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Vorwort. 
Die auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 27. November 1922 

unter Leitung des Herrn Staatsministers a. D. Saemisch begonnene 
Sparaktion hat sich nicht allein mit dem Personalabbau, sondern 
auch mit zahlreichen Fragen der Reichsverwaltungsreform befa13t. 
Insbesondere ist auf letzterem Gebiet die Verbesserung der Arbeits
technik in dem Biiro- und Kassenbetrieb einer eingehenden Priifung 
unterzogen worden. Die teils im Biiro des Reichssparkommissars, 
teils aus der Tatigkeit seiner Sparbeauftragten bei den Landesfinanz
amtern entstandenen' Priifungsberichte und VerbesserungsvorschHige 
haben Anla13 gegeben, die Frage der Reform des Reichskassenwesens 
in einer Reihe von Sonderuntersuchungen und Kommissionsbera
tungen, an den en ich infolge meiner Zugehorigkeit zum Spar
kommissariat personlich -teilnahm, eingehend. zu priifen. Aus dem 
reichhaltigen Material, das mir zuganglich war, habe ich in der nach
stehendenArbeit eine systematische Darstelhing des gesamten Reform
gebietes und aller Einzelfragen gegeben, die im allgemeinen Gegen
stand der Beratungen waren. Ich habe infolgedessen bei der Behand
lung der einzelnen Reformvorschlage auf den jedesmaligen Quellen
hinweis verzichten konnen. Soweit ich jedoch in meiner Arbeit die 
Frage der maschinellen Hilfsmittel und deren Anwendung im Reichs
kassendienst behandelt habe, konnte ich mich auf meine eigenen, 
auf diesem Gebiet bereits friiher angestellten Untersuchungen stiitzen. 

Betrachtlich gefordert wurde meine Arbeit durch die wertvollen 
Anregungen und Hinweise, die' ich im Sparkommissariat, insbesondere 
von den Herren Ministerialdirektor Dr. Vogt, Reichsbahndirektions
prasident Halke, Ministerialrat Dr.-Ing. Schafer und Oberpostrat 
Blievernicht erhalten habe. Ich mochte nicht verfehlen, diesen 
Herren an dieser Stelle meinen ehrerbietigsten Dank auszusprechen. 
Ferner danke ich IIleinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr.Pri 0 n, 
fiir die besonderen Ratschlage, die er mir vom Standpunkt der wissen
schaftlichen Behandlung der vorliegenden Arbeit gegeben hat. 

Berlin, im November 1926. 

Karl Koch. 
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Einleitnng. 
Die grundlegenden Veranderungen, die die gesamte Reichs- und 

Landesverwaltung durch die Reichsverfassung von 1919 erfahren hat, 
und die zahlreichen Verwaltungsaufgaben, die die Reichsbehorden im 
Zusammenhang mit der Ausfiihrung des Friedensvertrages iiber
nehmen muBten, haben eine betrachtliche Anzahl neuer Verwaltungs
stellen .entstehen lassen. Mit diesen sind naturgemaB auch Kassen 
und kassenahnliche Einrichtungen geschaffen worden, die sowohl ihrer 
Zahl nach als auch in der Art ihrer Geschaftsorganisation in manchen 
Verwaltungszweigen weit iiber das MaB dessen hinausgingen, was 
im Hinblick auf den Umfang und die Bedeutung ihrer Aufgaben als 
notwendig anerkannt werden konnte. Das schnelle Wachs en und 
Vergehen dieser neuen Reichsverwaltungsstellen und die standige, 
nach Umfang und Bedeutung wechselnde Arbeitsmenge ihrer Kassen 
verhinderte eine einheitliche geschlossene Kassenorganisation und 
bewirkte auch, daB vielfach notwendige Riicksichten auf volkswirt
schaftliche Forderungen bei der Ausiibung ihrer Tatigkeit auBer 
acht blieben. Die Kassen lieBen auch oft die iiblichen banktech
nischen und kaufmannischen Gepflogenheiten im Verkehr mit den 
Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungsempfangern vermissen, so daB die 
Kassen mit ihren veralteten Arbeitsmethoden zuweilen hemmend auf 
den privaten Geschaftsgang einwirkten. 

Mit der sich langsam vollziehenden Konsolidierung der Reichs
verwaltung und des Wirtschaftslebens und mit der Erneuerung der 
Reichswahrung erhalt nun die Frage eine besondere Bedeutung, ob 
und in welchem Umfange die Kassenorganisationen der Reichs
behorden den zeitgemaBen Anforderungen des volkswirtschaftlichen 
Zahlungsprozesses noch entsprechen und in welcher Richtung ihre 
Tatigkeit, namlich die Vermittelung des Zahlungsverkehrs, verein
facht, verbilligt und an geeignete bankmaBige und neuzeitige Arbeits
methoden angelehnt werden konnte. 

Ein besonderer AnlaB, das reichsbehordliche Kassenwesen all
gemein in organisatorischer wie in materieller Richtung zu regeln, 
ist bereits durch § 55 der Reichshaushaltsordnung vom 31. 12. 1922 
(RGBl. II 1923, S. 17) gegeben, nach welchem die Reichsregierung 
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2 Einleitung. 

gehalten ist, einheitliche Grundsatze fiir die Kassen- und Buch
fUhrung zu erlassen. Die Reichsfinanzverwaltung hat federfUhrend 
unter Beteiligung der hauptsachlichsten Ressorts die Arbeiten bereits 
in Angriff genommen und berat z. Z. in drei Sonderkommissionen iiber 
eine Reichsrechmingsordnung, Reichsbuchungsordnung und Reichs
kassenordnung. 

Neben dies en Arbeiten wird die Reform des gesamten Kassen
wesens und des Zahlungsverkehrs weiterhin durch die auf Grund 
der Kabinettsbeschliisse yom 27. November 1922 und 3. Dezember 
1923 eingeleitete Sparaktion betrachtlich gefordert. 1m November 
1924 wurde unter Leitung des Sparkommissars eine eingehende 
Erorterung iiber die auf dem Gebiete des Kassen- und Rechnungs
wesens yom Standpunkt der Arbeits- und Kostenersparnis aus mog
lichen Reformen abgehalten und das Ergebnis der Untersuchung in 
einer Denkschrift fUr den Reichsfinanzminister niedergelegt, 

Wenn auch eine Darstellung des behordlichen Zahlungsverkehrs 
und seiner Reform das gesamte Gebiet des offentlichen Kassen
wesens zu umfassen hatte, weil sowohl die Geldbewegung der Reichs
als auch der Staats- und Kommunalverwaltung gleichartig auf den 
volkswirtschaftlichen ZahlungsprozeB einwirken, so wird die vor
liegende Untersuchung doch ausschlieBlich die Kassenorganisation 
und das Zahlungswesen der Reichshoheitsverwaltungen 1) behandeln, 
sie wird also auch die Kassenorganisation der jetzigen Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft, die sich in eine vorwiegend erwerbs
wirtschaftliche Unternehmungsform umgebildet hat, auBer Betracht 
lassen, obgleich der Zahlungsverkehr dieser Unternehmung in groBem 
Umfange noch behordliche Formen besitzt und nicht ohne maB
gebenden EinfluB auf den Zahlungsverkehr der Reichsverwaltung 
bleiben wird. Ebenso soIl die Kassenorganisation der Reichspost, 
nachdem auch sie aus dem Reichsetat herausgenommen ist und 
nunmehr als selbstandig wirtschaftende Unternehmung ihre Geschafte 
fiihrt, nur insoweit in den Kreis der Untersuchung eingezogen 
werden, als die Post an der Abwickelung des behordlichen Zahlungs
verkehrs als Geldinstitut beteiligt ist und durch ihre inneren wie 
auBeren Ma13nahmen und Anordnungen auf dem Gebiete des all
gemeinen Zahlungswesens einen unmittelbaren Einflu13 auf den 
Zahlungsverkehr der Reichshoheitsverwaltungen auszuiiben vermag. 

Die Stellung, die der hier zur Untersuchung stehende Gegen
stand in der Wissenschaft einnimmt, wird durch zweierlei gekenn
zeichnet: einmal handelt es sich beim Kassen- und Zahlungswesen 
nicht urn einen Gegenstand der reinen Finanzwissenschaft, sondern 

1) Zu den Reichshoheitsverwaltungen rechnen mit Ausnahme der Reichs
postverwaltung samtliche Reichsministerien mit ihren nachgeordneten Behiirden. 
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um Einrichtungen, die bei allen groBen Einzelwirtschaften oder 
Unternehmungen zu beobachten sind und demnach einen Wissens
zweig betreffen, der zum groBen Teil der Betriebswirtschaftslehre 
angehort. Andererseits aber sind im behordlichen Kassen- und 
Zahlungswesen offentlich rechtliche und politische Riicksichten von 
bestimmendem EinfluB, die eine Anpassung an die Eigenart ver
fassungsmii.Biger Forderungen verlangen. 

1* 



A. Die gegenwartige Organisation 
des Reichskassenapparates und seines 

Zahlungs verkehrs. 

I. Die Systematik der reichsbehordlichen 
Kassenorganisation. 

Der Reichskassenapparat hat sich naturgemaE aus den Kassen
einrichtungen der Landerverwaltungen entwickelt. Die Grundlagen 
seiner Organisation und Tatigkeit werden daher auch von den Be
dingungen beherrscht, die fUr jene behordlichen Kassen allgemein 
maEgebend waren. Demzufolge sind die Kassen der Reichsverwal
tung in ihren gegenwartigen Formen im allgemeinen in die gleiche 
Systematik einzugliedern, die auch fUr die landesbehordlichen 
Kassen bisher gebrauchlich war. 

Bekanntlich werden im behordlichen Kassenwesen drei Organi
sationssysteme unterschieden 1): 

1. das System der einheitlichen Staatskassen, solcher Kassen, 
die den Kassendienst aller an einem Ort vorhandenen Behorden 
ohne Unterschied der Verwaltungszweige auf sich vereinigen; 

2. das System der Verwaltungszweigkassen, hierunter werden 
solche Kassen verstanden, die als besondere Kassenbehorde in 
jedem Verwaltungszweig eingerichtet sind, und die mit ihren Unter
und Hilfskassen eine in sich geschlossene Einheit bilden (z. B. die 
Kassen der Finanzverwaltung, der Post, des Versorgungswesens); 

3. das System der behordlichen Kassen, das sind solche Kassen, 
die, ohne Teil eines groEeren zusammenhangenden behordlichen 
Kassenapparates zu sein, bei jeder einzelnen Behorde vorhanden 
sind und ein an sich geschlossenes Gebilde darstellen, z. B. die 
Kasse des Reichspatentamtes, die Kasse des Reichsgerichts. 

In der behordlichen Praxis haben sich diese verschiedenen 
Systeme nirgends rein verwirklichen lassen, vielmehr stell en die in 

Ii Roscher: System der Finanzwissenschaft, S. 703. Wagner: Finanz
wissenschaft, S. 274. 
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der Reichsverwaltung vorhandenen Kassenorganisationen, wie auch 
sonst in der staatlichen Verwaltung, allenthalben ein Gemisch dieser 
drei Systeme dar, bei dem je nach der geschichtlichen Entwicklung 
oder aus ZweckmaBigkeitsgriinden in den einzelnen Verwaltungen 
bald das eine, bald das andere System iiberwiegt. 

Die herk6mmliche Einteilung der Kassenorganisation nach Ein
heitskassen, Verwaltungszweigkassen und beh6rdlichen Kassen gibt 
rioch keine treffende Kennzeichnung aller vorhandenen Kassentypen 
in ihrer Wesensart als Trager des Zahlungsverkehrs. 

