b sun fall e durch die veran
derten Arbeitsbedingungen beeinflu1lt sind, ist nicht nachzuweisen, hier 
durft~ den Unfallverhiitungsvorschriften und ihrer Durchfuhrung die 
grollere Wirksamkeit einzuraumen sain, daneben auch der Aufklarung 
der iArbeitnehmer durch eindrucksvolle Schaubilder und sonstige 
Hinweise. 

Gesundheitliche Folgen hat die vermehrte Anwendung der M a -
s chi n e n insofern, als vielfach gerade die korperlich am meisten 
anstrengenden Arbeiten der Maschine zuganglich sind. Dadurch wird 
die ubermallige Belastung der Arbeitstatigen vermieden, ein Vorteil, 
der sich seit einigen Jahren stark bemerkbar macht. . 

Insoweit die gesundheitlichen Arbeitsbedingungen sich gegenuber 
der Vorkriegszeit giinstig entwickelt haben, bedeuten sie auch einen 
wirtschaftlichen Erfolg, wenn sie die Arbeitsfahigkeit und den Arbeits
willen starken, denn diese entscheiden letzten Endes uber das Man der 
Arbeitsleistung nach Gute und Menge. Auch di~ zeitliche Dauer der 
personlichen Arbeitsfahigkeit kommt dabei in Betracht. 

Die Entwicklung der s 0 z i ale n Fur s 0 r g e in der Form der 
verschiedenen Versicherungen hat im selbstandigen Handwerk grund
satzlich Zustimmung erfahren, wabrend im einzelnen gegen die Hohe 
der Beitrage und Leistungen vielfach Einspruch erhoben worden ist. 
Dies hauptsachlich urn deswillen, weil die Steigerung der Beitrage nach 
dieser Auffassung in einem Millverbaltnis zu der Lohnsteigerung steht. 
Der Reichsverband des deutschen Schuhmacherhandwerks hat in seinem 
Geschaftsbericht fur 1928/29 hierfur einige Beispiele gebracht und fest· 
gestelIt, dall die Hohe der Beitrage fur die verschiedenen Zweige von 
1913 bis 1927 urn das Vierfache gestiegen ist, wahrend die Lohne bei
spielsweise fur die Bau- und Metallfacharbeiter von 1913 bis zum 1. Mai 
1928 um 63,1 bzw. 35,1 ~o gestiegen sind. Auch die Erhebungen der 
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Handwerksgruppe haben zu der gleichen Feststellung gefiihrt. Es ist 
verstandlich:, wenn die entsprechend gestiegene Belastung der Arbeit
geber besonders in der Nachkriegszeit vom selbstandigen -Handwerk 
schwer empfunden wird. 

Sehr umstritten ist die Frage, in welchem Umfange die theoretisch 
zu erwartende Steigerung der Arb e its lei stu n g tatsachlich ein
getreten ist, ob die Freizeit besonders von den Jugendlichen richtig 
benutzt wird. Die Entwicklung des V olkslebens in der Nachkriegszeit, 
insbesondere die selbstandigere Stellung der Jugendlichen gegeniiber 
jeder Autoritat, birgt zweifellos gewisse Gefahren in sich, die auch wirt
schaftlich nicht bedeutungslos sind. Sie wird die Arbeitsleistung der 
Jugendlichen besonders stark beeinfiussen, solange der Anreiz, im Beruf 
voranzukommen, nicht wirksam ist. In diesem Zusammenhange wird 
vom selbstiLndigen Handwerk den Tarifvertragen vorgeworfen, da.B ihre 
StatTelung nach Ort und Altersklassen zu roh sei, auf die Arbeitsleistung 
ungiinstig wirke, weil sie im Lohn nicht zum _ Ausdruck kommt, und die 
Jugendlichen bevorzuge, allerdings mit der Nebenwirkung, da.B diese 
oft keine Stellung tinden, weil ihr Konnen dem Tariflohn nicht ent
spricht. 1m iibrigen lassen Durchschnittslohne auch nur Durchschnitts
leistungen erwarten. Diese Umstande sollen seit Kriegsende die Ar
beitsleistung sehr wesentlich herabgesetzt und den Ausgleich mit der 
Arbeit-szeitverkiirzung mit verhindert haben. 

Das wird vielfach zutreffen, andererseits ist nicht zu iibersehen, 
da.B die Steigerung der Arbeit-sleist-ung nicht allein von der Person des 
Gesellen, sondern auch von der Art der Arbeit abhangt. Die kiirzere 
Arbeitszeit zwingt allgemein zur sorgsamen und bestandigen Tatigkeit 
gegeniiber der friiher oft zu beobacht-enden Sorglosigkeit im Zeitauf
wande des Ham!werkers, sie zeigt den Unterschied zwischen dem tiich~ 
tigen Gesellen und dem untiichtigen ausreichend. Die ersten sind s t e t s 
gesucht. Daneben kann in vielen Handwerkszweigen die Maschine 
zur Hilfeleistung herangezogen werden und das Arbeitsergebnis erheb
lich steigern, so im Holz- und Nahrungsmittelgewerbe. 

Vorteile und Nachteile der verkiirzten Arbeitszeit stehen in wirt
schaftlicher Hinsicht nebeneinander, in der Handwerkswirtschaft iiber
wiegen bald die einen, bald die anderen, je nach der Art der Arbeit und 
der Beschaftigten. 

nber die Arb e its los i g k e i t der Gesellen wird viel geklagt, 
wie die Einzelberichte naher ausweisen und wie die Berichte vom Ar
beitsmarkt bestatigen. Soweit die Schwankungen der Beschaftigung 
durch Jahreszeit, Moden, Konjunktur und Strukturwandlungen verur
sacht sind, werden Gesellen und Meister gleichmamg von der Arbeits
losigkeit betroffen. Anders, wenn die s tar k e L e h r lin gsa u s -
b i I dun g zur nbersetzung des Arbeitsmarktes mit Gesellen fiihrt. 
Das mu.B ziemlich allgemein fiir das ganze Handwerk angenommen 
werden, wenigstens in dem Sinne, da.B die Handwerkswirtschaft keinej:~ 
wegs in der Lage ist, den viel zu zahlreichen Nachwuchs aufzunehmen. 
Diese Erscheinung war schon in der Vorkriegszeit zu beobachten. Sie 
war unbedenklich, solange der nberschu.B an Handwerksgesellen von 
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Stadten - meist auf Grund von Tarifvereinbarungen - ein mehr
tagiger Urlaub, abgestuft nach dem Alter, bei fortlaufender Bezahlung 
ublich geworden ist. . 

Auch die Son n tag s arb e i t 1st verschwunden, soweit sie sich 
in der Vorkriegszeit noch erhalten hatte; urn ihre Zulassung im Kon
ditorhandwerk schweben Kampfe. Sie wurde gegebenenfalls auf 1 bis 
2 Stwlden beschrankt werden, wenn si-e uberhaupt als notwendig an
erkannt werden sollte. Als gesundheitlich besonders bedeutungsvoll ist 
das im Kriege erlassene Verbot der N a e h tar b e i t in Backereien 
anzusehen, das fur a II e Beschaftigten, also auch fur die Meister gilt, 
und sich entgegen der fruheren Annahme groller Teile der Meisterschaft 
als so segensreich erwiesen hat, dall das Backerhandwerk sich ge
schlossen gegen die Lockerung des Verbots stellt, im Gegensatz zu den 
Brotfabriken und besonders zu den Konsumvereinen. 

Die verkurzte Arbeitszeit hat zweifellos dazu beigetrageri, die 
B e r u f s k ra n k h e i ten im Handwerk herabzusetzen und die korper
liche Entwicklung der Lehrlinge und jungen Gesellen giinstig zu beein
flussen, sie auch flir den Unterricht in der Berufsschule aufnahmefahig 
zu machen, um so mehr, als im Gegensatz zur Vorkriegszeit der Unter
richt in die Tagesstunden verlegt ist und als. Arbeitszeit angerechnet 
wird. Ob und inwieweit die Bet r i e b sun f a II e durch die veran
derten Arbeitsbedingungen beeinflu.llt sind, ist nicht nachzuweisen, hier 
durft~ den Unfallverhiitungsvorsehriften und ihrer Durchfuhrung die 
grollere Wirksanlkeit einzuraumen. sein, daneben auch der Aufklarung 
der iArbeitnehmer durch eindrucksvolle Schaubilder und sonstige 
Hinweise. 

Gesundheitliche Folgen hat die vermehrte Anwendung der M a -
s chi n e n insofern, als vielfach gerade die korperlich am meisten 
anstrengenden Arbeiten der Maschine zuganglich sind. Dadurch wird 
die uberma.llige Belastung der Arbeitstatigen vermieden, ein V orteil, 
der sich seit einigen Jahren stark bemerkbar macht. . 

Insoweit die gesundheitlichen Arbeitsbedingungen sich gegenubel· 
der Vorkriegszeit giinstig entwickelt haben, bedeuten sie auch einen 
wirtschaftlichen Erfolg, wenn sie die Arbeitsfahigkeit und den Arbeits
willen starken, denn diese entscheiden letzten Endes uber das Mall der 
Arbeitsleistung nach Gute und Menge. Auch die zeitliche Dauer der 
personlichen Arbeitsfahigkeit kommt dabei in Betracht. 

Die Entwicklung der s 0 z i a len Fur s 0 r g e in der Form der 
verschiedenen Versicherungen hat im selbstandigen Handwerk grund
satzlich Zustimmung erfahren, wahrend im einzelnen gegen die Hohe 
der Beitrage und Leistungen vielfach Einspruch erhoben worden ist. 
Dies hauptsachlich urn des willen, weil die Steigerung der Beitrage nach 
dieser Auffassung in einem Mi.Ilverhaltnis zu der Lohnsteigerung steht. 
Der Reichsverband des deutschen Schuhmacherhandwerks hat in seinem 
Geschaftsbericht fur 1928/29 hierfur einige Beispiele gebracht und fest· 
gestellt, dall die Hohe der Beitrage fur die verschiedenen Zweige von 
1913 bis 1927 um das Vierfache gestiegen ist, wahrend die Lohne bei
spielsweise fur die Bau- und Metallfacharbeiter von 1913 bis zum 1. Mai 
1928 urn 63,1 bzw. 35,1 (fo gestiegen sind. Auch die Erhebungen der 
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Handwerksgruppe haben zu der gleichen Feststellung gefiihrt. Es ist 
verstandlich:, wenn die entsprechend gestiegene Belastung der Arbeit
geber besonders in der Nachkriegszeit vom selbstandigen Handwerk 
schwer empfunden wird. 