Urn zu einer Charakteristik und systematischen Einordnung der 
Reichskassenstellen in den Gesamtrahmen der Reichskassenorgani
sation zu gelangen, ist es zweckmaBig, zunachst die allgemeinen 
Aufgaben und die Zweckbestimmung der einzelnen beh6rdlichen 
Kassentypen zu betrachten. 

Die beh6rdlichen Kassen vereinnahmen und verausgaben die 
nach dem Reichshaushaltsplan vorgesehenen Ansatze und weisen 
sie buchmaBig nacho Die Kassen haben danach sowohl den rein 
kassenmaBigen Eingang und Ausgang als auch den rechnerischen 
Beweis iiber die formgerechte und ordnungsmaBige Erledigung 
dieser Arbeiten zu fiihren und in periodischen Rechnungen darzu
leg en. Der gesamte beh6rdliche Kassendienst ist nach den Grund
satzen der kameralistischen Buchfiihrung organisiert. Er hat also 
den Nachweis zu fiihren, daB die im Reichshaushalt fiir die Aus
fiihrung der Staatsgeschafte vorgesehenen Mittel nach den Vor
schriften dieses Gesetzes vereinnahmt und verausgabt worden sind. 
(Eine Ausnahme macht die Deutsche Reichspost, die nach einem 
gemischten System Rechnung stellt.) 

Das gesamte Reichskassenwesen wird beherrscht durch das Prinzip 
der beh6rdlichen Kasseneinheit, also von dem Grundsatz, die ge
samten Einnahmen und Ausgaben des Reichshaushalts zum min
desten rechnungsmaBig in einer zentralen Kasse zusammenzufiihren 
und zu iiberwachen. Bei dieser zentralen Kasse laufen demnach 
alle Uberschiisse, die bei den nachgeordneten Kassen aufkommen, 
zusammen, so daB es von hier aus m6glich ist, die Verfiigung iiber 
die gesamten vorhandenen Reichsmittel zu treffen. In der Reichs
verwaltung ist die Spitze der reichsfiskalischen Kasseneinheit die 
Reichshauptkasse. Sie ist nach ihrer Los16sung von der Reichsbank 
das zentrale Kassenorgan des Reichsfinanzministers und damit auch 
die tatsachliche Spitze der fiskalischen Kasseneinheit geworden. Wie 
in allen sonstigen beh6rdlichen Kassengebilden ist zwar auch hier 
das Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit gewahrt, jedoch ist es 
durch die Verwaltung einer Reihe von Zweckfonds, durch das Be
stehen von Nebenetats fiir Post und Reichsbahn (als sie noch ein 
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unmittelbarer Reichsbetrieb war) und durch eine Reihe von Neben
aufgaben, die die Reichskassen fiir staatliche und kommunale Be
horden und sonstige offentliche Korperschaften auszufiihren haben, 
vielfach durchbrochen. Es fallen demnach nicht aIle Einnahmen und 
Ausgaben, die die reichsbehordlichen Kassen zu leisten haben, unter 
die Verfiigungsgewalt des Reichsfinanzministers. 

Betritchten wir nunmehr die Organisation des Kassenapparates 
der Reichsverwaltung, so herrscht in ihm eine mannigfaltige Arbeits
teilung. Diese Mannigfaltigkeit hat eine Reihe von Kassentypen 
geschaffen, die je nach den Aufgaben, die sie innerhalb der ein
zein en Verwaltungszweige zu leisten haben, sich in besonderen 
Richtungen ausgebildet haben. Es lassen sich folgende Kassenarten 
unterscheiden: 

1. die Zentralkasse des Reiches (Reichshauptkasse), 
2. die Kassen der obersten Reichsbehorden 

a) ohne nachgeordnete Kassen, 
b) mit nachgeordneten Kassen, 

3. die Kassen der den Reichsministerien unmittelbar nachgeord
neten Reichsbehorden 

a) ohne nachgoordnete Kassen, 
b) mit nachgeordneten Kassen (sogenannte Oberkassen), 

4. die Lokalkassen, 
5. die Hilfskassen, 
6. die Biirokassen, 
7. die Zahlstellen und Annahmestellen, 
8. die Kassen mit kaufmannischer Buchflihrung. 
Das Wesen dieser einzelnen Kassenarten besteht in folgendem: 

1. Die Rei c h s h a up t k ass e. 

Die Reichshauptkasse ist die Zentralkasse der Reichsverwaltung. 
Sie verwaltet die Geldbestande des Reiches, sammelt die Einnahme
iiberschiisse der reichsbehordlichen Kassen, leistet auf Anweisung 
der zustandigen Verwaltungsstellen nach Mallgabe der Haushalts
bewilligungen Zahlungen oder versorgt zur Zahlungsleistung die 
reichsbehordlichen Kassen mit Betriebsmitteln und vermittelt schlieIl
lich in gewissem Umfange durch Buchausgleich den Zahlungsverkehr 
zwischen einer Reihe von behordlichen Kassenstellen. Sie iiberwacht 
die Abwickelung der Reichshaushaltsbewilligungen und legt liber den 
gesamten Reichshaushalt Rechnung. Daneben versieht die Reichs
hauptkasse fiir den grollten Teil der obersten Reichsbehorden die 
gesamten Kassengeschafte und bedient sich zur Ausfiihrung ortlicher 
Zahlungsgeschafte bei einzelnen Reichsverwaltungsstellen sogenannter 
Biirokassen. Nachdem die Reichshauptkasse auf Grund des Bank-
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gesetzes vom 30.8.1924 (RGBI. n S. 235) durch BeschluB der Reichs
regierung (Reichsbesoldungsblatt Nr. 50 vom 15.9.1924) aus der Ver
waltung der Reichsbank ausgeschieden und dem Reichsfinanzminister 
unterstellt wurde, ist sie damit zur tatsachlichen Spitzenkasse der 
gesamten Reichskassenverwaltung geworden. 

2. Die Kassen der obersten Reichsbehorde. 

Soweit die obersten Reichsbehorden ihre Kassengeschiifte nicht 
der Reichshauptkasse ubertragen haben und fUr den Burobedarf 
nicht lediglich sog. Burokassen unterhalten, sind bei ihnen zwei Arten 
von Kassen ublich: 

a) Kassen ohne nachgeordnete Kassen und 
b) Kassen mit nachgeordneten Kassen. 
Beides sind Kassen, die lediglich uber die nach MaBgabe des Haus

halts zugewiesenen Mittel selbstandig Rechnung legen. Sie werden 
mit Betriebsmitteln unmittelbar von der Reichshauptkasse versorgt 
und rechnen die Vorschusse unter Vorlage ihrer Monats- und Jahres
rechnungen abo 1m ubrigen sind diese Kassen selbstandig. Zu den 
Kassen 0 h n e nachgeordnete Kassen gehoren die des Reichsprasi
denten, des Reichstags, des Reichsgerichts, des Reichsfinanzhofs, des 
Rechnungshofs des Deutschen Reiches. 

Die Kasse der obersten Reichsbehorden mit nachgeordneten 
Kassen bildet innerhalb des eigenen Ressortbereichs die Spitze eines 
in mehrere Einzelkassen zerlegten Apparates. Die ihr nachgeordneten 
Kassen sind in der Hauptsache Auftragskassen oder solche Kassen, 
die nur insofern eine gewisse Selbstandigkeit besitzen, als sie den 
groBten Teil der Rechnungslegung vorbereiten, dennoch aber als 
rechnungslegende Kassen nicht anzusehen sind. Diese als Spitzenkasse 
zu bezeichnende Kasse des Ressorts hat also fUr den gesamten Ver
waltungszweig die zentrale Rechnungslegung auszufUhren, und dem
zufolge auch aHe ihr nachgeordneten Kassen mit Betriebsmitteln 
auszurusten. Gegenuber der Zentralkasse der Reichsverwaltung, also 
der Reichshauptkasse, rechnet sie lediglich summarisch ab, indem 
sie der Reichshauptkasse die Endergebnisse ihrer Monats- und 
Jahresabrechnungen zur Buchung auf die Reichshaushaltsrechnung 
mitteilt und die aus der Reichshauptkasse entnommenen Betriebs
mittel damit abrechnet. Solche Ressortkassen sind die Legationskassen, 
die Reichsarbeitskasse, die Hauptkasse des Reichsverkehrsministeriums. 

3. Kassen der den Reichsministerien unmittelbar 
n a c h g e 0 r d net e n B e h 0 r den. 

a) Ohn e nachge ordne te Kass en. Diese sind durchweg selb
standige Kassen, die die Einnahmen und Ausgaben nach MaBgabe der 
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fUr sie besonders festgesetzten Haushaltsmittel verwalten und iiber 
die Einnahmen und Ausgaben selbstandig Rechnung legen. Die Kassen 
habenweder einen Unterbau, d. h. Auftragskassen, die im Auftrage der 
Spitzenkasse Zahlungen zu verrichten haben, noch sind sie einer hoher 
geordneten Kasse angegliedert. Zu Kassen dieser Art gehoren z. B. die 
Kassen des Reichspatentamtes, Reichsentschadigungsamtes, Reichs
ausgleichsamtes, Reichsmonopolamtes, der Seewarte, des Reichs
wasserschutzes, der Neckarbaudirektion. 

b) Mit nachgeordneten Kassen. Diese auch Oberkassen ge
nannten Kassen besitzen einen mehr oder weniger ausgedehnten U nter
bau; sie sind selbstandig rechnungslegende Kassen, d. h. sie £iihren den 
rechnungsma13igen Nachweis iiber die Einnahmen und Ausgaben des 
gesamten von ihnen verwalteten Kassenapparates. Einer hoher geord
neten Kasse unterstehen sie nicht. Die Reichshauptkasse als Spitze 
der fiskalischen Kasseneinheit empfangt lediglich die Monats- und 
Jahresrechnungen zur Buchung auf die Reichshaushaltsrechnung: 
solche Kassen sind die Oberfinanzkassen fUr die Zoll- und Steuer
verwaltung. 

4. Die L 0 k a 1 k ass e n. 

Die Lokalkassen sind in der Hauptsache Auftragskassen ihrer 
vorgesetzten Kasse, namlich der Oberkassen, der Reichsarbeits
kasse, der Legationskasse, der Hauptkasse der Reichswehrmacht. Die 
Lokalkassen haben den Verkehr mit dem Publikum auszufUhren, also 
den Verkehr mit den Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungsempfangern 
zu vermitteln. In diese Kategorie gehoren die meisten und zahl
reichsten Kasseneinrichtungen der Reichsverwaltung. Es sind ihnen 
zuzurechnen zunachst die Gesamtzahl der Finanzkassen, der Zoll
kassen, der Versorgungskassen, die Kassen der Heeresverwaltung, und 
zwar die Kassen der Unterkunftsamter, Standortlazarette, die Kassen 
der Rechnungs- und Wirtschaftsamter (die Truppenkassen), in der 
Marineverwaltung die Standortskassen in Kiel und Wilhelmshaven 
und andere mehr. 

Auch die Lokalkassen sind zuweilen nicht in der Lage, den ihnen 
obliegenden Zahlungsverkehr ortlich auszufUhren, vielmehr bedarf 
es auch bei ihnen der Einrichtung von Hilfsorganen. Zu diesen 
Hilfsorganen gehoren die Hilfskassen, Zahlstellen und Annahme
stellen. 

5. Die Hilfskassen. 

Die Hil£skassen, in man chen Verwaltungen auch Tochterkassen 
genannt, sind Kassen von gering em Geschaftsumfang; sie leisten 
Einnahmen und Ausgaben im Auftrage der Lokalkasse, haben taglich 
ihre Einnahmen an diese abzufiihren, so da13 sie mit besonderen 
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Kasseneinrichtungen nicht versehen sind. Dennoch miissen sie in 
gewissem Grade als Kassen gelten, da sie auch ortlich als standige 
Einrichtung und gegeniiber den Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungs
empfangern als Lokalkasse auftreten. 