Sehr umstritten ist die Fr.age, in welchem Umfange die theoretisch 
zu erwartende Steigerung der Arb e its lei stu n g tatsachlich ein
getreten ist, ob die Freizeit besonders von den Jugendlichen richtig 
benutzt wird. Die Entwicklung des Volkslebens in der Nachkriegszeit, 
insbesondere die selbstandigere Stellung der Jugendlichen gegeniiber 
ieder Autoritat, birgt zweifellos gewisse Gefahren in sich, die auch wirt
schaftlich nicht bedeutungslos sind. Sie wird die Arbeitsleistung der 
Jugendlichen besonders stark beeinfiussen, solange der Anreiz, im Beruf 
voranzukommen, nicht wirksam ist. In diesem Zusammenhange wird 
vom selbstandigen Handwerk den Tarifvertragen vorgeworfen, dafi ihre 
Staffelung nach Ort und Altersklassen zu roh sei, auf die Arbeitsleistung 
ungiinstig wirke, weil sie im Lohn nicht zum. Ausdruck kommt, und die 
Jugendlichen bevorzuge, allerdings mit der Nebenwirkung, dafi diese 
oft keine Stellung finden, weil ihr Konnen dem Tariflohn nicht ent
spricht. 1m iibrigen lassen Durchschnittslohne auch nur Durchschnitts
leistungen erwarten. DieseUmstande sollen seit Kriegsende die Ar
beitsleistung sehr wesentlich herabgesetzt und den Ausgleich mit der 
Arbeitszeitverkiirzung mit verhindert haben. 

Das wird vielfach zutreiJen, andererseits ist nicht zu iibersehen, 
dafi die Steigerung der Arbeitsleistung nicht allein von der Person des 
Gesellen, sondern auch von der Art der Arbeit abhangt. Die kiirzere 
Arbeitszeit zwingt allgemein zur sorgsamert und bestandigen Tatigkeit 
gegeniiber der friiher oft zu beobachtenden Sorglosigkeit im Zeitauf
wande des Han<!werkers, sie zeigt den Unterschied zwischen dem tiich~ 
tigen Gesellen und dem untiichtigen ausreichend. Die ersten sind s t e t s 
gesucht. Daneben kann in vielen Handwerkszweigen die Maschine 
zur Hilfeleistung herangezogen werden und das Arbeitsergebnis erheb
lich steigern, so im Holz- und Nahrungsmittelgewerbe. 

V orteile und N achteile der verkiirzten Arbeitszeit stehen in wirt
schaftlicher Hinsicht nebeneinander, in der Handwerkswirtschaft iiber
wiegen bald die einen, bald die anderen, je nach der Art der Arbeit und 
der Bescbaftigten. 

tJber die Arb e its los i g k e i t der Gesellen wird viel geklagt, 
wie die Einzelberichte naher ausweisen und wie die Berichte vom Ar
beitsmarkt bestatigen. Soweit die Schwankungen der Beschaftigung 
durch Jahreszeit, Moden, Konjunktur und Strukturwandlungen verur
sacht sind, werden Gesellen und Meister gleichmafiig von der Arbeits
losigkeit betroiJen. Anders, wenn die s tar k e L e h r lin gsa u s -
b i I dun g zur tJbersetzung des Arbeitsmarktes mit Gesellen fiihrt. 
Das mull ziemlich allgemein fiir das ganze Handwerk angenommen 
werden, wenigstens in dem Sinne, dafi die Handwerkswirtschaft keineil
wegs in der Lage ist, den viel zu zahlreichen Nachwuchs aufzunehmen. 
Diese Erscheinung war schon in der Vorkriegszeit zu beobachten. Sie 
war unbedenklich, solange der tJberschull an Handwerksgesellen von 
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der Industrie und anderen Wirtschaftszweigen aufgenommen werden 
oder in den technischen Laufbahnen der Eisenbahn, Post, des Heeres 
und der Marine unterkommen konnte. Darin sind nun grolle Wand
lungen eingetreten. Heer und Marine sind so stark eingeschrankt, dan 
sie nur einen Bruchteil des fruheren Nachwuchsbedarfes einstellen, die 
Industrie bildet ihre Lehrlinge im Gegensatz zu frillier, allerdings bis
her zum geringen Teil, selbst aus und vermindert - wie schon hervor
gehoben - uberdies durch technische Fortschritte ihren Bedarf an aus
gebildeten Kraften aufs starkste. Die vermehrten Moglichkeiten der 
Verwendung in einigen anderen Zweigen, etwa der besonders betroiJenen 
Schlosser als Kraftwagenfiihrer, Lichtspieltechniker u. a., konnen den 
Ausfall nicht entfernt wettmachen. Die eigene Aufnahmefahigkeit des 
Handwerks reicht in den sich neu entwickelnden Berufszweigen, den 
Mechanikem und Elektroinstallateuren, eben aus, den eigenen Naeh;.. 
wuchs unterzubringen, und auch hier zeigen sich bei der ersten Senkung 
der Wirlsehaftskurve sogleich die Grenzen. 

Wenngleich der Geburtenruckgang, der sich in den nachsten Jahren 
bemerkbar macht, einen gewissen Ausgleich bringen wird, ist doch auch 
fur die Folge 'notwendig, daB das Handwerk wen i g e r Lehrlinge 
ausbildet. Dabei soIl nicht verkannt werden, dall die Bemuhungen 
der Schule, der Berufsberatung, des Arbeitsamts und andererseits die 
Elternwiinsche darin regelmallig zusammentreiJen, dall die jungen 
Menschen einen Bern e r I ern e n sollen und dall sich dafur einer der 
Handwerkszweige meistens wohl eignet. Infolgedessen ist der Andrang 
zu den Lehrstellen groll, groller als der Bedarf. Es bleibt also ein 
"Obelstand, den zu vergrollem bedenklieh sein mag. Es solI auch nieht 
verkannt werden, daB die yom Handwerk ausgebildeten Facharbeiter 
einen hOchst wertvollen Besitz der Volkswirtsehaft darstellen. Ohne ihn 
ware der Aufstieg der deutschen Industrie nicht denkbar gewesen. 

Es ist ferner richtig, daB heute wie ie der ausgebildete Geselle 
leichter unterkommt als der "Ungelernte" und daB unter UmstaDden das 
Ausland eher ihn aufnimmt als irgend eine andere Berufsschicht, den 
Bauem vielleicht ausgenommen. Schlielllich ist nicht zu ubersehen, daB 
der grollte Teil der weibliehen und ein geringerer Teil der mannlichen 
Lehrlinge nicht im Beruf bleibt. Das alles kann aber am Gesamturteil 
niehts andern. 

Will mali der Arbeitslosigkeit der Handwerksgesellen vorbeugen, 
und die "Obersetzung des Handwerks mit Kleinbetrieben abbauen, so 
bleibt keine andere Wahl, als die Zahl der Lehrlinge zu besehranken, 
solange die Moglichkeit der Abwanderung in die Industrie usw. nicht 
oder nur unzureichend gegeben ist. 

Eine sehr viel geringere Bedeutung als das "ObermaB der Lehrlings
ausbildung hat fUr die Arbeitslosigkeit die zunehmende Verwendung von 
K r aft - un d We r k z eu g m a schi nen. Aus allen Einzelberichten 
geht hervor, daB - so sehr die Maschine zugenommen hat - das An
wendungsgebiet der Maschine begrenzt ist, daB sie nur in die Hand ~er 
Gesellen, nicht ungelernter Personen gehOrt, und namentlich im Klem-
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betrieb nicht zur 'Freisetzung von GeseUen gefiilu't hat. Sie schafft eher 
den Ausgleich zur Verkiirzung der Arbeitszeitl). 

Eine Folge teils der verkiirzten Arbeitszeit, teils der A,rbeits
losigkeit ist die sogenannte S c h war z arb e it. die von ·Gesellen 
auLIerhalb der Werkstatt entw,eder als Heim- oder Storarbeit gegen 
Entgelt ausgeiibte berufliche Tatigkeit, sei es nach Beendigung der 
taglichen regelmaBigen Arbeitszeit oder zu Zeiten der Arbeitslosigkeit 
und Kurzarbeit. Da die Schwarzarbeit den gewerkschaftlichen Be
miihungen, die achtstiindige Arbeitszeit so streng wie irgend moglich 
durchzufiihren, widerspricht, so verurteilen die Gewerkschaften sie und 
unterstiitzen die selbstandigen Handwerker in den Gegenmallnahmen, 
die in der Meldung der Schwarzarbeiter bei den SteuerbehOrden, unter 
Umstanden auch in fristloser Entlassung bestehen. Mitunter enthalten 
die Tarife entsprechende Bestimmungen. Welchen Umfang die Schwarz
arbeit tatsachlich hat, ist schwer zu ermitteln, doch sprechen Anzeichen 
dafiir, dall sie gegeniiber der Vorkriegszeit mit ihrem wesentlich besseren 
Beschaftigungsgrad stark zugenommen hat. 