6. L 0 k ale B ii r 0 k ass e n. 

Diese sind den Hilfskassen gleichzusteIlen; sie verwalten zur Be
streitung der kleinen Geschaftsbediirfnisse der Dienststelle einen 
gering bemessenen HandvorschuB, der der nachstgelegenen Kassen
stelle (Lokalkasse, Oberkasse oder Reichshauptkasse) entnommen 
wird, und der durch Riickgabe der geldwerten Belege, Quittungen usw. 
abgerechnet wird. Zu dieser Kassenart gehoren aIle Biirokassen 
der obersten Reichsbehorden und deren nachgeordneten Dienst
stellen. 

7. Z a hIs tell e nun dAn n a h m est e 11 e n. 

Diese Einrichtungen sind vornehmlich als N otbehelfe anzusehen. 
Es sind im allgemeinen keine Dienststellen, vielmehr muB die Tatig
keit dieser Stellen wie zumeist die der Steuer -Hilfskassen in den 
Landbezirken als eine nebenamtliche angesehen werden, die eine 
andere Verwaltungsstelle, sei es ein Biiro oder eine Privatkasse, 
im Auftrage der Lokalkasse ausfiihrt. 

8. Kassen mit kaufmannischer Buchfuhrung. 

Abseits von den vorstehend beschriebenen Kassentypen stehen 
die in gewissen reichseigenen Wirtschaftsbetrieben nach kauf
mannischen Grundsatzen gefuhrten Kassen; sie haben mit der Reichs
kassenorganisation der eigentlichen Hoheitsverwaltung keinen hier 
zu erorternden Zusammenhang und bleiben deshalb auBer Betracht. 
Zu Kassen dieser Art gehoren die Kasse der Reichsdruckerei und 
die Kasse der Verwertungsstelle des Monopolamts fiir Branntwein u. a. 

Die im vorstehenden kurz gekennzeichneten Kassentypen konnen 
auch in einer anderen Unterscheidung zusammengefaBt werden, 
namlich lediglich nach der Form ihres Zahlungsverkehrs. So lassen 
sich die behordlichen Kassen einteilen 

1. in Kassen mit rein em Barzahlungsverkehr, die einen unmittel
baren personlichen Zahlungsverkehr mit den Zahlungspflichtigen 
bzw. Zahlungsempfangern aus der Art ihrer Geschaftserledigung 
heraus zu pflegen haben (Kassen fur die Vereinnahmung der Schiff
fahrtsabgaben), 

2. in bargeldlose Kassen, das sind solche Kassen, die ihren 
gesamten Zahlungsverkehr ausschlieBlich auf bargeldlosem Wege 
fiihren, die also uberhaupt keine kassentechnischen Einrichtungen 
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zur Annahme von Bargeldern bzw. zur Zahlung solcher besitzen. 
Solche bargeldlosen Kassen werden meist als Rechnungsbiiro oder 
RechnungsstelIe bezeichnet, um auch au13erlich ihren bargeldlosen 
Charakter zu kennzeichnen. Diese Kassenform ist jedoch erst wenig 
ausgebildet. Rein bargeldlose Kassen bestehen, von der Reichshaupt
kasse abgesehen, zur Zeit in der Reichshoheitsverwaltung noch nicht. 
(Bargeldlos sind die Rechnungsbiiros der bayerischen Reichsbahn
direktion und der bayerischen Oberpostdirektion sowie die General
postkasse ), 

3. in Kassen mit gemischtem Zahlungsverkehr, das sind 
solche Kassen, die sowohl bare als auch bargeldlose Zahlungsformen 
zulassen. In der Reichsverwaltung herrschen die Kassen mit ge
mischtem Zahlungsverkehr vor. 

Weiterhin besteht eine Kennzeichnung der behordlichen Kassen 
nach ihrerTatigkeit in bezug auf die AusfUhrung des Haushalts. Danach 
unterscheidet man Einnahmekassen und Ausgabekassen oder Vber
schu13kassen und Zuschu13kassen. Erstere haben vornehmlich eine 
Einziehungstatigkeit auszuiiben (Finanzkassen, ZolIkassen u. a.). Bei 
letzteren iiberwiegen die Ausgaben (z. B. Heereskassen). 

Schlie13lich ist noch eine besondereKassenart, die sog. Einheits
k ass e, zu nennen, die als eine Gemeinschaftskasse die Kassen
geschafte fUr einen Teil oder fUr samtliche ortlich vorhandenen Ver
waltungsstelIen ausfUhrt; bei ihr lassen sich zwei Formen unter
scheiden: 

1. die ressortma13ige Einheitskasse, die ortlich aIle Kassengeschafte 
der DienststelIen ein- und desselben Verwaltungszweiges umfa13t, 

2. die interressortma13ige Einheitskasse, die die Kassengeschafte 
alIer Reichsverwaltungsstellen ohne Ausnahme gemeinschaftlich 
bearbeitet. Ressortmailige Einheitskassen sind Z. B. die Stations
kassen in Wilhelmshaven, Kiel und Cuxhaven. 

Ais interressortmaBige Kassen konnen in gewissem Grade die 
ehemaHgen Rentamtskassen und jetzigen Finanzkassen und Kreis
kassen in Bayern angesehen werden, welche die Kassengeschafte 
verschiedener Verwaltungszweige des Reichs und des Landes be
sorgen und diesen Verwaltungen je besondere Rechnungen legen. 
1m allgemeinen werden die Einheitskassen auch Rechnung legen. 
Soweit s~e jedoch davon entbunden sind (wie Z. B. die Stationskassen 
in Wilhelmshaven, Kiel und Cuxhaven), bezeichnet man sie auch als 
"Sammelkassen". 

Die vorstehend dargestellten Kassentypen finden sich in der 
Reichsverwaltung in mannigfaltiger Anwendung vor; ihr Aufbau in 
der Reichskassenorganisation ist nachstehend bildlich dargestellt. 
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II. Die Grundzuge des behordlichen Zahlungsverkehrs. 
a) Allgemeine Zahlungsgrundsiitze. 

Nach den meisten landesgesetzlichen Vorschriften waren Zah
lung en im Verkehr mit offentlichen Verwaltungsstellen an deren 
Kassenschaltern zu leisten bzw. in Empfang zu nehmen. Die Reichs
kassenverwaltung braucht sich zwar· an diese gesetzlichen Landes
bestimmungen nicht mehr zu halten; dennoch kehren diese Be
stimmungen in der Reichsabgabenordnung und in den Kassenvor
schriften der Reichsbehorden wieder und geben der Geschafts
abwicklung nicht immer die gewiinschte Beweglichkeit. 

Allgemein gilt, daB alle Zahlungen bei der zustandigen Kasse zu 
leisten sind, und, sofern solche auf andere Art als durch Barzahlung 
an der Amtsstelle erfolgen, der Einzahler die Kosten zu tragen hat. 
Hinsichtlich der Zahlung der Steuern hat die Reichsabgabenordnung 
yom 13. 12. 1919 (RGBl. S.1993) (im § 102) eine besondere Regelung 
getroffen. Danach konnen Zahlungen, sofern nichts anderes vor
geschrieben ist oder im Einzelfall Barzahlung verlangt wird, auf ein 
Postscheckkonto oder Bankkonto der Finanzkasse iiberwiesen wer
den. Dem Reichsfinanzminister ist es jedoch iiberlassen, Scheck
zahlungen in dem Umfange zuzulassen, wie er es jeweils im Inter
esse der Finanzverwaltung fUr zweckmaBig halt. 

Die Kosten, die dem Zahlungspflichtigen lediglich durch die bar
geldlose Uberweisung seiner Steuerschuld entstehen, konnen von 
ihm nicht nachgefordert oder angerechnet werden. Barzahlungen an 
Steuerbehorden sind an der zustandigen Kasse zu leisten oder ihr 
durch die Post zu iibersenden. Barzahlungen der Steuerbehorde sind 
an der Kasse der Behorde oder an einer anderen bezeichneten 
Stelle in Empfang zu nehmen. Durch den Spielraum, der dem 
Finanzminister bei der Wahl oder Abanderung der Zahlungsformen 
vorbehalten ist, vermag er nach auBen hin stark auf die Zahlungs
gewohnheiten einzuwirken. Die behordlichen Kassen anderseits sind 
dafiir verantwortlich, daB die Zahlungen an den tatsachlich Empfangs
berechtigten geleistet werden. Dieser erhalt in der Regel die Zah
lung ohne weiteren Nachweis gegen seine giiltige Quittung. Bei 
gewissen personlichen Zahlungen (Renten, Pensionen usw.) muB bei 
der Zahlung amtlich festgestellt sein, daB der Empfanger noch lebt. 
Bei Zahlung an bevollmachtigte Vertreter ist, wenn eine offentlich 
bekundete Vollmacht nicht vorliegt, stets die beglaubigte Unter
schrift zu verlangen. Die Quittungen Schreibunkundiger und Blin
der sin'.i je nach Vorschrift von einem oder zwei Zeugen zu be
scheinigen. 
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Von dem dem Reiche gegeniiber im Verzuge befindlichen Schuld
ner werden in allen Fallen, in den en keine besonderen vertraglichen 
Abmachungen bestehen, Verzugszinsen in Hohe des jeweiligen Reichs
bankdiskon ts gefordert (Erla13 des Reichsfinanzministers vom 30. 4.1924 
III A 5978, A. f. d. F. V. S. 49). Bei vertraglichen Abmachungen sind 
Verzugszinsen in Hohe des jeweiligen Reichsbankdiskonts mit einem 
Aufschlag von 2 % auszubedingen. 

Hinsichtlich del' Versaumnis bei Steuerzahlungen gilt die auf 
Grund des § 104 del' Reichsabgabenordnung erlassene Steuerzins
verordnung vom 6. 3. 1924 (RGBl. IS. 170) nebst Abanderungsverord
nungen und Art. XVIII § 1 del' zweiten Steuernotverordnung vom 
19.12.1923. Nach diesen Verordnungen ist es Sache del' Reichs
kassenstellen, die Zinsen bzw. die Verzugszuschlage selbst zu be
rechnen und einzuziehen. Nul' solche Zinsfalligkeiten, die aus den 
Zahlungsversaumnissen del' privaten Geldinstitute, also nicht im Ver
kehr mit dem Publikum entstehen, werden den Reichskassen zur Ein
ziehung besonders angewiesen. 

Del' Zahlungstag, also del' Tag, an welchem die Zahlung aus
gefiihrt wird, und die Zahlungsverpflichtung somit als erfiillt gilt, 
war besonders in del' Zeit des Wahrungsverfalls von Bedeutung fUr 
die Reichsbehorden. Gerade weil die Zahlungsformen, deren sich 
die Reichskassen bedienten, in ihrer Wirkung auf die beschleunigte 
Konzentration del' Reichsgelder in del' Reichshauptkasse verschieden 
waren, muBte durch die Festsetzung des Zahlungstages bei den ein
zelnen Zahlungs- und Ubertragungsformen darauf gesehen werden, 
daB del' Fiskus besonders bei den bargeldlosen Zahlungen nicht 
allzu groBe Zinsverluste dadurch erlitt, da13 del' Zeitraum vom 
Augenblick del' Annahme des bargeldlosen Zahlungsmittels bis 
zur tatsachlichen Verfiigung iiber dessen Gegenwert durch allzu 
friihzeitige Anerkennung del' Zahlungserfiillung verlangert wurde. 
Trotzdem war bei bestimmten Einnahmen, so z. B. bei den Steuer
zahlungen, eine einheitliche, lediglich zum Vorteil des Fiskus zu 
trefIende Regelung nicht moglich, zumal da die Finanzverwaltung 
zur Forderung des bargeldlosen und bargeldersparenden Zahlungs
verkehrs gewisse Zahlungsformen begiinstigen mu13te und dies nur 
durch Entgegenkommen in del' Festsetzung del' Zahlungstage 
erreichen konnte. In del' Reichsfinanzverwaltung gilt als Zah
lungstag: 

a) bei Uberweisung auf das Postscheckkonto und bei Postschecken 
del' Tag, del' in dem Tagesstempelabdruck des Postscheckamts an
gegeben ist, 

b) bei Entrichtung del' Steuer mit Postanweisung und Zahlkarte 
del' Tag, an dem del' Betrag bei del' Post eingezahlt wird, 
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c) bei Abgabe von Postscheckiiberweisungsauftragen, Postschecken 
oder Bankschecken bei dem Finanzamt (Finanzkasse) der Tag der 
Abgabe bei der Kasse; werden die Postscheckiiberweisungsauftrage 
oder Schecke nicht eingelOst, so gilt die Zahlung als nicht geleistet, 

d) bei Bankiiberweisungen der Tag, an dem der Betrag dem 
Konto des Finanzamts (Finanzkasse) gutgeschrieben wird. 

Die Regelung zeigt eine weitgehende Begiinstigung der Zahlungs
pflichtigen, denen die Zahlungsleistung zum groBten Teil durch eine 
vorzeitige Anerkennung der Zahlungserfiillung erleichtert wird. In
dessen ist die Finanzverwaltung zu dieser fUr den Einzahler giin
stigen Regelung nur durch die besondere Art ihrer Zahlungs
forderungen, niimlich der Steuern, genotigt, die nur dann ersprieB
lich flieBen, wenn dem Steuerzahler das denkbar groBte Entgegen
kommen gezeigt wird. 

In den anderen Reichskassen werden die Zahlungen hinsichtlich 
ihrer Wertstellung im allgemeinen so behandelt, wie es auch sonst 
im privaten Zahlungsverkehr iiblich ist. 

b) Die Zahlungsformen. 
Die Formen, in denen sich der behordliche Zahlungsverkehr ab

spielt, sind zunachst bedingt durch die Eigenart der Aufgaben, die 
dem betreffenden Reichsverwaltungszweig obliegen. Es ist hierbei 
wesentlich, ob es sich urn einen vorwiegenden Auszahlungs- oder 
einen vorwiegenden Einnahmedienst handelt, ob die Zahlungspflich
tigen und Zahlungsempfanger vorwiegend Bedienstete der eigenen 
Verwaltung oder ob es Private sind. Weiterhin ist fUr die Form des 
behordlichen Zahlungsverkehrs maBgebend, in welchem Grade das 
zur Verfiigung stehende Kassenpersonal vorgebildet ist, ob es be
fahigt ist, die im Bankverkehr herausgebildeten Zahlungsformen 
auch im behordlichen Zahlungsverkehr anzuwenden, ob es die 
zweckmaBigste und kiirzeste Zahlungsweise richtig zu erkennen in 
der Lage ist und welche SteHung es gegeniiber den ortlichen 
Zahlungsgewohnheiten einnimmt. 

1m Laufe der Entwicklung haben sich im behordlichen Zahlungs
verkehr folgende Zahlungsformen herausgebildet: 

1. die Barzahlung an den behordlichen Kassenschaltern mit Bar
geld und Barscheck, 

2. Zahlung mit bargeldersparenden Zahlungsmitteln (Zahlkarte, 
Postanweisung), 

3. die bargeldlose Zahlung durch Uberweisung, Verrechnungs
schecke, 

4. die Zahlung durch Aufrechnung und im Abrechnungsverkehr 
(durch Buchausgleich). 
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1. Der Barzahlungsverkehr. 

Zur Vermittlung des behordlichen Barzahlungsverkehrs dienen 
grundsatzlich nur die gesetzlichen Zahlungsmittel, nachdem durch 
das Bankgesetz yom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 235) und durch das 
Miinzgesetz yom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 254) die Wahrungsverhalt
nisse nunmehr einheitlich im ganzen Reiche geregelt worden sind. 

Die Abwicklung des Bargeldverkehr~ ist daher an die gleichen 
auch bei den andern Geldinstituten iiblichen Formen gebunden. 

2. Der bargeldlose Zahlungsverkehr. 

Allgemeines. Neben den Barzahlungen, die im behordlichen 
Zahlungsverkehr noch immer einen verhaltnismaBig groBen Raum 
einnehmen, gewinnt die bargeldlose Zahlungsform allmahlich immer 
mehr an Bedeutung; sie bedingt den AnschluB der behordlichen 
Kassen an Geldvermittlungsstellen, Banken, Girostellen usw. 

1m allgemeinen ist es den Reichsbehorden iiberlassen, in wel
chem AusmaBe sie ihre Kassen an geeignete Bankinstitute an
schlie13en wollen. Da sie die Aufgaben haben, die Reichseinnahmen 
schnellstensan die Reichshauptkasse abzufiihren, den bargeldlosenZah
lungsverkehr zu fordern, den Abgabepflichtigen die Entrichtung der 
Steuern so bequem wie moglich zu machen, die Bestande zu 
sichern usw., werden sie bestrebt sein, den AnschluB ·an private 
und offentliche Geldinstitute zu verallgemeinern. 

Nach § 102 der Reichsabgabenordnung yom 13. 12. 1919 (RGBl. 
S. 1993) miissen alle Finanzamter ein Postscheckkonto oder ein 
Bankkonto fiihren (§ 8 FKA, erganzt durch den ErlaB des Reichs
finanzministers yom 17. 10. 1920 A. Bl. d. RFV S. 431). Danach kom
men fiir die Kassen der Reichsfinanzverwaltung zwecks Anschlusses 
an den Giroverkehr offentlicher Geldanstalten folgende Banken in 
Betracht: 

a) die Reichsbank, 
b) die Staatsbanken der Lander, 
c) die offentlichen, der Staatsaufsicht unterliegenden Sparkassen, 

Gemeinde-Girokassen und deren Girozentralen, die einem Revisions
verband angehorenden Genossenschaftskassen und deren Zentralen 
(§§ 55-57 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften [RGBl. 1898 S. 810]). 

Zur Ausfiihrung sonstiger bankmaBiger Geschafte konnen sich 
die Staatskassen je nach den ortlichen Verhaltnissen und der Zweck
maBigkeit auch der Privatbanken bedienen. Bei der Auswahl der 
Bankverbindungen ist ausschlieBlich das Interesse des Reiches maB
gebend. Die Abfiihrung der Uberschiisse, also der Weg des Geldes 
zur Zentralkasse, muB in ungebrochener Linie moglich bleiben. Die 
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Banken mussen Glieder von Uberweisungsnetzen seiri, die in der 
Lage sind, die Geldbewegung zwischen den Reichsdienststellen 
schneIlstens auszufiihren, oder sie miissen an eine Reichsbankstelle 
angeschlossen sein. Natiirlich wird bei der Auswahl der Bankanstalten 
auch beriicksichtigt werden mussen, ob diese Banken die fUr die 
AusfUhrung der Kassengeschiifte fUr die Reichskassen geniigende 
Sicherheit und Zuverlassigkeit besitzen. 

Urn jedoch eine Verzettelung der Bestande nach Moglichkeit 
zu vermeiden, solI die Anzahl der Anschliisse, die eine jede behord
liche Kasse benutzt, auf das geringste beschrankt werden. AIle, am 
Reichsbankplatze befindlichen Finanzkassen und ZoIlkassen haben 
zunachst ein Reichsbankkonto zu fUhren, andernfalls ist AnschluB 
an eine andere, am Orte befindliche Geldanstalt zu nehmen. So
weit es notwendig erscheint, werden auch die ortlichen Zahlungs
sitten beriicksichtigt, so daB noch weitere Konten bei Sparkassen 
und Kreditgenossenschaften gefUhrt werden konnen. Auf den Konten 
sind keine Bestande anzusammeln; soweit es moglich ist, werden 
aus diesem Grunde Vereinbarungen dahin getroffen, daB nur ein 
bestimmter Mindestbestand auf dem Konto zu halten ist, und daB 
aIle Uberbestande ohne besonderen Auf trag auf die Konten der 
zentralen Kassen (Oberfinanzkassen oder Reichshauptkasse) abzu
fUhren sind. 

1m Reichskassendienst werden die Banken. wie iiberhaupt die 
privaten Geldanstalten, durchweg als Hilfsorgane fUr dp,n behord
lichen Zahlungsverkehr benutzt. Die Banken in weiterem Umfange 
dem behordlichen Zahlungsdienst nutzbar zu machen, ahnlich wie 
es im . englischen und belgischen Staatskassendienst der Fall ist, 
wurde in Deutschland bisher nur bei einigen bayerischen Landes
kassen und den Rechnungsbilros der bayerischen Reichsbahn
direktionen mit gutem Erfolg versucht. 

Der bargeldlose Zahlungsverkehr hat zwei Hauptformen, die auch 
fUr den reichsbehordlichen Zahlungsverkehr von verschiedener Be
deutung sind. Je nachdem, ob wahrend der Wertiibertragung auch 
Bargeld bei einem der Ubertragungsvorgange verwendet wird, unter
scheidet man unvollstandige und vollstandige bargeldlose Zahlungs
formen oder nach Schmidt!) den bargeldersparenden und den bar
geldlosen Zahlungsverkehr. 

Der bargeldersparende Zahlungsverkehr. Diesem gehoren 
die Kassaschecke, Postanweisungen, Zahlkarten, Postauszahlungs
schecke an. 1m behordlichen Zahlungsverkehr werden diese Zah
lungsmittel in weitem Umfange benutzt, weil sie geeignet sind, den 

1) S c h mid t: Der nationale Zahlungsverkehr, 2. Aufl., S. 47. Leipzig 1920. 
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Hauptfunktiomm des lokalen Kassenbetriebes, namlich der Ausfiih
rung des Kleinzahlungsverkehrs, zu dienen; sie sind iiberall da ari.
gebraeht, wo der Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfanger kein 
Bankkonto besitzt und infolgedessen keine Uberweisungen ausfUhren 
oder empfangen kann; sie werden also in erster Linie von den
jenigen Kassen benutzt, die solehen Zahlungspfliehtigen gegeniiber
stehen, denen nur moglich ist, ihre Zahlungen in bar zu entrichten 
oder die ihre Zahlungen in bar an den Empfanger bringen miissen. 
Dies ist bei einem groBen Teil der Steuerzahlungen, Gehaltszah
lungen und im allgemeinen bei allen Lohnzahlungen der Fall. 