Trotz der ohne Zweifel vorhandenen Reibungsflachen zwischen 
Meister und GeseUenschaft, die nicht so sem in der Handwerks
wirtschaft selbst als vielmehr in den politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Stromungen auLIerhalb des Handwerks ihren Grund haben, 
besteht in der taglichen Arbeit ein durchaus ertragliches Verhaltnis. 
Wahrend im selbstandigen Handwerk in zunehmendem Malle der Ge
danke der berufsstandischen und wirlschaftlichen Gemeinschaftsarbeit 
Platz greift, gewinnt auch in der Gesellenschaft diejenige Richtung an 
Boden, die die wirtsehaftli,<he Lage· des Handwerks erkennt und bereit 
ist, durch Tarifvertrage auch solche tTbelstande zu bekampfen, 
von denen das Handwerk ala ganzes betroffen wird. Ais besonderes 
Beispiel dafiir sei der Tarifvertrag des Malerhandwerks genannt, der 
mit Nachdruck gegen Schmutzkonkurrenz und Schwarzarbeit verwandt 
wird. Reicht die Grundlage dieses Einvernehmens auch bis in die V or
kriegszeit zuriick, so hat es sich doch in der Nachkriegszeit sehr be
wahrt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande des Maler- und Lak
kiererhandwerks haben auLIerdem Ende 1927 den "Reichsausschull fiir 
Sachwerterhaltung durch Anstrich", G. m. b. H., errichtet. Es ist 
dessen besondere Aufgabe, die widschaftliche und kulturelle Bedeutung 
des Anstrichs durch geeignete Werbemittel allen Volkskreisen vor 
Augen zu fiihren. 

Die Handwerks- und Gewerbekammern verleihen an solche Gesel
len, die 25 Jahre tatig gewesen sind, Au s z e i c h nun g e n in Gestalt 
von Denkmiinzen und Ehrenurkunden, die sich groller Beliebtheit er
freuen und als aullere Zeichen des Strebens, Meister und Gesellen zu 
sammenzufiihren, nichtunerwahnt bleiben mogen. 

1) V gL Dethloff: "Das Handwerk in der kapitalistischen Wirtschaft" in "Struktur- . 
wandlungen der deutschen Volkswirtschaft" II, S.87. 
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IV. A b s c h nit t : 

Die Erfolgswirtschaft 

Zwar fehIt es fur einen zuverHissigen Bericht uber die Einkommens
und VermogensverhaItnisse der selbstandigen Handwerker in der Vor
kriegszeit an allgemein gultigen Unterlagen, und auch fur die Jahre 
nach der Inflation lassen sich nur Teilergebnisse feststellen. Trotzdem 
konnen die nachfolgenden Ausfuhrungen einen Anhalt fUr das Verhiilt
nis geben, in dem die Umsatze und Leistungen des Handwerks zu den 
Ertragen stehen. 

Diese Ertrage der Handwerkswirtschaft decken sich nicht mit dem 
Gesamteinkommen aller selbstandigen Handwerker, ebensowenig ent
spricht das in ihr angelegte Kapital dem gesamten Sachvermogen. 
Wahrend etwa ein Viertel des Bestandes an selbstandigen Handwerkern 
einen landwirtschaftlichen Nebenberuf ausubt, was einen, wenn auch 
kleinen, Grundbesitz voraussetzt, erweitert sich der Umfang der neben
beruflich tatigen Handwerker in den Stadten noch ganz bedeutend, 
indessen meist ohne Beziehung zum Hausbesitz. Es sei an die Fuhrung 
eines Handelsgeschaftes mit betriebsverwandten Gegenstanden und an 
die Ausubung eines untergeordneten Berufes in abhangiger Stellung 
(Schuldiener, Pfortner u. a.) erinnert. Hinzu kommt die bereits ge
streifte Tatsache1

), daB etwa die Halfte der selbstandigen Handwerker 
Hauseigentiimer sind. Selbst wenn dadurch das Einkommen in den 
letzten Jahren nicht wesentlich beeinfluBt sein sollte, so bleibt die 
Bildung und ErhaItung des Sachvermogens in dieser Form neb e n 
und zum Teil auBerhalb des Gewerbebetriebes bedeutungsvoll. Ais 
Grundlage des Einkommens und als QueUe der Vermogensbildung solI 
aber hier nur der Ertra.g der Handwarksbetriebe gewurdigt werden, 
denn er bleibt doch in fast allen Fallen ausschlaggebend und deckt sich 
meist mit dem g ewe r b lie hen Einkommen der Meister. Seine GroBe 
ist naturlich ie nach den Handwerszweigen, dem Standort und dar Per
sonlichkeit des Meisters auBerordentlich verschieden. Um den letzt
genannten bestimmenden Faktor vorwegzunehmen: Die Personlichkeit 
des Meisters ist schlechthin entscheidend dafur, ob ein Betrieb uberhaupt 
lebensfahig ist und seinen Mann nahrt oder nicht. 

Der Ertrag der Handwerkswirtschaft wird in der Hauptsache durch 
schaff'ende Handarbeit und durch anordnende, uberwachende und 
werbende Kopfarbeit erzielt. Es steckt mit einigen Ausnahmen, die auf 
ein- oder angegliederte Handelsgeschafte deuten, wenig Kapitalzins 
und wenig Unternehmer g e win n darin, wenn man unter Gewinn 
das Ergebnis seiner spekulativen Unternehmung versteht, wie ihn 
der Sprachgebrauch im Gegensatz zum Verdienst odar Meistergeld 
des Handwerkers stellt. Anlage- und Betriebskapital erreichen im 
Durchschnitt trotz erheblicher Unterschiede und trotz der Neigung zum 
Wachstum doch nicht die Hohe, daB sie die Eigenart des Ertrages als 

1) V gl. S. 828. 
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Arb e its ertrages beeinflussen konnten. Hierausfolgteine gewisse 
Sicherung nach unten insofern, als Handelsverluste spekulativer Art 
und Verluste an brachliegendem Kapital nicht so sehr im Handwerks
betriebe begriindet sind. Es liegt aber auch eine Begrenzung nach 
oben vor, weil Kapitalgewinne selten eintreten. Unter den Aus~ 
nahmen sind mit einigemVorbehalt die Nahrungsmittelgewerbe zu 
nennen, in denen der Wert ;der verarbeiteten Stoffe es unmoglich 
macht, nach beiden Seiten hin die Grenzen mit einiger Sicherheit zu 
ziehen. 1m Baugewerbe war es vor dem Kriege vielfach ublich, Hauser 
auf eigene Rechnung zwecks Verkaufs zu bauen. Je nach der Art der 
stadtischen Wachsturnsverhaltnisse war darin eine mehr oder minder 
groGe Spekulation auf die Wertsteigerung des bebauten Grundstucks 
verbunden. Dieser oft ungesunde Zustand ist einstweilen beha.ben. 
Auch sonst sind noch gewisse Ausnahmen der oben ausgesprochenen 
Richtlinie in einigen Handwerkszweigen zu finden, beispielsweise bei 
den Goldschmieden, groGeren Tischlereien, groGen Installationsbetrieben 
und Schlossereien. 1m ubrigen hat sich gegenuber der V orkriegszei t 
grundsatzlich nicht viel geandert, im ganzen genommen ist der Ertrag 
der Handwerkswirtschaft nach wie vor "die burgerliche Nahrung", die 
starker auf Arbeit als auf Kapitalnutzung begrundet ist. 

Das bedeutet allerdings weder, daG sie heuteausreiche, noch, daG 
sie friiher ausgereicht habe. Soweit die vorhandenen Unterlagenl) 
Schlusse auf die Zeit urn 1910gestatten, dar! man etwa. sagen, daG 
das Durchschnittseinkommen der selbstandigen Handwerker zu neun 
Zehnteln unter 3000 RM. jahrlich gelegen hat, und daG unter diesen 
die groGe Mehrzahl unter 1800 RM. geblieben ist, in den kleinen Stadten 
und auf dem Lande unter 1500 RM. Landliche Handwerker mogen aus 
ihren Kleinbetrieben im Durchschnitt etwa 900 bis 1200 RM. gezogen 
haben, vielfach auch weniger, da. die schlecht rechnenden Handwerker 
unter ihnen am zahlreichsten und die Zahlungssitten dort am schlech
testen gewesen sind, dementsprechend die Abhangigkeit von den Liefe
ranten am gromen. Zu den am ungiinstigsten gestellten Handwerkern 
haben die Schneider und Schuhmacher gezahlt, zu den erfolgreichsten 
die Schornsteinfeger, Fleischer, Backer, Muller, Maurer, Zimmerer, 
Schlosser u. a.2

). 

Die Ausnahmeverhaltnisse der Inflations- 'und Deflationsjahre lassen 
ebensowenig einen Vergleich zu wie die Kriegszeit. Erst die Jahre 1926 
bis 1928 wiirden ihn gestatten, wenn auch nur im dreijahrigen Durch
schnitt. Hierzu fehlen einstweilen noch die Unterlagen der Steuer
statistik. 

Unter Beriicksichtigung der Kaufkraftminderung, die das Reichs
geld erlitten hat, wiirde man den gleichen Stand wie vor dem Kriege 
etwa bei Ertragen finden, die urn rund 50.%' hoher liegen. Dies 
Ergebnis scheint indessen nur zu einem kleinen Teil erreicht zu sein. 

1) Vgl. Carl Vogel: nDas Einkommen der Handwerker im Stadtkreis Hannover". 
Jena 1912 . 

• ) Vgl. auch Bucher in den Untersuchungen des V. f. S. Bd. VI.S.699 H. 
fUr 189S. Danach batten in Leipzig die weitaus meisten Handwerker ein not-
dilrftiges oder doch nur bescheidenes Einkommen. . 
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AuGer den allgemeinen Klagen tiber den schlechten Gescbaftsgang und 
den verminderten Reinertrag bei gestiegenen Unkosten geben einige 
Ermittlungen der Handwerksk:pnffiem Wiesbaden, Koblenz und Har
burg-Wilhelmsburg sowie des Landesausschusses des Sachsischen Hand
werks e. V. in Dresden Anhaltspunkte. 