Der Barscheck oder Kassaseheck, der den Inbaber berechtigt, 
den genannten Betrag in bar abzuheben, ist im behordlichen Kassen
verkehr nicht haufig, da die an Zahlungs Statt oder zahlungshalber 
gegebenen Schecke nicht bar erhoben, sondern im Bankabrechnungs
verkehr den behordlichen Kassen bargeldlos gutgebracht werden. Die 
FaIle, in denen behordlicherseits tatsachlich ein barer Gegenwert 
gegen Kassaschecks ausgetauscht wird, sind gegeben: 

1. bei Barabhebungen von der Reichsbank auf Grund weiBer 
Reichsbankschecke, 

2. bei der Auszahlung sogenannter Beamtenschecke, das sind 
Schecke derjenigen Beamten, die ein Postscheekkonto besitzen oder 
bei gemeinniitzigen Beamtenbanken oder Beamtenvereinigungen, 
vereinzelt auch bei Privatbanken, Sparkassen usw. Konten halten 
und denen gestattet ist, zur Vermeidung von Dienstversaumnis Ab
hebung durch Honorierung ihrer Schecks bei ihren Amtskassen zu 
bewirken. Die Amtskasse laBt sich die verauslagten Gelder von der 
bezogenen Bank alsdann erstatten; 

3. bei der Aushandigung von behordliehen Seheeken an Private 
an Zahlungs Statt. Solehe Zahlungen kommen im allgemeinen nur 
selten vor und sind aueh nur dann am Platze, wenn die behord
liehe Kasse kein Bargeld zur Verfiigung hat, der Zahlungsemp
fiinger aber dringend Bargeld benotigt. Er wird auf Grund des ihm 
ausgehandigten Seheeks selbst die Barabhebung beim Seheekamt 
oder der Bank bewirken; 

4.'Zahlung auf Grund sogenannter Auszahlungsseheeke im Post
seheekverkehr. 

Diese Form wird meist zur Auszahlung von Pensionen, Renten 
Gehaltern usw. benutzt und wird von den Kassen der Versorgungs 
amter bevorzugt. 

Die Zahlung auf Zahlkarte und Postanweisung kommt als Aus 
zahlungsweg fUr die behordlichen Kassen nicht in Frage, da Aus 
zahlungen an Inhaber von Postscheckkonten im Postgiroverk 
nnd sonstige Auszahlungen durch Auszahlungsscheck erie 

Koch, Zahlungsverkehr. 2 
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~erden. W ohl aber sind Zahlkarten und Postanweisungen als 
Empfangszahlungsform iihlich. Die Reichsfinanzverwaltung hat stets 
eine lebhafte Propaganda entfaltet, um das Publikum an die Be
nutzung von Zahlkarten zu gewohnen, damit die Finanzkassen von 
direkten Barzahlungen moglichst entlastet werden. 

Die Zahlungen mittels Postanweisungen haben fUr die behord
lichen Kassen keine Bedeutung. Es ist mit den Postanstalten meistens 
die Vereinbarung dahin getroffen, daB die Auszahlung auf Grund 
von Postanweisungen automatisch den Postscheckkonten der Emp
fangskassen zugefiihrt werden. 

Der vollstandig bargeldlose Zahlungsverkehr. Von groBer 
Bedeutung ist nun die Verwendung der vollstandig bargeldlosen Zah
lungsmittel, der Verrechnungsschecke und der trberweisungen (Wechsel 
sind im behordlichen Zahlungsverkehr ausgeschlossen). Abgesehen von 
den vorstehendgenannten Kassaschecken, die nur geringe Bedeutung 
haben, ist die Annahme von Schecken bei den behordlichen Kassen 
eingehend in den Kassenanweisungen geregelt. Fur die Kassen der 
Finanzverwaltung, fUr die die Schecke die weitaus groBte Bedeutung 
haben, sind die Anweisungen im Anhang I zur Finanzkassenordnung 
und neu durch den EriaB des Reichsfinanzministers vom 28.4. 1923 
III A 12075 II p.9835 geregelt worden. Nach diesen Anweisungen, 
die im allgemeinen auch maBgebend sind fUr die iibrigen Reichs
kassenverwaltungen, werden nur solche Schecke angenommen, die 
auf eine der in § 2 des Scheckgesetzes bezeichneten Anstalten, Ge
nossenschaften, Sparkassen oder Firmen gezogen sind, den Bestim
mungen fUr den Geschaftsverkehr mit der Reichsbank und deren Ab
rechnungsstellen entsprechen und kein spateres Datum tragen als 
den Tag des Eingangs bei der Kasse. 

Der behordliche Zahlungsverkehr unterscheidet 
1. Schecke der offentlichen Behorden, 
2. Schecke, die auf die Reichsbank gezogen und von dieser be

statigt sind (Bek. des Rzl. vom 31. 8. 1916, RGBl. S. 985), 
3. gesicherte Schecke, deren Einlosung durch Sicherheitsstellung 

seitens des Ausstellers gewahrleistet ist, 
4. begunstigte Schecke, deren Zulassung auf Antrag solcher in

landischer Gewerbe- und Handeltreibender erfolgt, die regelmaBig 
Abgaben an die Finanzverwaltung zu entrichten haben, und deren 
Zuverlassigkeit und Vertrauenswurdigkeit hinreichend gepruft ist, 

5. sonstige Schecke. 
Samtliche vorbenannten Scheckarten werden wie Bargeld in 

Zahlung genommen, d. h. die Zahlung gilt bei der Entgegennahme 
der Schecke bei den Kassen der Finanzverwaltung als rechtsgiiltig er
flint. Nurwenn der Scheck nicht eingelost wird, gilt die Zahlung 
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als nicht geschehen. Sofern bei den unter 5. genannten sonstigen 
Schecken, die zunachst keine Sicherhei.t und Gewahr fiir ihre Ein
losungsfahigkeit bieten, Gegenleistungen der Verwaltung, z. B. Frei
gabe von Waren, Aushandigung von Wertzeichen usw., verlangt 
werden, sind diese Gegenleistungen so lange zuriickzuhalten, bis der 
Scheck tatsachlich eingelost ist. Trotzdem gilt die Zahlung auch in 
diesem Fall riickwirkend am Tage der Einlieferung des Schecks bei 
der Kasse als erfiillt. In allen diesen Zahlungsfallen wird die Ein
nahme sogleich endgiiltig gebucht. 

Die so der Kasse' zugeflossenen Schecke werden entweder bei 
der zustandigen Reichsbankanstalt oder bei sonstigen, zur Einlosung 
bereiten Geldanstalten oder bei den Bezogenen selbst durch Gut
schrift auf das Konto der Kasse iiberschrieben. 

Welche Ein16sungsform fiir die Verrechnungsschecke die zweck
mafiigste ist, richtet sich nach den ortlichen Verhaltnissen und ist 
der richtigen Erkenntnis der Kasse iiberlassen. 1m allgemeinen 
wird eine Bareinlosung kaum vorkommen. Die Kassen sind viel
mehr angewiesen, aIle Schecke, soweit es nicht schon geschehen 
ist, sofort zu kreuzen, also mit dem Vermerk: "Nur zur Verrech
nung" zu versehen. In Berlin ist die Einlosung aller in den Kassen 
der Finanzverwaltung aufkommenden Schecke einer Privatbank iiber
tragen, die den Gegenwert der ihr taglich von den einzelnen Emp
fangskassen iibergebenen Schecke unmittelbar dem Konto der zu
standigen Oberfinanzkasse gutschreibt. 

Da im Auszahlungsverkehr die trberweisung (Bankiiberweisung 
und Postscheckiiberweisung) die zweckma13igste Zahlungsform ist, 
wird sie von den behordlichen Kassen grundsatzlich allgemein an-. 
gewandt, jedoch miissen auch andere vom Zahlungsempfanger ge
wiinschte Zahlungsformen beriicksichtigt werden. Der Empfanger 
kann also, sofern er ein Bank- oder Postscheckkonto besitzt, nicht 
gezwungen werden, die behordliche Zahlung ausschlie13lich im trber
weisungswege zu empfangen. 

3. Die Z a h 1 u n g d u r c h A b r e c h nun g (B u c h au s g lei c h) 
ode r Auf r e c h nun g. 

Die Zahlung durch Abrechnung oder Aufrechnung ist im behord
lichen Zahlungsverkehr nur wenig ausgebildet. Bei Zahlungen dieser 
Art ist zu unterscheiden zwischen einem internen und einem 
externen Abrechnungsverkehr. Die umfangreichen Zahlungs
ausgleichungen zwischen den Reichsdienststellen, die hauptsachlich 
durch die Geldversorgung zuschu13bediirftiger Reichskassen entstehen, 
lassen zwar einen lebhaften Abrechnungsverkehr vermuten, indessen 
geht der Ausgleich dieser Zahlungen gro13tenteils iiber die Post- und 

2* 
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Reichsbank-Girokonten der einzelnen Kassen. Nur bei der Reichs
hauptkasse findet im beschrankten Umfange ein Buchausgleich 
zwischen Reichs- und Landeszentralkassen und Regierungshauptkassen 
statt, ferner haben die Heeres- und Marinekassen eine Abrechnungs
stelle zum Austausch ihrer untereinander entstehenden Schulden und 
Forderungen eingerichtet, und weiterhin unterhalt die Devisenbeschaf
fungsstelle bei der Reichshauptkasse eine Abrechnungsstelle, bei der 
zur Vermeidung von Geldbewegungen, ohne Inanspruchnahme des 
Reichsbankgiro- und Postscheckweges, Geldausgleiche durch Um
buchungen vorgenommen werden. 1m iibrigen mangelt es im Reichs
kassenwesen noch an Einrichtungen, die ein Clearingverfahren unter 
den zahlreichen Kassenstellen der Reichsverwaltung ermoglichen. 

Eine Aufrechnung im Verkehr mit Privaten ist zwar im allgemeinen 
nach § 396 (BGB.) zulassig, bleibt aber auf dieselbe Kasse be
schrankt, bei der Leistung und Gegenleistung entstand - und zwar 
deshalb, weil die in der Reichsverwaltung iibliche kameralistische 
Buchfiihrung auf dem Bruttoprinzip 1) beruht, nach welchem die 
Einnahmen wie die Ausgaben je fiir sich gebucht werden miissen. 
Dagegen ist es nach § 103 der Reichsabgabenordnung zwar den 
Steuerzahlungspflichtigen wie auch dem Steuerfiskus gestattet, un
bestrittene und rechtskraftig festgestellte Gegenanspriiche gegen 
Steueranspriiche aufzurechnen, auch wenn diese bei anderen Kassen 
zu entrichten sind. Kassentechnisch werden aber auch in diesem 
Fall die Bruttobetrage in Einnahme und Ausgabe je fUr sich gebucht, 
was einen nicht unerheblichen Abrechnungsverkehr der Kassen 
untereinander zur Folge hat. Zur Zeit wird von dem Aufrechnungs
verfahren jedoch so gut wie kein Gebrauch gemacht. 

c) Die Abftihrung der Uberschiisse und die Versorgung der 
behordlichen Kassen mit Betriebsmitteln. 

Die AbfUhrung der Uberschiisse und die Versorgung der Ausgabe
kassen mit Betriebsmitteln, also die Geldbewegung innerhalb des 
behordlichen Kassenapparates selbst, vollzieht sich zur Zeit nach 
dem kassentechnischen Grundsatze, daB zur Schonung der Betriebs
mittel der Reichshauptkasse die Einnahmen des Reiches moglichst 
am Orte ihres Aufkommens fUr die Ausgaben nutzbar gemacht werden. 

Soweit nun diese Dberschiisse nicht zur Ausgabe verwendet 
werden, sind sie an die Reichshauptkasse, die Sammelkasse 
aller Reichseinnahmen, abzufiihren. 

1) Das Bruttoprinzip besagt, daB Einnahmebetrage und Ausgabebetrage 
gegeneinander nicht aufgerechnet werden diirfen, sondern daB in den Kassen
buchungen· und Rechnungsbelegen die vollen Einnahmen und die vollen Aus
gaben je fUr sich zu buchen bzw. nachzuweisen sind. 
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Die AbfUhrung der Gelder geschieht allgemein durch die Lokal
kasse auf die Provinzialkasse (Oberfinanzkasse) und von dieser an 
die Reichshauptkasse. 