. Die Handwerkskammer Wiesbaden'n) hat an Hand der Gewerbe
steuergrundbetrage festgestellt,da./l. etwa 44 % der Handwerker des 
Kammerbezirks auGer Groll-Frankfurt im Jahre 1928 noch nicht den 
Ertrag von 1500 RM. erzielt haben. Ftir das Handwerk in der Stadt 
Wiesbaden stent sich der Prozentsatz auf 40. Die Kammer hat ftir das 
Jahr 1928 sowohl gegentiber 1927 wie besonders im Vergleich mit 1925 
einen erheblichen Rtickgang des Ertrages, und zwar urn 13 bzw. 33 % 
festgestellt (ftir den Bereich der Stadt Wiesbaden), der indes wohl zum 
Teil auf genauere Veranlagung zurtickzuftihren ist. Nach den Ermitt
lungen der Handwerkskammer Koblenz2

) tiber den Stand der Gewerbe
steuerzahlungen im Jahre 1927 haben von insgesamt 14822 Handwerks
betrieben in 1250 Gemeinden und Stadten des Bezirks 7355 = 49,62 % 
k~ine Gewerbesteuer bezahlt. Die Steuerpflichtigen zahlten: 

5718 = 38,57 % 
139= 4,98 % 
484 = 3,28 % 
230 = 1,58 % 
93= 0,62 % 
61 = 0,40 % 

126 = 0,85 % 
13= 0,08 % 
2= 0,01 % 
1 = 0,006% 

1- 50 RM 
50- 100 " 

100- 200 " 
20~ 300 " 
300- 400 " 
400- 500 " 
500:- 1000 " 

1000- 2000 " 
2000- 5000 " 
5000-10000 ' " 

Ein Vergleich des stadtischen mit dem landlichen Handwerk zeigt, 
dall von 4338 stadtischen Betrieben 1282 = 29,58 % keine Gewerbe
steuer zahlten, dagegen von 10484 landlichen Betrieben nicht weniger 
als 6073 oder 57,93 %. An der untersten Stufe der Gewerbesteuerzahler 
(1 bis 50 RM.) sind von den stadtischen Betrieben 41,56.%', von den 
landlichen 37,31 % beteiligt. In den hoheren Klassen tiberwiegen die 
stadtischen Betriebe durchaus, doch befindet sich der hOchstbesteuerte 
Betrieb in einer Landgemeinde. 

Die Handwerkskammer Harburg-Wilhelmsburg (vgl. Nordwest
deutsche Handwerkszeitung vom 5. Juli 1929), deren. groller Bezirk 
tiberwiegend landlichen Charakter. tragt (Regierungsbezirk Ltineburg 
und Stade), gibt den folgenden Bericht: 

"Es ist schon oft die Frage aufgeworfen worden, ob sich das Handwerk 
in unserem industriellen Zeitalter behaupten konne, und oft genug hort man, 
daJ3 das Handwerk gerade in den Industriestiidten in Gefahr stiinde, erdriickt 
zu werden. Interessant:ist bei der Frage, ob das Handwerk noch leistungs-

1) Gesch!i.ftsbericht 1928/29, S. 6. 
I) "Die Beiastung der Wirtschaft durch die Gewerbesteuer im Regierungs

bezirk Koblenz." 
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fiihig ist !Ina dem Betriebsinhaber die niitige Rente gewiihrt, eine Aufstellung, 
welche die Handwerlcskammer Harburg tiber die gewe ... blichen Einkommen 
dar Handwerksbetriebe im Jahre 1928 gemaeht hat. Da zeigt mch, daB die 
griiBte Industriestadt Harburg-Wilhelmsburi zugleieh die baste Handwerker
st!Jdt ist. Von U79 Betrieben haben nur 234 = 19,9%. weniger alB 1500 RMl 
Emkommen. 24,2,%. haben uber 5000 RM., 13,4 % uber 10000 RM. Einkommen, 
zusammen 40,9'% haben uber 5000 1n4 Einkommen. VerhiiltnismiiBig giinstig 
steht anch Luneburg da. Hier haben 21,5 '91'" iiber 5000 RM., 9,7 % uber' 
10 000 RM. Einkommen, uber 5000 RM. zusammen 34,1 %. Die Stadt Weser
miinde hat in der unteren Einkommengrenze bis ·1500 :RiM. nur 15,9'%, im 
giinstigen FaIle jedooh haben 54,8 % ~ Betriebe nur ein Einkommen von 
1500 bis 3000 RM. Noeh ungiinstiger tritt das Verhiiltnis in der Stadt Burg
dorf hervor, wo nur 4,9'% der Betrieba bis 1500 RM. Einkommen haben, .aber 
71,8 % 'bis 3000:RiM. Betraohtet man dieungiinstigsten handwerklic.heIi Orte, 
so zeigt sieh, daB iii. 16 von 27 Kreisen mehr ale 90 '%. der Handiwerksbetriebe 
ein Einkommen unter 3000 RM. haben. . Die hiiehste Ziffer in der Spalte bis zu 
1500 RM. hat der Kreis F'allingbostel mit 82,9'%. und U,7 % bis 3000 RM. 9Der 
Kreis Liichow hat 77,7 % bis 1500 RIM. und 19,2 % bis 3000 RM. 1m Kreise 
Neuhaus an der Oste . haben von ~07 Betrieberi nur 17 = 2 %. mehr als. 
3000 :RiM. Einkommen, 62,4'% haben bis 1500 RM., 35,6 '%. bis 3000 RM. . Der' 
Kreis Bremerviirde steM mit 95,9 % unter 3000 RM. noch etwas giinstiger da 
ala der Kreis Luchow mit 96,9'% unter 3000 RM., davon 77,7'%, nur bis 
1500 RM. nber 90 % dar Betriebe mit einem Einkommen bis 3000 :RiM. sind 
weiter festzustellen in den Kreisen Hadeln, Verden, Lehe, Burgdorf, Bleckede, 
Dannenberg, Gifhorn, lsenhagen, Liineburg, Uelzen und Winsen (Luhe). Be
traehtet man die Lage dieser Kreise, so ergiibt sieh, daB diese fast 'ausschliieB
lich landwir1lschaftlichen Char.akter tragen. Die Schieksalsvei'buhdeuheit der 
Landwirtschaft mit dem Handwerk 191; aLso sehr deutlieh. Durch das Da
niederli;egen der Landwirtschaft ist in erschreckendem :MaBe .allch das Hand
werk in Miitleiidenschaft gezogen. Von den Stiidten steht wohl Stade mit am 
ungiinstigten da.Es ist die einzige Stadt, wo. auch die 90 '%-Grenze iiber
schritten wild mit 52,991'0: bis 1500 :RiM. handwerkliehem Einkommen una 40 % 
bis 3000:RiM. nber die ungiinstige Lage des Handwerks kann auch der 
Umstand nieht hinwegtiiuschen, daB in den in der Zusammenstellung auf
gefiihrten 42 Stiidten und Kreisen des Bezirks ·in allen mehrere Hand·werks
betriebesi,nd mit einem Einkommen von 5000 bis 10000 RM. In nur 26 Stiidten 
wird! ein Einkommen bis 15000 RM. ·gemeldet. Am giinstigsten steht hier mit 
28 Betriieben = 2,4 % Harburg-Wilhelmsburg, mit 4 Betrieben = 2,3'% die Stadt 
Liiehow da. In 22Stiidten und Kreisen wurde sogar die 15000 RM.-Einkommen
grenze uberschritten, darunter steht die Stadt CelIe mit 8 solcher Betriebe 
= 1,2 91'", an ers1er Stelle. 

Die Einkommenverhiiltnisse gehen im ubrigen .aus n.achfolgender Zu-
sammenstellung hervcr: . 

Stadt Buxtehude: 152 Betriiebe, davon 63 = 41,4% unter 1500RM., 
38 % bis 3000 RM., 14,4 % bis 5000 :RiM., 6,2 bis 10000 RIM. Einkommen. 

Kreis J 0 r k: 520 Betriebe, davon 235 = 45 '% unter 1500 RM., 41·% bis 
3000 RM., 8,9 % bis 5000 :RiM., 3,7 'fa. his 10000 RM., 1 '%; bis 15000 RM., 0,4 % 
iiber 15000 RM. 

Stadt B rem e r v ii r de: 162 Betriebe, davon 52 = 32,1 % tinter 1500 RM., 
56,7 '91''; bis 3000 RM., 8,7 91'0: bis 5000 RM., 1,8 '%; 'bis 10000 :RiM., 0,7 % uber 
15000 RM. . 

Kreis B rem e r v ii r de: 355 Betriebe, davon 234 = 65,9% unter 1500 RM., 
30 'r"bis 3000 RM., 3,3 % bis 5000 :RiM. und 0,8 ra bis 10 000 RM. 

Kreis A chi m: 723 Betriebe, ·davon 237 = 32,7 %, unter 1500 RM., 
49,7,% bis 3000 RM., 12,7 % ibis 5000 RM., 3,5 % bis 10000 RM., 0,7 % bis 
15000 RM., 0,7 .%. iiber 15000 RM. . 

Kreis B I u men t hal: 604 Betriebe, davon 185 = 30,6 91'", bis 1500 RM., 
44,3 '%. bis 3000 RM., 17,3 % bis 5000 RM., 7,4 % bis 10000 RM. und 0,4 % bis 
15000 RM. 

Kreis Had e 1 n: 489 Betriebe, ·d'avon 271 = 55,4 '%. bis 1500 RM .. 38,2 % 
bis 3000 RM., 5,6 %> bis 5000 RM., 0,6 % bis 10 000 RM. und 0,2 % uber 
15000 RM. . 
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Kreis K e h din g en: 513 Beiriebe, davon 271 = 55,4 %' bis 1500 RM., 
35,4 % bis 3000 RM., 7,4 % bie 5000 RM., 2,5 '%, bis 10000 RM. und 0,4 % tiber 
15000 RM. • , 

Kreis N e u h a usa. d. 0 s t e: 807 Bet-riebe, davon 503 = 62,4 % bie 
1500 RM., 35,6 '0/<> bie 3000 RM., 1,6 '% bis 5000 RIM., 0,3 % bis 10 000 RM. und 
0,1 % tiber 15 000 RM. •. 

Kreie 0 s t e rho I z: 834 Betriebe d1ivon 478 = 57,3 % bis 1500 RM., 
30,5 '% bie 3000 RM., 8,9 0/", bis 5000 RM.'., 1,6 % bis 10000 RM., 0,7'0/<> bis 
15000 RM. . • .. 

Kreis Rot e n bur g: 802 Betriebe; 'davon 363 = 45,2 '% bis 1500 RM., 
39,6,% bis 3000 RM., 12,3 %bis 5000 R~, 2,5 % bis 10000 RM., 0,3% bis 
15 000 RM., 0,1'0/<> tiber 15000 RM. . 

Stadt S tad e: 805 Betriebe, davon, 426 = 52,9% bis 1500 RM.; 40 % bis 
3000 RM., 6,1 % bis 5000 RM., 1 % bis 10000 RM. 

Kreis S t a de: 368 Betriebe, davon 129 == 35,1,% bis 1500 RM., 40,2 % 
bis 3000 RM., 13,9 '%, bis 5000 RM., 9,4,% bis 10000 RM.; 0,9 0/", bie 15000 RM. 
und' 0,5 '% tiber 15 000 RM. . 

Stadt Ve r de D: 358 Betriebe, davon 164 = 45,9 % bis zu 1500 RM., 
29,6 % bis 3000 RM., 15,8 '0/<> bis 5000 R:,M., 6,9,% bis 10 000 RM., 1,3 r", bis 
15 000 RM. und 0,5 % tiber 15 000 RM. :r. 

Kreis Ve r,d en: 314 Betriebe, davon 168 = 53,5 % bis 1500 RM., 39,2 % 
bis 3000 RM., 4,4 % bis 5000 RM., 2,3 '% bis 10 000 RM., 0,3 '% bis 15 000 RM. 
und 0,3 % tiber 15 000 RM. 

Stadt W e's e r m ti n de: 1150 Betriebe, davon 183 = 15,9 % bie 1500 RM., 
54,8 % bis 3000 RM., 19,8 '% bis 5000 RM., 8,2 % 'bis 10 000 RM., 1,2 % bis 
15 000 RM. und 0,1 %' tiber 15 000 RM. 

Kreie Gee s t em ti n de: 568 Betriebe, davon 252 = 44,3 %, bie; 
1500 RM., 41,9 '0/<> bis 3000 RM., 11,2 % bis 5000 RM., 2,3 '% bis 10 000 RM. und 
0,3 % bis 15000 RM. 

Kreis L e he: 512 Betriebe, davon 221 = 43,2 % bis 1500 RM., 51,8 '% bis 
3000 RM., 3,7% bis 5000'RM., 1,3,% bie 10000 RM. 

Kreis Z eve n: 552 Betriebe, davon 370 = 67,1 % bis 1500 RM., 25,5 % 
bis 3000 RM., 6,3 % ·bis 5000 RM., 1,1 '% bis 10 000 RM. 

Stadt Bur g d 0 r f: 202 Betriebe, davon 10 = 4,9 % bis 1500 RM., 71,8 % 
bis 3000 EM., 14,9 % bis 5000 EM., 6,4,% bis 10000 RM., 1,5 % bis 15000 RM. 
und 0,5 '0/0' tiber 15 000 RM. 

Kreis Bur gd 0 r f: 946 Betriebe, davon 134 = 14,3 '%, bis 1500 RM., 
79,3 '0/<> bis 3000 RM., 4,9 % bis 5000 RM., 1'% bis 10 000 RM., 0,4 %' bis 
15 000 RM. undl 0,1'% tiber 15 000 RM. 

Stadt L e h r t e: 205 Betriebe, davon 80 = 390/0' bis 1500 RM., 35,2 % 
bis 3000 RM., 16,7 %bis 5000 RM., 7,3 %, bis 10000 RM., 1,4 % bis 15000 RM. 
und 0,4 % tiber 15 000 RM. 

Kreis B lee ked e: 486 Betriebe, davon 236 = 48,9 % bis 1500 RM., 
45,8 '0/0 bie 3000 RM., 4,7'% bis 5000 RM., 0,4 % bis 10000 RM. und 0,2 % bis 
15000 RM. 

Stadt Cell e: 648 Betriebe, davon 248 = 38,3 % bis 1500 RM., 33,5% bis 
3000 RM., 19,5 % bis 5000 RM., 5,6 %' bis 10 000 RM., 1,9 '% bis 15 000 RM. und 
1,2%' tiber 15 000 RM. 

Kreis Cell e: 1109 Betriebe, davon 625 = 56,4 '0/<> bis 1500 RM., 33,8 % 
bis 3000 RM., 7,8 '%, bis 5000 RM., 1,9 % bis 10000 RM. und 0,1% bis 
15000 RM. 

Stadt Dan n e n b erg: 116 Betriebe, davon 30 = 25,9'}"0 bis 1500 RM., 
47,4 % bis 3000 RM., 18,9 '0/<> bis 5000 RM., 6,9 % bis 10000 RM., und 0,9,% bis 

'15000 RM. 
Kreis Dan n e n ,b erg: 238 Betriebe, davon 159 = 66,9 % bis 1500 RM., 

26,4 0/0' bis 3000 RM., 6,3 % \lis 5000 RM., 0,4 % bis 10 000 RM. 
Kreis Fall i n g b 0 s tel: 961 Bet~iebe, da von 797 = 82,9 '%, bis 1500 &M., 

11,7% bis SOOORM., 3,9% bis 5000RM,'1,S% bis 10000RM., 0,1% bis 15 000 RM. 
und 0,1 % tiber 15000 RM. 

Stadt G i f h 0 r n: 150 Betriebe, davon 54 = 36,% bis 1500 RM., 34,7 % 
bis 3000 EM., 18,7% bie 5000 RM:; 9,30/ .. bis 10000 RM. und 1,3 % bis 15000 RM . 

• '.1 ,'" 
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• Kreis G i f h 0 r n : 897 Betriebe, dlj.von~ 547 = 60,9 '%, bis 1500 RM., 32,3 % 
bis 3000 RiM., 5,2 '70 'bis 5000 RM., 1,6 % bis 10 000 RM. ' 

Stadt H a rb u r g- W il he I mat b. r g: 1179 Betriebe, davon 234 = 
19,9 % bis 1500 RY., 39,2 70 bis .3000 RM.!,! 24,2 '% bis 5000 RM., 13,4 % bis 
10 000 RM., 2,4 % bis 15 000 RM. un<li 0,9 '%, liner 15 000 RM. 

Kreis H arb u r g: 846 Betri~e, davon 393 = 46,4 % bis 1500 RM., 
37,6 9'0 bis 3000 RY., 13,3 '%, bis 500Q RM., 2,3 '% bis 10000 RM. und 0,4 % bis 
15000 RY. '" '. • 

Kreis Is e n hag EO n: 679 Betrie'be,' da von 450 = 66,2 %, bis 1500 BM., 
26,4 % bis 3000 BY., 6,2 %' bis 5000 EM. und 1,2 % bis 10 000 ElM. 

Stadt L li c how: 170 Betriebe~' aavon 71 = 41,8 '% bis 1500 RM., 36,5 % 
bis 3000 RM., 12,3 % 'bis 5000', P.M., 1),5 r", bis 10 000 RM., 2,3 7", bis 15 000 RM. 
und 0,6 % liber 15 000 RM. ' 

Kreis Liichow: 614 Betriebe,'dayon 477 = 77,7% his 1500 RM., 19;2'% 
bis 3000 RM., 2,9 70 bis 5000 RY; undJ O;~ '% 'bis 10 000 R'M.. • 

Stadt !;li neb u r g: 687 Betriebe; davon 155 = 22,6 % bis1500 RM., 
44,3 % bis 3000 RM., 21,5 %' bis 5000 lt~., 9,7%, bis 10 000 ,BY., 1 % bis 
15 000 RM. und 0,9,%, iiber 15 000 RM. .' 

Kreis L ii neb u r g: 447 Betriebe, davon 263 = 58,8 % bis 1500· RM., 
34,7'7", bis 3000 RM., 5,8 'Yo bis 5000 RM. un,d 0,7 % bis 10000 RiM. 

Kreis Sol t' au: 657 Betriebe, davon 201 = 30,6 '%" bis 1500 RM., 46,9 % 
bis 3000 RM., 16,8 '7.,. bis 5000 RM., 5,1 % bis 10 000 RM., 0,3 % bis 15 000 RiM. 
und 0,3 % liber 15 000 RM. ", 

Stadt U e I ze n : 317 Betriebe, davon 108 = 34 %: bis 1500 RM., 39,7'% bis 
3000 RM., 16,5 '% bis' 5000 RM., 8,5 % bill 10 000 RiM. und 1;3 % bis 15 000 RM. 

Kreis U e I zen: 1069 Betriebe, davon 626 = 58,5 % bis 1500 RM., 32,6 % 
bis 3000 RM., 7,4 % bis 5000 RM., 1,3 '%, ,bis 10 000 RM., 0,1 % bis 15 000 RM. 
und 0,1% iiber 15 000 RM. ' 

Stadt Win'sen: 186 Betriebe, davon 51 = 27,4% bis 1500 RiM., 
50,6 % bis 3000 RM., 17,3 '%, bis 5000 RM., 3,7 '% bis 10000 RM. und 1 % liber 
15000 RM. 

Kreis Wi n sen: 746 Betriebe, davon 424 = 56,8 %, bis 1500 RM., 35,2 % 
bis 3000 RM., 7:J. 70 bis 5000 RM. undJ 8,8 % bis 10 000 RM .. 

Auch diese Kammer stent fest, dall ein erheblicher Hunrlertsatz 
Handwerker, der allerdings zwischen 39,2 und 82,9 schwankt, mit dem 
Einkommen unter 1500 RM. bleibt, dall die weit iiberwiegende Mehrzahl 
unter 3000 RM. bleibt und nur wenige Betriebe dariiber hinauskommen. 
Giinstiger stent sich das Bild nur in der Industria- und Handelsstadt 
Harburg-Wilhelmsburg, es folgen die iibrigen grlilleren Stadte Liineburg 
und Wesermiinde. 

Beriicksichtigt man im Vergleich der vorstehend mitgeteilten'Be
richte, dall Wiesbaden unter Ausnahmeverhaltnissen zu leiden hat, so 
wird man allgemein sagen diirfen, dall der Hundertsatz der Handwerks
meister mit einem k lei n e n Einkommen auf dem Lande und in den 
Kleinstiidten im allgemeinen hOher ist als in den mittleren und grollen 
Stadten, die zweifellos besonders fiirtiichtige und leistungsfahige Hand
werksmeister die Erweiterung des Unternehmens in einem ganz anderen 
Malle gestatten als die Verhaltnissti in den Kleinstadten und auf dem 
Lande1

). 