Die Kassen liefern ihre Barbestande im Bankgiro- oder Post
scheckwege, ihre Bankguthaben im Girowege, die Postscheckgut
haben im Postscheckwege abo Diejenigen Kassen, die kein Bank
konto besitzen, zahlen ihre Einnabmen auf das Postscbeckkonto der 
zustandigen Oberkasse, Z. B. Oberfinanzkasse, ein. Das in den Ein
nabmekassen aufkommende Bargeld wird natiirlich auf kiirzestem 
Wege der Reicbsbankstelle oder einem anderen offentlichen oder 
privaten Geldinstitut zugefiihrt. Die Uberweisung der Gesamtein
nahme von den Erhebungskassen iiber die Provinzialkassen an 
die Reichsbauptkasse kann infolge des langen Weges die Konzen
tration der gesamten Reicbseinnahmen verzogern. Die Finanzver
waltung ist daher bestrebt, die Uberweisung moglichst unmittelbar 
auf die Reichshauptkasse vornehmen zu lassen. Zur Zeit haben etwa 
500 Finanzkassen und Zollkassen die Berecbtigung, ihre Einnahmen 
unmittelbar an die Reichshauptkasse abzuliefern. 

Die Ablieferung der Uberschiisse kann weiter auch durch An
recbnung geleisteter Ausgaben (Aufrecbnung) ausgefiihrt werden. 
Entweder handelt es sich dabei um die Erledigung von Zahlungs
auftragen der Provinzialkassen an die Lokalkassen, die diese Auf
trage aus eigenen Einnahmequellen zu bestreiten haben, oder um 
Zahlungsleistungen der Einnahmekassen an Bedarfskassen anderer 
Verwaltungen. 

Die merschuBkassen haben nun die Aufgabe, die Geldversorgung 
fiir zuschuBbediirftige Reichskassen zu iibernehmen. Ist die einzelne 
Finanzkasse nicht in der Lage, die Anforderung zu decken, so wird 
der Restbedarf bei der vorgesetzten Oberfinanzkasse angefordert. 
Auch diese hat im allgemeinen nur bis zur Hohe ihres eigenen Be
standes VorschuB zu leisten. Nur wenn fUr einige Bedarfskassen die 
uneingeschrankte Belieferung von Bargeld ausdriicklich zugelassen 
worden ist, konnen die Oberfinanzkassen, die Reichsvermogenskasse, 
Legationskasse und Reichsarbeitskasse ihre Konten gegebenenfaUs 
durch griine Schecke unmittelbar aus dem Gutbaben der Reichs
hauptkasse in unbegrenzter Hohe verstarken. 

Die Berechtigung der ZuschuBkassen, sicb mit Geldmitteln zu 
versorgen, beruht urspriinglich auf dem ibnen zugefertigten Kassen
anschlag, auf Grund dessen sie im Rahmen der haushaltsmaBig zu
gewiesenen Mittel Abhebungen vornebmen konnen. Dieses Recht 
ist den Kassen der Reichshoheitsverwaltung durch die EinfUhrung 
des sogenannten Kreditbriefverfahrens beschrankt worden. Die ge
samten auf Grund des Reichshaushalts den Ressorts zuzufertigenden 
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Mittel werden zunachst seitens des Reichsfinanzministers nach MaB
gabe des jeweils zur Verfiigung stehenden Einnahmebestandes der
art rationiert, daB die einzelnen Ressorts jedesmal nur die fiir den 
Zeitraum eines Monats erforderlichen Mittel zugewiesen erhalten. 
Die Ressorts ihrerseits fertigen den ihnen unterstehenden Ver
waltungsstellen sogenannte Kreditbriefe aus, die die einzelnen fiir 
die Wirtschaftszeitabschnitte festgesetzten Summen enthalten. In 
diesen Kreditbriefen schreiben die Geldversorgungskassen die ein
zelnen bei ihnen vorgenommenen Abhebungen ab und verweigern 
weitere Auszahlungen, sobald die kreditierte Summe verbraucht ist. 
Die Kreditbriefe sind nicht als Kassenanweisungen zu werten, sondern 
sind lediglich Ausweise der empfangenden Stelle fiir die Berechtigung 
der Geldentnahme 1). 

Die Abhebungen der Bedarfskassen konnen natiirlich der Zahlung 
entsprechend entweder in bar oder durch Uberweisung der Vor
schiisse auf das Postscheck- oder Bankkonto der zuschuBbediirftigen 
Kassen vorgenommen werden. Die letztere Ubertragungsform, die 
also eine Verstarkung der Konten der ZuschuB empfangenden Kasse 
bewirkt, kann natiirlich in gewissem Grade zu unzweckmaBigen 
Zahlungen fiihren, wenn z. B. die Guthaben bei Zahlungsverzoge
rungen langere Zeit gehalten werden miissen. Deshalb kann die 
VorschuBerhebung bei den Geldversorgungskassen auch in der Weise 
erfolgen, daB die Geldversorgungskasse (Finanzkasse, Oberfinanz
kasse) die Zahlung fiir die ZuschuBkassen an den Zahlungsempfanger 
unmittelbar ausfiihrt und den verauslagten Betrag nachtraglich mit 
der ZuschuBkasse moglichst iiber die Reichshauptkasse als VorschuB 
verrechnet. 

d) Das Verhaltnis der Zahlungsformen zueinander. 
Die in den Kassen der Reichsverwaltung an Betriebsmitteln je

weils vorhandenen Geldmengen sind wiederholt ermittelt worden. 
Es befanden sich in den Kassen der Reichsfinanzverwaltung (Finanz
kassen, Zollkassen) an einem Stichtag im Dezember 1923 150 Mil
lionen Bargeld und Kontenbestande, im Dezember 1924 dagegen 
nur noch 23 Millionen_ 

1m November 1924 war das Verhaltnis zwischen baren und bar
geldlosen Einzahlungen folgendes: 

1) Das Kreditbriefverfahren solI den wirtschaftlichen Verbrauch der jeweils 
zur Verfiigung stehenden Geldmittel des Reichs gewiihrleisten. J ede Verwaltungs
stelle darf danach so viel Mittel verbrauchen bzw. von den Geldversorgungs
stellen abheben, als der ihr zugeteilte Kreditbrie£ ausweist. Damit wird ver
hindert, daB die Ressorts die ihnen durch den Haushalt bewilligten Mittel allzu 
schnell verbrauchen. 
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Bareinzahlungen . . . . . . . 
Reichsbankgiro. . . . . . 
Postgiro ......... . 
Sonstige Giroanschliisse .. 

Bei der Steuer-
verwaltung 

390f0 
190f0 
27"10 
15% 

100% 

Bel der Zollo 
verwaltung 

,66"/0 
13% 

120f0 
9"10 

100"10 

Gesanit-
durcbscbnitt 

53"1. 
16% 
19"10 
12"10 

100"10 
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Die Hundertteile beziehen sich auf die Geldsummen, nicht 
auf die Anzahl der einzelnen Zahlungsfalle. Welches Verhaltnis je
doch zwischen den baren und den bargeldlosen Zahlungsfallen besteht, 
laBt sich nicht sicher ermitteln, wird aber zur Zeit noch im Ver
haltnis von 1: 1 aller Zahlungsvorfalle angenommen werden 
konnen. Die Inanspruchnahme der bargeldlosen Zahlungsform ist in 
den einzelnen Gebieten des Reiches auBerst verschieden. So ist zu 
beobachten, daB in den siiddeutschen Landern die Barzahlungen an 
die Finanzamter verhaltnismaBig stark sind (Miinchen 610f0, Niirn
berg 50 %, Wiirzburg 51 %, Darmstadt 52 Ojo, dagegen Berlin 34 Ofo, 
Leipzig 32%, Unterelbe 32%1). 

B. Die Reformmoglichkeiten des behordlichen 
Zahlungsverkehrs und seiner Organe. 
I. Allgemeine Leitgedanken fur die Reform. 

In einem ideal geordneten Staatswesen sollte der Finanzminister 
mit voller Personal- und Verordnungsgewalt die gesamte Ausfiihrung 
des Haushaltes leiten>und durch einen eigenen Kassenapparat 
den gesamten Einnahme- und Ausgabedienst ausiiben. Die 
Entwicklung des Kassenwesens bei den Landern wie im Reiche ist 
aber den Weg zu dieser Einheit nicht gegangen. Der EinfluB der 
Finanzminister vielmehr verminderte sich bei den einzelnen Vet
waltungszweigen in dem gleichen MaBe, wie diese an Bedeutung und 
Umfang zunahmen. Die Finanzminister waren genotigt, wichtige 
ihrer Befugnisse an die einzelnen Verwaltungszweige zu iibertragen, 
und sich somit auch des Einflusses auf eine systematische und ein
heitliche Fortbildung des Kassen- und Rechnungswesens in der Ge
samtverwaltung zu begeben. Diese Tatsachen aber erschweren jetzt 
dem Reichsfinanzminister in seiner Eigenschaft als grundsatz
lichem Vorgesetzten des Reichskassen- und Rechnungs
we sen s die Fortentwicklung des gesamten reichsbehordlichen Kassen
und Rechnungswesens. AIle auf diesem Gebiete durchzufiihrenden 
Anderungen und Verbesserungen kann er gegenwartig nur im Ein
verstandnis mit den Ressorts herbeifiihren bzw. fordern 2). 

1) Ermittlung des Reichsfinanzministers. 
2) Lot z: a. a. O. S. 73. 



24 Die Reformmoglichkeiten des behordlichen Zahlungsverkehrs. 

Gerade diese Abhangigkeit und Riicksichtnahme auf andere
Ressorts ist eine del' groBten Schwierigkeiten, die sich einer grund
legenden Reform des Reichskassenwesens entgegenstellen. 

Dennoch wird del' Gedanke, dem Finanzminister EinfluB auf die 
Fortentwicklung des Reichskassen- und Rechnungswesen zu sichern, 
richtunggebend auch fiir die Reform des Kassenwesens bleiben. Del' 
Finanzminister muB stets imstande sein, die jeweilige Geschaftslage 
des Reichshaushalts, den Geldverkehr in del' gesamten Reichs
verwaltung zu iiberwachen. Die N euordnung des Kassenwesens muB 
dem Finanzminister also unbedingt die Moglichkeit bieten, auf die 
Ordnung des Kassen- und Rechnungsstandes und die Konzentration 
del' behordlichen Geldbewegung maBgebenden EinfluB zu gewinnen. 
In diesem Sinne hat auch del' Reichssparkommissar die Reform
arbeiten im Kassen- und Rechnungswesen unterstiitzt. 

Die Mangel, die sich aus del' Verselbstandigung del' Ressorts 
gegeniiber dem Finanzminister auf dem Gebiete des Kassenwesens 
ergeben haben, bestehen in del' Aufblahung des insbesondere nach 
del' Kriegszeit entstandenen Kassenappal'ates, in del' verhaltnis
maBig geringen Ausdehnung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und 
in del' noch gering en Verwendung technischer Hilfsmittel bei del' 
Ausfiihrung del' Kassenbuchungen und del' sonstigen Kassentatigkeit. 
Die Reform wird sich also in del' Richtung auf Beseitigung diesel' 
Mangel bewegen miissen. Nun liegt es jedoch in del' Natur derSache, 
daB die Form des Zahlungsverkehrs abhangig ist von del' Organisation 
des Kassenapparates, und ebenso wird del' jeweilige Aufbau eines 
Kassensystems bestimmte Formen des Zahlungsverkehrs verlangen; 
andererseits abel' ist die Verwendung maschineller Einrichtungen 
abhangig von del' Form des Zahlungsverkehrs und del' Organisation 
des Kassenapparates, und so verlangen radikale Vereinfachungen und 
Mechanisierungen eine besondere Organisation sowohl des Kassen
apparates als des Zahlungsverkehrs. Es liegt also eine gegenseitige 
Abhangigkeit del' Bestrebungen VOl', die sich auf den drei Reform
gebieten geltend machen werden. Diese Tatsachen machen es be
sonders schwierig, die geeigneten Wege vorzuzeichnen, die die Reform 
auf ihren einzelnen Etappen zu beschreiten hat, um del' Gefahr zu 
begegnen, daB die Verbesserungen auf dem einen Gebiete zweck
maBige N euerungen auf dem andern ausschlieBen. Es wird also 
notwendig sein, einen weitsichtigen Plan fiir die gesamte Reform 
aufzustellen und das Ziel del' Reform fest zu umgrenzen. Die zu er
strebende Endform des Kassenapparates ist natiirlich ein Problem, 
das verschiedene Losungen zulaBt, von denen jede wiederum auf 
verschiedenen Wegen erreicht werden kann. 