1) V gI. S. 277 fl. 
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Besonde~s lehrreich erscheinen fur die Vermogensbildung und 'die 
Steuerlast Ermittlungen, die 1929 von der Steuerabteilung beirn Landes
ausschuU des Sachsischen . Handwerks in Dresden angestellt sind, weil 
sie fur einen nicht alIzu kleiIien Bereich den V~rmogensbestand, die 
1928 eingetretenen Xnderungen und' die Steuerbelastung festgestellt 
hat, also einen RuckschluU gestatllen, inwieweit diese in wjhren ver
schiedenen Formen das Einkommen schmalert 1lIld die ·Kilpitalbildung . 
hindert. . . 

Die Steuerabteilung schatzt gewerbliches fund nicht~werblicDes Ver
mogen zusammengerechnet auf Grund ihr-er,j pnter'lagenallgemeiI)., 
dafii etwa 

40 % der selbstandigen Handwerker ein Vermogeil 
von weniger als 5000 RM 

30 % ein Vermogen von.. • 5-.10000 " 
25%" " " 10~20000 " 
5%" " " 20~50000 " 

~ ... 
Fur 1615 naher untersuchte Mitgliedsbetriebe glaubt 

des Jahres 1928 • 
bei 25 % keine Vermogensanderung, 
bei 34;0/0· eine Vermogensminderung, 
bei 41 % eine· Vermogensmehrung . 

. 
besitzen: 

feststellen zu konnen. Da uber den Umfang dieser Veranderungen nichts 
mitgeteilt ist, soIl mit dieser Angabe nur die allgemein beobachtete 
Tatsache belegt werden, daU sich der uberwiegende Teil des Handwerks 
trotz der ungunstigen Wirtschaftslage behaupten kann. 

Die S t e u e r'b e 1 a stu n g des Handwerks ergibt sich aus der 
nachfolgenden, von der Steuerabteilung errechneten . Tabelle, in der die 
Bemessun~sgrundlagen besonders bemerkenswert erscheinen. Sie sind fur 
die Einkommen- und die Gewerbe e r t rag steuer gleich hoch angesetzt 
'mit je 3 Milliarden RM., wahrend an Gewerbekapital· 4 Milliarden -
das ist n i c h t das gesamte Kapital -, an Vermogen 9 Milliarden an-. 
genommen werden, wovon 7% Milliarden auf Grundstucke entfallen. Der 
stuerpfiichtigeUmsatz (1927) wird mit 17% Milliarden (die Schatzung 
der lIandwerksgruppe S. 306 fur 1928 belauft sich auf 20% Milliarden), 
diesteuerpfiichtige Lohnsumme mit 2% Milliarde~ angesetzt. 

Aufmerksamkeit verdient die Feststellung, daU entsprech~nd der 
Vermogensaniage im Handwerk nicht weniger als die HaUte des ge-
samten Steueraufkommens von rund 750 Mill.' RM. auf Grund- und 
Hauszinssteuer entfallt. Die letzte belastet das Handwerk am starksten, 
ein Zeichen, in weichem Umfang sich Vorkriegsbesitz erhalten hat. Sie 
ubersteigt auch den Dutchschnittsanteil des Handwerks am gesamten 
Steueraufkommen (rund 9%) mit'15 bis 20.%I"ganz bedeutend, mehr 
noch ala die Umsatzsteuer (9 bis 14%), wahreQd die Vermogenssteuer 
ohneGrundsteuer mit 2 bis 4 :%: und die Einkommensteuer mit 5 bis 
7,% dahinter zuriickbleiben. Erheblich ist der Anteil der Gewerbesteuer. 
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Antell der einzelnen Stauarn an der Summe der Steuern . 
. , 

Mieter 
M,i Ii t & r Hausbesitzer u.Haus, •... besitzer 

. 1 
~eln. M1ttlere Gro/lere 'Zu- Alleln. M1ttlere 

;teuerv"i Ge- Gil- GrilJlere Zd- Ge-, . 
'. , 'Iln~~ billen- GehIl1enbetriebe und bilfen- Gebillenbetrlebe , J samt-.. \ ... '!.ehr· , betrlebe sam- Lehr· betrlebo sa~-

It[ llngs. 1_ &-1°ltlberl0 Ungs. 1_ &-1°ltlberl0 
durch-

betrlebil Ge- '0&0. Ge- .. men 
betrlebe Ge- Ge- Ge- men schnitt , '.tillfen bilfe.. ·billen billen bUfen billen 

,:; t! 

ro;nmen~tep4~ 20,8 23,0 48,9 23,3 22,8 9,1 18,6 48,6 65,5 18,i 22,8 
rnll~llIIsteUllr O,D .0,6 2,2 0,4' 0,6 4,1 8,9 4,5 2,4 3,9 1,6 
;Ilt euer j'" i> 14,7 18,9 19,3 29,9 17,8 8,6 11,6 17,6 13,9 11,0 15,6 
rerbes\eue ..... 9,6 7,9 12,5 4,7 8,5 8,4 4,4 4,8 2,6 4,1 6,7 
Ii~steu!lr, "I \i . -. - ,... .. L - 7,3 6,4 2,1 1,7 6,4 2,0 
~l.nsst~)1er~ .. , 64,9 .49,5 22,1:' 41,7 50,2 67,5 54,6 211,5 12,8 56,0 51,6 
)nngungs; , . 
euer . . " ... :~. - 0,1 -=. - 0,1 - 0,5 3,9 1,6 0,5 .0,2 

I Id~~jlsaJIlt l100,0 1100,0. 100,1) J :!p0,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 100,0 1100.0 1100,0 

/ J 

, . Steuer- Steuer: Antell des VOIl dam ... 
. pflichtige Gesamtes Steuerauf- gesamten 

;; i 'It aufkommen kommensaus handwerk-
S't' u eJ'- Beinessungs-

~ aus dem 
Steuer- dem Hand- lichen . art efji' grundlagen aufkomm'en werk am Steuerauf-

imHandwerk Handwerk Gesamtauf- kommen ent-

in, Millionep in Millionen in Millionen kommen fallen darauf 

RM ·RM RM v,H. in % 

Einkommen-
steuer 3000 150-200 293.0 5- 7 23 

Vermllgens- . 
steuer . 9000" 10-20 520 2- 4, 2 

Umsatzsteuer 17500 110-150 1120 9-14 16,5 
AUfbIingungs-

1- 5 800 1- 2 0,5 steuer . 1500 
,Gewerbesterier: 

Ertrag ... 3000 
KaEit8.J.: . • 4000 50- 70 790 7-10 8 
Lo nsumme . 2500 

Grundsteuer • 7500 50-100 1000 5-10 10 
Hauszinssteuer. - 250-800 1700 15-20 40 

- 611-895 8270 - 100,0 
. 

600~900 

750· 8300 9 
rd. 10 

Ohne Hauszins- und Grundsteuer: '·375 Millionen RM 
'.. von 8300 " '. = rd. 6 v;H. 

Die RichtslUze d~r Landesfinanzamter konnen fur dietatsacblich 
erfolgte Einkommensbildung keinen Anhalt geben. Sie, sind .. nur fur .. ~ . ~ 
2' Enquote.AussohuB. m 8. ·Arbeltsgr., 1. Band. 357 



die sehr zahlreichen nicht buchfuhr~nden Handwerker bestimmt und 
geben den Steuerbeamten gewisse Richtlinien, mit deren Hilfe sie die 
ihnen im Einzeliall vorgetragenen Verhaltnisse zu klaren vermogen: 
Es ist aber nicht moglich, die .Richtsatze als Grundlage fiir die Er
mittlung des Ertrages in der Handwerkswirtschaft ohne weiteres zu 
benutzen, vielmehr mull man auf· die wirklich festgestellten steuer
pfiichtigen Einkommen und Ertrage zuruckgreifen" wenn man ein rich
tiges Bild gewinnen will. Insoweit die vorstehenden Ausfiihrungen tat
sachliche Mitteilungen enthalten, entsprechen diese und die daraus 
gezogenen Schlusse den Xullerungen der Handwerks- und Gewerbe
kammern uber die Wirtschaftslage des Handwerks in der Nachkriegs
zeit. Sie kommen' besonders in den Wirtschaftsberichten des Deutschen 
Handwerks- und Gewerbekammertags zum Ausdruck. 

Der Mangel an Kapitalbildung druckt sich in dem Kreditbedarf 
aus, der aus der Vermogenssubstanz der Inhaber auch dann nicht 00-
friedigt werden kann, wenn sie aullergewerblich angelegt und nicht 
verlorengegangen ist. Haus- und GrundOOsitz als die im Handwerk wohl 
beliebteste und wirtschaftlich zweckmamgste Vermogensanlage neben der 
Kapitalbildung im eigenen Betriebe sind als Werte ziemlich illiquide 
geworden. Sollten hier geregelte Verhaltnisse eintreten, so ware, das 
eine fuhIbare Entspannung. 

Beachtenswert ist indessen die Tatsache, dall die Handwerkswirt
schaft auch unter schlechten Verhaltnissen nicht so sehr am Bestande 
der Betriebe als an dem der Gesellen und an Kapital einbullt. Die 
Betriebe halten sich auch dann noch, wenn der Ertrag unter die Hohe 
eines Gesellenlohnes sinkt. Auch dies gilt nicht nur fur diejenigen Be
triebe, denen sich eine nebengewerbliche oder nebenberufliche Tatigkeit 
des Inhabers hinzugesellt, es bleibt auch fur die stadtischen Verhalt
nisse gultig, in denen der Handwerker auf seinen Betrieb allein ange
wiesen ist. Es steht hinter dieser Erscheinung nicht nur das harte 
Mull, dessen Peitsche den allein auf sich gestellten Handwerksmeister 
zwingt, sich und seine· Familie selbst durchzubringen, viel hilft der 
unverzagte Glaube desfreien Mannes an die urwiichsige Lebenskraft 
des deutschen Handwerks. 

In ·der" 'eigenen Kapitalbildung sieht noch heute der selbstandige 
HandwerkSl'neister 'die Blute seines Standes und die beste personliche 
Sicherung gegenKrankheit, Tod und Altersfolgen. Weil sie aber nicht 
ausreicht, mull eine V e r sic her u n g hinzutreten, die zwar nicht die 
Eigenscha~t. einer Zwangsversicherung erhalten konnte, auchl der 
Arbeiterversicherung nicht einzugliedern ware, ohne den starksten 
Widerstanq. des selbstandigen Handwerks zu finden, die aber als frei
willige Versicherung, insbesondere bei berufsstandischen Anstalten, 
nach dem Kriege einen sehr grollen Umfang angenommen hat und durch 
die' kleine Lebensversicherung wirksam erganzt wird. Hand in Hand 
damit gehen '~ursorgeeinrichtungen der meisten Handwerks- und Ge
werbekammem. zugunsten mittelloser alter Handwerker,deren die In
flation Ieider Eiine grolle Zahl hinterlassen hat. 



V. A b s c h nit t : 

Die 9rganisation 1) 

Fiir die Organisation des Handwerks und seiner Wirtschaft hat 
die Jahrhundertwende einen Zeitabschnitt ansteigender Entwicklung 
eirigeleitet, die noch' keineswegs als beendet anzusehen ist. Sie hat ins
besondere die b e r u fa s t ii. n dis c h e 0 r g ani sat ion, die Berufs
vertretung, auf neue zeitgemii.Jle Grundlagen gestellt, ohne den inneren 
Zusammerihang mit der "Oberlieferung aufzugeben. Es ist die im 
Titel VI der Reichsgewerbeordnung in der Fassung der Reichsgesetze 
vom 26. Juli 1897 - in Kraft getreten am 1. April 1898, am 1. April 
1900, am 1. April und 1. Oktober 1901 -, vom 30. Mai 1908, vom 
16. Dezember 1922 und vom 11. Februar 1929 reichsgesetzlich geordnete, 
offentlich-rechtliche Bei-ufsvertretung der Innungen, Irinungsausschiisse, 
Innungsverbi:i.nde und Handwerkskammern~) gemeint. Die Spitze der 
offentlich-rechtlichen Berufsvertretung durch die Handwerkskammern 
ist der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag in Hannover. Die 
Daten der Gesetzgebung bezeichnen zugleich gewisse Abschnitte der 
Entwicklung. 

Das Reichsgesetz· vom26. Juli 1897 regelte die V orschriften iiber 
die Innungen neu. Es schuf neben der freien Innung, die entweder fach
oder gemischtberuflich sein kann, die nur als Fachinnung zulii.ssige 
fakultative Zwangsinnung. Damit begriindete es den Unterbau fUr die 
Tii.tigkeit der Kammern, sei es, daJl die Innungen unmittelbar mit den 
Kammern in Verbindung treten, denen sie groJltenteils ihre Griindung 
verdariken, oder daJl sie sich ortlich oder kreisweise zu Innungsaus
schiissen zusammengeschlossen haben, urn in' dieser Vereinigung die 
Leistungsfahigkeit zu steigern. Auf diese Weise ist das ganze Reichs
gebiet samt den 1919'abgetrennten Bezirken mit einem Netz von Berufs
organisationen iiberzogen, und· zwar, soweit die Kammern in Frage 
kommen, liickenlos. Den Innungen gehoren nach den Feststellungen des 
Enquete-Ausschusses vom 1. Oktober 1926: 936498 selbstii.ndige Hand'
werker an oder 70,9 % des Gesamtbestandes. N ord- und (West,deut&cb:- . 
land uberragen den Durchschnitt, Siiddeutschland ble~bt .dahill-ter. zu
ruck. Wleviel Innungsausschiisse bestehen und wlehoch·. ihre . MiF' 
gliederzahl sich stellt, ist nicht ermittelt. Sie i}!I."betJ:pesonders in 
Westdeutschland eine sehr groJle Bedeutung gewonnen .nn!l.' vereinigen, 
dort die weit iiberwiegende Mehrzahl der Innungen in sich. . . 

Es ist hier nicht der Ort, naher auf die sti\ndig erweiterteTii.tig
keit der offentlich-rechtlichen Berufsvertretungen; :namentli..ch der Kam
mern, einzugehen. "Ober das erste Vierteljahrhundert .ihres Bestehenl! 
gibt der 1925 erschienene Jubilii.umsbericht des Deutschen Handwerks-

" Beziiglich der Innungsorganisation vgl S. 40 ff. des GeneriLlb8rlchtes. . 
) In Sachsen Gewerbekammern als gemeinsame Vertretung: des Handwerks 

und des Kleingewerbes, in den Hansestitdten unter der gleichen-13ezeichnung. also 
gemeinschaftliche Vertretung des Handwerks nnd der Industrie. Vg'!. "Jahrbuch des 
deutschen Handwerks" 1929, S. 295 ff. 
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und Gewerbekammertages Rechenschaft; er schildert sowohl die Berufs
oder Interessenvertretungder Kammern und ihrer Spitze wie ihre 
- fur die Erziehung des, Nachwuchses hochbedeutsame - Tatigkeit 
als gewerbliche Selbstverwaltungskorper und als wirtschaftliche Fuhrer 
des Handwerks, zumal in der Kriegs- und Inflationszeit. Hier soIl nur 
aus der organisatorischen Wirksamlqlit der Kammern festgestellt 
werden,. dall ihnen der Ausbim der Innungsorganisation, die Pflege des 
Genossenschaftswesens im Handwerk und in der Nachkriegszeit die 
Grundung von Versicherungsanstalten fur das Gebiet der Kranken- und 
Lebensversicherung auf berufsstandischer Grundlage zu danken ist. 
Auch die Errichtung des Hauptverbandes deutscher Innungskranken
kassen 1910 (in neUer Form 1919) ist hier zu erwahneIf'). 

Das Reichsgesetz' yom 26. Juli 1897 erneuerte mit der fachlichen 
Zwangsinnung zugleich die Grundlage fur die sich allmahlich ausbrei
tende fachliche Organisation des Handwerks vermittels der Innungen, 
der Innungsverbande und der freien Fachverbande. Durch die Aus
breitung der Zwangsinnung wurde in vieleJ;l Handwerkszweigen erst 
die Moglichkeit geschaffen, Fa c h v e r ban demit umfassender Wirk
samkeit fur das ganze Reichsgebiet zu. errichten, wenn auch der Ur
sprung der fachlichen Organisation im Handwerk weiter zuruckreicht 
und unmittelbar an die Reste der alten Zunftverfassung anknupft. 
Allein die Entwicklung war doch recht· ungleich, und sie ist es auch bis 
zum Weltkriege hin geblieben, wesentlich beeinflullt durch das Mall 
der Anforderungen, das die Arbeitskampfe mit den Gewerkschaften an 
die Organisationskraft der einzelnen Berufe gestellt haben. Infolge
dessen ist sie auch nicht parallel zur Organisation der Innungen, deren 
Tariffahigkeit bestritten war, verlaufen. Wir finden im ersten Jahr
zehnt des Jahrhunderts eine Reihe von Arbeitgeberverbanden im 
Handwerk, hesonders im Bau-, Bauneben-, Bekleidungs-, Metall- lmd 
Nahrungsmittelhandwerk, teils fur sich, teils in Verbindung mit der 
Industrie, teils fur das Reichsgebiet, teils fur einzelile Bezirke oder 
grollere Stadte, vielfach ohne Zusammenhang mit der 1nnungsorgani
sation, deren Aufgaben auch in der Form der Innun/l:sverbande auf 
anderen Gebieten gesucht und gefunden wurden. Bemerkenswerte Ver
suche, die vornehmlich seit 1906 im rheinisch-westfalischen Tischler
handwerk zur wirtschaftlichen Forderung des Berufs im Rahmen der 
Innungsorganisation unternommen wurden, blieben, trotz der zweifel
los erzielten Erfolge, zunachst ohne weiterreicbende Wirkung. Erst 
Krieg und Inflation brachten eine entscheidende Wendung' insofern, 
als die Idee des fachlichen Zusammenschlusses neben' der offentlich
rechtlichen Berufsvertretung sich allgemein durchsetzte und als Kern
·stUcke der neuen Aufgaben die wi r t s c h aft 1 i c he Tatigkeit, ins
. besondere die Ordnung der Preiswirtschaft, und die Vertretung· der 
Arb e i t g e be r belange erkannt wul'den. In der Kriegs- und In
flationszeit gewann die wirtschaftliche Tatigkeit derart an Raum, dall 
beispielsweise der von den Fachverbanden gemeinschaftlich mit den 

. 1) Vgl. "Estenfeld: "Die lnnungskrankenkassen in der Statistik". Han-
nover 1929. 
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Kammern getragene "Bund der Bezugsvereinigungen" im Jahre 1919 
in rund 600 Ortsstellen etwa 350 ()()() selbstandige Handwerker mit 
Werkstoffen versorgte. Spiter trat die Vertretung der ArOOitgeOOr
belange mehr in den V ordergrund, dorh hat Birh der wirtscbaftliOOe 
EinschIag in der Tiitigkeit der Fachverbinde anOO naOO dem Zerfall der 
Kriegswirtseh.afi in anderen Foemen erhalten. Hente ziihlt das Hand
werk mehr ala 50 Reichsfachverbinde mit rund 600 ()()() Mitgliedern~). 
Es ist also etwa die Halfte der selbstandigen· Handwerker von den 
Verbanden erfaJlt. Ein Teil der Verbande ist ala Innungsverbinde, ein 
anderer als eingetragene Vereine errichtet, ein kleiner Rest als nicht 
eingetragene Vereine. Sie verfiigen meistens fiber Bezirks- oder Landea-· 
verbiinde, die zum Teil eigene Rechtslahigkeit haOOn, und stiitzen Bich 
mit wenigen Ausnahmen auf Innungen ala Mitgliedskorperschaften. 

Neben den Kammem und Fachverbanden haben siOO besonders in 
Suddentschland die Gewe rbe vereine nod Hand we rke r
ve rei n i gun g e n als freie ortliche Vereine fUr aIle Handwerks
berufe erhalten und 1891 einen Verband gegriindet, der in Heidelberg 
seinen Sitz hat nod neun Unterverbande z1i.hlt. Der Bestand dieser 
Vereine ist dorch das Wachsen der Innungsorganisation zwar sehr ein
geengt worden, doch haben sie sich einen Teil ihrer friiheren wirt
schaftspolitischen Bedeutung zu erhalten gewnJlt und seit Jahren fu 
der Tragerschaft berufsstandischer Versicherungsanstalten ein nenes 
Aufgabengebiet gefunden, nachdem die von ~en betriebene Gewerbe
forderung inzwischen auf andere Stellen fibergegangen ist. 