Es muB von Anfang an mit bestimmten Tatsachen gerechnet. 



Allgemeine Leitgedanken fUr die Reform. 25 

werden, die es verbieten, etwa in anderen Landern erprobte Ver
fahren unverandert zu iibernehmen. Die dem Deutschen Reiche 
eigentiimliche, voneinander getrennte Reichs- und Landerverwaltung, 
die je fiir sich einen besonderen, zum groBen Teil nur historisch 
begriindeten beh6rdlichen Kassenapparat besitzt, und die Institution 
der Reichsbank und der Reichspost als Zahlungsinstitute schreiben 
schon hier der beabsichtigten Kassenreform bestimmte Wege vor. 
Dennoch kann auch fiir die in der Deutschen Reichsverwaltung 
durchzufiihrenden Vereinfachungsbestrebungen als Vorbild das in 
der englischen und belgischen Verwaltung herrschende Kassensystem 
dienen. Das dort iibliche Verfahren stellt den vollstandigsten Fort
schritt dar, der auf diesem Gebiete je erreicht worden ist. In seinen 
Grundziigen bietet es etwa folgendes: 

Die staatliche Kassenverwaltung wird nach M6glichkeit ganz be
seitigt. Die Bank von England versieht mit ihrem Filialnetz den 
gesamten Zahlungsdienst und betatigt sich als Geldaufbewahrungs
stelle fiir die Staatsverwaltung. Der Staat zahlt fiir diese Tatigkeit 
in gewissen Fallen eine Vergiitung. 1m iibrigen erhalt er fiir seine 
Guthaben keine Zinsen, da sich die Bank von England aus der bank
maBigen Verwendung der staatlichen Guthaben selbst bezahlt macht. 
1m Interesse des Publikums miissen natiirlich auch bei diesem System 
staatliche Handkassen bestehen bleiben, die dem Verkehrsbediirfnis 
zu dienen haben. So z.o B. die Postkassen, Zollkassen, Steuerkassen 
(Kollektor) und ahnliche. Diese Stellen fiihren ihre taglichen Ein
nahmen, die sie meist in bargeldlosen Zahlungsmitteln erhalten, un
mittelbar an eine nachstgelegene Bank ab und lassen sich als Gegenwert 
einen Wechsel ausstellen. Diese Wechsel geben die amtlichen Stell en 
als Barablieferung ihrer Einnahmen unmittelbar an die Zentralstelle 
der Bank von England, womit die ganze kassenmaBige Tatigkeit 
dieser beh6rdlichen Verwaltungsstellen ersch6pft ist. Das englische 
System 0 hat also danach eine vollstandige Trennung des staatlichen 
Anweisungsdienstes vom Zahlungsdienste durchgefiihrt. 

Auf S. 27 ist der Zahlungsverkehr der englischen Staatsverwaltung 
bildlich dargestellt. 

Auf die deutschen Verhaltnisse iibertragen, wiirde dieses System 
eine Zentralkasse zur Voraussetzung haben, die mit einem geniigen
den Filialnetz ausgestattet ware. Die Reichsbank mit ihrer Organi
sation wiirde diesem Bediirfnis bei dem Umfang der Reichsverwal
tung allein nicht geniigen k6nnen. Es miiBten meines Erachtens 
entweder andere Kasseninstitute, wie etwa die Post, zur Ergan
zung hinzugezogen werden, oder die Reichsbank miiBte einen ent
sprechenden Ausbau ihrer Filialen vornehmen. Weiterhin setzt aie 
vollstandige Zentralisierung des Zahlungsdienstes eine nicht allzu 
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groLle regionale Ausdehnung der Verwaltungsgebiete voraus, die 
allerdings in der englischen Verwaltuhg besteht. Fiir das Deutsche 
Reich wiirden hier die Verhaltnisse ungiinstiger liegen, da durch 
die raumliche Ausdehnung die Transportwege zu lange Zeit in 
Anspruch nehmen. Die deutsche Reichskassenreform wird daher 
eigene Wege gehen miissen. Unter Beriicksichtigung jener histo
risch begriindeten Postulate wiirde danach das Ziel der zu er
strebenden Kassenreform in der Richtung nach dem englischen 
System, namlich nach der Zentralisierung des Ausgabe- und Ein
nahmedienstes in einer staatlichen Zentralkasse (Reichshauptkasse), 
liegen, die in erster Linie die Organe der Reichsbank und der Post 
als Zahlungsvermittlungsstellen benutzt. Es wiirde also eine scharfe 
Trennung nach Anweisungsdienst und Zahlungsdienst ahnlich dem 
englischen Vorbilde erreicht werden konnen. Ebenso wie es in 
der englischen Kassenverwaltung nicht moglich war, auf ortliche 
staatliche Handkassen zu verzichten, so werden auch in der Reichs
kassenverwaltung fiir gewisse Dienststellen Kasseneinrichtungen be
stehen bleiben miissen, die den unmittelbaren und unvermeidlichen 
Verkehr mit dem Publikum vermitteln und iiberall da notwendig 
sind, wo as sich um den geldlichen Ausgleich von Leistung und 
Gegenleistung handelt, wo also die Kasse das Entgelt fiir eine staat
liche Leistung Zug um Zug entgegennehmen muLl (Verkehrskassen). 

Nach den bisherigen Verhandlungen der Kommissionen, die diese 
Fragen priifen, zeichnen sich drei Phasen ab, in denen sich die 
Reform des Kassenwesens vollziehen wird. Zunachst wird es sich 
nur darum handeln, unter der bestehenden Ordnung Verbesserungen 
durchzufiihren, die also im allgemeinen die gegenwartige Organisation 
noch unberiihrt lassen und mehr ortlicher Natur sind. 

Der zweite Schritt ware, alle dem Endziele der Reform entgegen
stehenden gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Verwaltungs
verordnungen zu beseitigen bzw. zu andern, um eine materielle Ver
einheitlichung des Kassendienstes zu schaffen, ferner die nicht
behordlichen Bankinstitute gegebenenfalls zu zweckmaLligen Ver
anderungen und Verbesserungen ihrer Methoden zu veranlassen, um 
die im behordlichen Kassenwesen zu erstrebenden Veranderungen 
in Einklang mit ihnen zu bring en. 

Erst in der dritten Etappe wiirden mit Hilfe maschineller Ein
richtungen organisatorische Umformungen in groLlerem Stile zu er
folgen haben, die dann letzten Endes das Ziel der Reform, namlich 
die allgemeine Zentralisierung des Kassenwesens, erreichen sollen. 
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II. Die Erweiterung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. 

a) Allgemeine Bedingungen zur Erweiterung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs. 

Obgleich der Einflu13 der behordlichen Kassen auf dem Gebiete des 
Zahlungswesens unverkennbar war, haben sie sich gerade in der Forde
rung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zuriickgehaIten; das Personal 
dieser Kassen fiihIte sich durch Vorschriften und Anweisungen ge
bunden und besaB nicht immer eine ausreichende fachtechnische Aus
bildung auf diesem Gebiete. Vier Etappen lassen sich in den letzten 
50 Jahren auf dem Gebiete der Entwicklung des bargeldlosen Zahlungs
verkehrs unterscheiden, in denen ein wesentlicher Schritt vorwarts 
in der Forderung und der Verwendung moderner Zahlungsformen 
getan wurde 1). 

Den ersten AnstoB zur Ausdehnung des bargeldlosen Zahlungs
verkehrs gab die Reichsbank, als sie bei ihrer Griindung den TIber
weisungsverkehr auf das ganze Reichsgebiet ausdehnte, den zweiten 
gab die Geldkrisis 1907; sie brachte eine starke Entfaltung des Giro
und Scheckverkehrs bei den Privatgeldinstituten. Die dritte Etappe 
entstand wahrend des Krieges aus wahrungspolitischen Griinden, und 
gegenwartig scheint die Kreditnot ein Beweggrund zu sein, den bar
geldlosen Zahlungsverkehr zu fordern. Allerdings wurde die Frage 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auch bei den Behorden erwogen; 
aber erst 1907 kam es zu einem ausgedehnteren AnschluB der be
hordlichen Kassen an die Giroverbande und wahrend des Krieges 
zu der weitestgehenden Ausdehnung bargeldloser Zahlungen, selbst 
auf GehaIts- und Lohnzahlungen. Gegenwartig wird die Erweiterung 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht allein zur Milderung der 
Kreditnot, sondern vor allem zur Verbilligung des behordlichen 
Kassenbetriebes gefordert. 

Die Ausdehnung der bargeldlosen Zahlungen erfordert eine 
engere Anlehnung an die offentlichen und privaten Geldinstitute 
und fiihrt dazu, diese in immer starkerem MaBe in den Dienst des 
behordlichen Kassenwesens zu stell en. 

Die Beweggriinde, die die Privaten veranlassen, sich bei Banken 
oder sonstigen Geldinstituten Konten zu halten, und sich damit in 
den bargeldlosen Zahlungsaustausch einzuschalten, sind in der Haupt
sache dreierlei Art: erstens beabsichtigen sie Kreditgeschafte zu 
tatigen, dann die Barbestande zu sichern, also das Risiko der Geld
aufbewahrung abzuwalzen, und drittensdie VerwaItung der Barmittel 

') Hoffmann: Der EinfluB des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auf die Wirt
sehaft. Der Zahlungsverkehr Jg. 6. S. 279. 1924. 
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und die Ausfiihrung der Zahlungsgeschafte durch die Bank vor
nehmen zu lassen. Der Private ist also bestrebt, die gesamte Kassen
tatigkeit den flir diese Arbeiten berufsmaBig bestimmten Instituten 
zu iibertragen. Demgegeniiber halten die Behordenkassen Bank
konten, lediglich um den Zahlungsverkehr zu erleichtern, und weil 
sie im gewissen Grade gezwungen sind, sich den Zahlungsgewohn
heiten der "Privaten anzupassen. 

Wenn sich nun die N otwendigkeit herausstellt, auch behordlicher
seits die Zahlungsfunktionen moglichst den berufsmaBigen Geld
instituten zu iibertragen, so muB auch deren Organisation und 
regionale Ausdehnung den Fordernissen des behordlichen Ver
waltungsapparates angepaBt sein. In dieser Hinsicht jedoch reicht 
die gegenwartige Organisation der privaten und der staatlichen Geld
institute (Reichsbank und -post) noch nicht aus. SolI nun der bar
geldlose Zahlungsverkehr in wirksamer Form weiter ausgedehnt 
werden, so wird es notwendig, nicht nur bei den reichsbehordlichen 
Kassenorganen, sondern auch bei den ofl'entlichen und privaten 
Geldinstituten selbst wie beim Publikum eingelebte Gewohnheiten 
abzuandern. Dies ist indessen nur bei gutem Willen aller Be
teiligten moglich. Die Hemmungen, die bei den Behorden hinsicht
lich der Durchflihrung von N euorganisationen zu beobachten sind, 
lassen sich zweifellos auch bei den privaten Bankinstituten fest
stellen. Auch das Publikum ist nur schwer zu Anderungen seiner 
Gewohnheiten zu bestimmen. 