Anders ist das Schicksal der wirtschaftspolitisch tiitigen freien 
Vereine gewesen, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderls unter dem 
Namen Han d w e r k e r b fi n d e bekannt ·waren und an dem ErlaJl. 
und der Gestaltung des Handwerkergesetzes yom 26. Jull 1897 einen 
wesenUichen Anteil hatten. Sie traten in der Folge ganz hinter die 
Innungsorganisatioil zurUck, anch als diese sich. mehr und mehr zur 
fachlichen Gliederung wandte, und waren in derKriegszeit fast ver
gessen, als plOtzlich die Umwalzung von 1918 eine neue Lage schuf. 
Sie stellte wirtschafts- und sozialpolitisch das Handwerk vor Aufgaben, 
die dem Inhalte wie dem AusmaJl nach gleich eigenartig.waren. Konnten 
die in der Kriegszeit erstarkten Fachverbii.nde in der Hauptsache die 
sozialpolitischen Stiirme auffangen, so war fUr den Austrag der wirt
schaftspolitischen Kampfe nicht ebenso gesorgt. Die Kammern hin
derten nicht so sehr die Schranken ihres Aufgabengebiets als vielmehr 
die Eigenschaft als offentlich-rechtliche Korperschaft und die Mit
beteiligung der Arbeitnebmerscbaft an der Erledigung gewisser Fragen, 
die Fachverbande ermangelten sowobl fUr das Reich wie· fur die Teil
bezirke des Zusammenscblusses. Daraus ergab sicb die Notwendigkeit, 
offenUicb-recbtlich nicht gebundene und facblich nicht begrenzte Ver
einigungen zn grUnden, die gegenuber der parteipolitischen Zerkliiftung 
die Gemeinsamkeit der berufsstandiscbenBelange in allen Formen der 
politiscben Willensbildung zu vertreten batten, insbesonderebei den 
Wablen zu den offentlicben Korperscbaften. Hierzu bedorfte es der 

1) Vgl. ,,Jahrbnch des dentschen Himdwerks". 1929, S.S20fi. 
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Erneuerung del' alten Handwerkerbiinde im zeitgemiiGen Gewande und 
dort, wo diese Vorlaufer < fehlten, del' Zusammenfassung aller vorhan
denen Berufsvertretungen zur wirtschaftspoli tischen . Gemeinschafts
arbeit innerhalb des gegebenen Bezirks. So entstanden seit 1918 neue 
Biinde und so wurden die alten Biinde unter verschiedenen. Bezeich
nungen neu belebt1

). Sie haben bei starken Unterschieden im inneren 
Aufbau eine lebhafte Tatigkeit entfaltet und organisatorisch wie po
litisch den Berufsstand des Handwerks kraftvoll vertreten, auch in 
Sonderfragen, wie der Steuerberatung und Buchfiihrung, anerkennens-
werte Dienste geleistet. . 

Fiir die, Spitzenvertretung del' berufsstandspolitisch verantwOl't
lichen Kammern erwuchs aus dem Neben- und Durcheinander der Hand
werksorganisationen in dem Chaos del' Revolutionswirren die Aufgabe, 
die Krafte zu sammeln undo auf eine Linie zu vereinigen. Die Aufgabe 
gelang unter den schwersten Miihen, abel' verhaltnismaEig rasch. Schon 
am 16. Oktober 1919 stand del' Rei c h s vel' ban d des de u t -
s eh e n Han d weI' k s als 0 berste Gesamtvertretung des Handwerks 
fest gegriindet da. Er vereinigte nicht nur die Kammern,. Fachver
bande, Handwerkerbiinde, Handwerker- und Gewerbevereine als "Grup
pen''; sondeI'll auch die Genossenschaften und weiterhin die Wirtschafts
organisationen und Versicherungsanstalten des Handwerks mit Sitz 
und Stimme in seinen Organen. Die Verwaltung wiIrde mit derjenigen 
des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages in Hannover ver
einigt, aufierdem fiir eine standige parlamentarisehe Vertretung in 
'Berlin gesorgt. • 

Der Reichsverband ging ungesaumt daran, den Leitgedimken del' 
berufsstiindischen Geschlossenheit -:- an Stelle der .. unklaren .Vorste}
lungen einer "gewerblichen Mittelstandspolitik" - organisatorisch zum 
Ausdruck zu bringen. Die Zeit drangte dazu, soIlte'doch die' wil'tschaft" 
Hche Gebundenheit der Kriegszeit in eine h~tion3:lePlanwirtschaft 
iiberfiihrt werden, in del' den Berufsstanden'eine'ganz andere Stellung 
als friiher zugedacht war. Es entstanden 1920und 1921 mehrere Ent
wiirfe zu einer Rei c h s han d w e r k SOl' d n.ll' n g.. Sie sahen die Er
weiterung del' Pflichtzugehorigkeit fiir aIle selbstiindigen Handwerker 
in der Weise vor, dafi auf del' Grundlage del' fachlichen Pflichtinnung 
- also im Anklang an den Berlepschen Entwurf von 1896 - eine 
gemischt-berufliche regionale Vertretung (Kammern und' Kammertag) 
und daneben eine fachliche Vertretung (Landes- und Reichsfa'chvel'
bande) errichtet und beide bezirksvieise - entsprechend etwa. den Be
zirkswirtschaftsraten - und fiir das Reich zusammengefafit werden 
sollten, Gleichzeitig wurden fiir die berufsstandische 'Gemeinschafts
arbeit mit del' Gesellenschaft Vorschlage gemacht. 

Del' Wandel del' wirtschaftspolitischen Anschauungen entschied 
iiber das parlamentarische Schick sal del' Reichshandwerksordnung. Sie 
blieb Entwurf. Immerhin gehoren die Reichsgesetze vom 16. Dezember 
1922 und 11. Februar 1929, deren erstes den offentlich-rechtlichen Cha
rakter des Deutschen Handwerks- und Gewel'bekammertags sicherte, . 

1) Vgl ... Jahrbuch des deutschen Handwerks", 1929, S.876ff. 
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deren zweites u. a. das allgemeine Wahlrecht lU den Kammern eiIifiihrte 
und mit der Handwerksrolle den Versuch zur Abgrenzung des Berufs
standes machte, letzten Endes ZUID Gedankenkreis der R_
ordnung. Organisatorisch ist bemerkenswert, dall der 
des deutschen Handwerks seit 1928 versucht, die ihm a e 
Korperschaften, insbesondere die KaqJ.mern, die Fachver an e 
freien wirtschaftspolitischen Verbande, zu ,engerer Gemeinschaftsarbeit 
auf den mittleren und unteren Organisa.tiQnsstufen zusammenzufiihren. 
Der Erfolg der Bemiihungen ist zwar. angesichts der sachlichen und 
personlichen Schwierigkeiten ungewill, doch ist nicht zu verkennen, dall 
die Gemeinschaftsarbeit sich in der Spitzenvertretung .us ungemein 
fruchtbar erwiesen hat und'der Ausbau der berufsstandischen Gemein
schaftsarbeit nichts andere~ als die grade Fortsetzung der 1919 durch 
die Griindung des Reichsverbandes. eingeschlagenenRichtung ist .• 

Kann man immerhin mit Fug und Recbt. von einer stetigen Ent
wicklung' der Berufsorganisation sprechen, so ist das fiir den Bereich 
.der wirtschaftlichen Organisation nicht im gleichen 
Grade moglfch. Soweit sie sich auf lohn- und preispolitische Mall
nahmen bezieht, ist an anderen Stellen bereits betont, dall selbst in 
diesen Fragen die eigene Initiative des Handwerks zu wiinschen iibrig 
lallt. Mit wenigen. dann allerdings bemerkenswerten Ausnahmen gilt 
das gleiche von der. wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit im Einkauf 
der Werkstofi'e, iIn Verkauf der Erzeugnisse und am meisten in der 
Ausfiihrung handwerksmalliger Arbeiten. In der Kriegs- undNach
kriegszeit stieg. die Kurve der wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit' 
unter Fiihrung der Kammern und Fachverbande zwar steil auf, sie 
sank dann aber ebenso rasch zuriick, ohne tiefere Spuren zu hinterlassen, 
sei es in der Irinungsorganisation oder im Geno.ssenschaftswesen. Vber 
die Einkaufs- und Absatzgenossenschaften ist bereitS berichtet worden, 
die sogenannten ProduIftivgenossenschaften bediirfen kaum naherer 
Wiirdigmig~). ..':- .. . 

Die unzureichende"' Entwicklung des Genossenschaftswesens oder, 
allgemein gesagt, ~er-'wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit ist doppelt 
erstaunlich . in eirier--Zeit, die gleich der unsrigen so .sehr auf Zusam
menschlull ;nicht nur' iml berufsstandischeIt, sondern au(,!h im wirtschaft
lichen Sinne drangt. Es scheint fast so, als wenn die Handwerkswirt
schaft - unter Anerkennung der Berufsorganisation und ihrer mittel
bar wirtschaftlichen Bedeutung - doch im Gegensatz zur herrschenden 
Stromung die Freiheit der personlichen Wirtschaftsfiihrung in den 
Vordergrund B~llt, gewill nicht ohne durch herbe Erfahrungen aus dem 
letzten Jahrzehnt mit dazu bewogen zu sein. 'Damit stimmt die Neigung 
der handwerklichen Fiihrer iiberein, sich mehr politisch oder wirtschafts
politisch alB wirtschaftlich im engeren Sinne zu betatigen. 

I) DaB Jahrbueh des Deutsehen Genossensehaftsverbandes fUr i928, S. 158, 
filhrt ala .• Werkgenossensehaften" fUr holzbearbeitende Gewerbe S, fUr Maler 5, fUr 
Tapezierer und Sattler 8 Geldossensehaften, fUr Glaser eine Genossensehaft auf, die 

. aber, aoweit erkennbar, niehl! aile als eigentliehe Produktivgenossensehaften 
anzusehell sind. 
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