1. Die ReformmaBnahmen behordlicherseits. 

Was zunachst die Behorden anbelangt, so ist die Notwendigkeit, 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu fordern, in neuerer Zeit be
sonders stark hervorgetreten. 

Mit den Bestrebungen stehen jedoch eine Reihe von Vorschriften 
in Widerspruch, deren Beseitigung zunachst erreicht werden muB. 
Xach den auf S. 13 fiir die Reichsabgabenverwaltung angeflihrten Be
stimmungen iiber den Zahlungstag gelten die von den Zahlungs
pflichtigen an den Fiskus zu bewirkenden Zahlungen als erfiillt, 
wenn bei Barzahlungen der Betrag am Schalter entrichtet wird. Eben
so gilt der Scheck als Zahlungs Statt beim Eingang bei der Kasse. 
Andererseits aber erflillt der Zahlende bei Ausfiihrung einer Konto
iiberweisung seine Zahlung erst in dem Augenblick, wenn der Be
trag dem Konto der empfangenden behordlichen Kasse gutgebracht 
worden ist, im Postscheckverkehr dann, wenn der Uberweisungs
scheck beim Scheckamt eingeht. Diese Bestimmung wirkt natur
gemaB der Einschrankung des Barverkehrs entgegen; denn sie ge
staltet die Uberweisungszahlung fiir den Zahlungspflichtigen un-
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gunstiger. Wahrend der Inflationszeit ist vorubergehend die An
nahme von Schecken den Kassen der Finanzverwaltung verboten 
und dafUr die Zahlung auf Zahlkarte mit dem Zugestandnis gestattet 
worden, daB die Zahlung mit der Entrichtung des Betrages am Post
schalter als erfUllt gelte. Die ungleichartige Behandlung nicht nur 
der Barzahlung gegenuber der bargeldlosen Zahlung, sondern auch 
der einzelnen Arten der bargeldlosen Zahlungsform untereinander 
hinsichtlich der ZahlungserfUllung haben naturgemaB Gegenwirkungen 
ausgelost. In den meisten Fallen sind die Zahlungen an die behordlichen 
Kassen Bringschulden, d. h. die Behorde kann die Zahlung an einem 
bestimmten Falligkeitstermin und Ort verlangen (z. B. samtliche 
Reichsabgaben). Die behordlichen Kassen konnen daher auch die 
Zahlungsformen vorschreiben und werden hierbei die fUr sie vor
teilhafteste wahlen; andererseits sucht naturlich der Zahlungspflich
tige den fUr ihn gunstigsten Zahlungsweg. Er wird die trberweisungs
form vermeiden, wenn ihm die Scheckzahlung oder gar die Bar
zahlung geringere Kosten verursacht. Tatsachlich trug die ungleich
maJ3ige Behandlung der Zahlungserfullung (s. S. 13 f.) zur Forderung 
der Scheckzahlung an Stelle der Uberweisungszahlung bei, eine Tat
sache, die den Zahlungsverkehr fUr die Reichsverwaltung verteuerte. 
Der ZahlungserfUIlungstag muB fur aIle Zahlungsarten derselbe sein. 
Es muB daher meines Erachtens bei allen behordlichen Kassen auf 
gleichartige Behandlung aller bargeldlosen Zahlungsformen hinsicht
lich der ErfUIlung hingewirkt werden. GewiB kann die Anerkennung 
der ZahlungserfUIlung bei Erteilung des Zahlungsauftrages eines 
Kontoinhabers an seine Bank fUr den Fiskus nachteilig werden, 
wenn die betreffende Bank nicht die Gewahr fur Sicherheit und 
punktliche Erledigung bietet. Man wird zunachst gewisse Einschran
kungen machen miissen und nur solche Banken zulassen, die die not
wendige Garantie zu bieten vermogen. Bei allen anderen Banken und 
Geldinstituten konnen die trberweisungen auf Postscheckkonto er
folgen. 

Die behordlichen Kassenorganisationen stehen zwar in einem 
lebhaften Geschaftsverkehr mit den offentlichen und privaten Geld
instituten, haben aber, von der Reichspost abgesehen, ihre beacht
liche Stellung als GroBkunde noch nicht geniigend ausgeniitzt. Es 
wird vielmehr notwendig werden, aIle vorhandenen gemeinschaft
lichen Einrichtungen im Bank- und Geschaftsverkehr auch auf ihre 
Verwendbarkeit fUr den behordlichen Zahlungsverkehr zu prufen. 

Die GroBbanken benutzen bei AusfUhrung des trberweisungs
verkehrs nicht immer die Reichsbank. Durch den Konzentrations
prozeB im Bankgewerbe haben sich innerhalb der einzelnen GroB
bankorganisationen wie auch im Verkehr der GroBbanken zueinander 
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Ubertragungsformen herausgebildet, bei denen del' Geldaustausch im 
direkten Verkehr und demnach ohne Zinsverlust ausgefUhrt wird. 

So besteht neben del' Gro13organisation del' Reichsbank bekannt
lich die Bank des Berliner Kassenvereins, die fUr ihre Mitglieder 
die Einziehung von Scheckanweisungen, Rechnungen, Effekten, wie 
iiberhaupt das Inkasso von jeder beliebigen in Berlin wohnhaften 
Person ausfUhrt und die Abrechnung zwischen ihren Mitgliedern 
besorgt. Del' Bank ist ferner del' Berliner Eilavisverband angeglie
dert, dem aIle diejenigen Mitglieder angehoren, die del' Abrechnungs
stelle del' Reichsbank angeschlossen sind. Del' Verband hat den 
Zweck, eine Beschleunigung del' Zahlungsiibertragungen herbeizu
fiihren. 

Diese fiir den beschleunigten Bankverkehr geschaffenen Ein
richtungen haben sich die groBen staatlichen Kassenorganisationen 
noch nicht zunutze gemacht 1). Es bleibt demnach meines Erachtens 
zu priifen, inwieweit es del' Reichskassenorganisation moglich ist, in 
die Bankverbande als Teilnehmer einzutreten, odeI' ahnliche Zentral
organisation en innerhalb des reichsbehordlichen Kassenverbandes 
selbst auszubilden. 

Was zunachst diesen letzteren Gedanken anbelangt, so besteht 
allerdings bei den Reichsbehorden ein weitverzweigter Uberweisungs
verkehr zwischen den einzelnen Behorden aller Ressorts. Diesel' Ver
kehr lauft entweder iiber Reichsbankgirokonto odeI' Postscheckkonto 
odeI' erfolgt sogar durch Barausgleich. Es werden also bei del' Durch
fiihrung des Zahlungsausgleichs unter den Reichsbehorden selbst er
hebliche Mittel durch die bankmaBigen Ubertragungen zeitweise 
gebunden. Daher liegt del' Gedanke nahe, eine Abrechnungsorgani
sation, etwa nach dem Vorbilde del' Bank des Berliner Kassen
vereins, zu schaffen, die in die Hand del' Reichshauptkasse gelegt 
werden konnte. Wie bereits erwahnt, besteht bei del' Reichshaupt
kasse schon eine Abrechnungsstelle fUr die Heereskassen und eine 
solche fiir die Marinekassen, die die Aufgabe haben, Forderungen 
und Gegenforderungen del' Heeresdienststellen bzw. del' Marine
stationskassen buchma13ig auszugleichen, ferner auch eine Abrech
nungsstelle del' Devisenbeschaffungsstelle. Ein weiteres Vorbild fiir 
eine solche Organisation ist die Abrechnungsstelle des Vereins 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen (sog. VereinsabrechnungssteIle), 
die aIle Forderungen und Gegenforderungen del' einzelnen Eisen
bahnverwaltungen (auch del' Reichsbahndirektionen untereinander) 

') Die Postscheckamter sind jedoch Mitglieder del' Abrechnungsstellen del' 
Reichsbank. 1m Kalenderjahr 1924 wurden 891870 Postschecke und 49 040 Bank
schecke ausgetauscht im Gesamtwert von 2,06 Milliarden Mark (Geschafts
bericht tiber die Ergebnisse des Postscheckverkehrs 1924. Berlin 1925). 
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im Abrechnungswege ausgleicht. Die Abrechnungsstelle fertigt den 
Verwaltungen Ausziige aus der Abrechnung iiber die ausgeglichenen 
Einnahmen und Ausgaben zu; den Kassen obliegt daraufhin Ie dig
lich der kassenmaBige Ausgleich der Salden. Durch diese Einrich
tung wird erreicht, daB ein erheblicher Teil der zu bewegenden 
Geldbetrage nicht iiber die Bankkonten gefUhrt wird, die Zahlungen 
also geldlos geleistet werden. Ferner werden nicht unerhebliche 
Zinsen erspart. In gleicher Weise lieBe sich also auch der Zahlungs
verkehr unter den Reichsbehorden ganz allgemein durch eine zentrale 
Abrechnungsstelle leiten, wenn man sie der Reichshauptkasse an
gliederte. Ein solcher Abrechnungsverkehr wird jedoch nur dann 
wirksam sein und aIle wesentlichen Geldiibertragungen erfassen, 
wenn er moglichst weit auch auf die Lokalkassen ausgedehnt wird, 
sofern solche einen besonders lebhaften Austausch von Schul
den und Forderungen mit anderen Kassenstellen aufweisen. Auch 
konnten in diesen Abrechnungsverkehr die Kassen der Landes- und 
Kommunalverwaltungen einbezogen werden. 

Anders verhalt es sich mit dem Gedanken, die Reichskassen
organisation als Mitglied in die Spezialverbande des.Berliner Zahlungs
verkehrs einzuschalten. Dies setzt zunachst eine straffe Zentrali
sierung des behordlichen Zahlungsverkehrs iiberhaupt voraus. Die 
Reichshauptkasse, die allein fUr die Zusammenfassung des Zahlungs
verkehrs in Frage kame, besitzt augenblicklich die Eigenschaft als 
Zentralinstitut fUr den Zahlungsverkehr noch nicht. In dem MaBe 
jedoch, in welchem die Reichshauptkasse unmittelbar Kassen
geschafte in groBerem Umfange iibernehmen wird, wenn sie z. B. 
den gesamten Steuereinzug auf sich konzentriert und groBere Zah
lung en fUr die einzelnen Verwaltungszweige leistet, und wenn sie 
infolgedessen in der Lage ist, die reichsbehordlichen Kassen
geschafte auch in einem regen Verkehr mit den Zentralbankorgani
sationen zu fUhren, erst dann wird ihr AnschluB an die Abrechnungs
stelle der Reichsbank sowie auch an den Eilavisverband des Berliner 
Kassenvereins zweckmii.Big sein konnen. 

Hierbei ist auch die Frage zu erortern, ob die Einlosung del' 
zahlreichen im behordlichen Kassenbetrieb aufkommenden Bar
schecke nicht auf geeignetere Weise, als es jetzt der Fall ist, mog
lich sein wird. Der Scheck dient vornehmlich als ortliches Zahlungs
mittel und wird grundsatzlich auch nur im ortlichen Zahlungsverkehr 
zugelassen werden diirfen. Daher ist auch das Einziehungsverfahren 
ortlich zu regeln. In Berlin ist die Einziehung der Schecke, soweit 
sie bei den Kassen der Abgabenverwaltung aufkommen, einer Privat
bankstelle iibertragen, die die Schecke der zustandigen Oberfinanz
kasse nach Ablauf von 24 Stunden gutschreibt. Wenn die Reichs-
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hauptkasse Mitglied der Abrechnungsstelle der Reichsbank ist, wird 
sie auch die Verrechnung der Schecke mit den bezogenen Banken 
selbst vorzunehmen haben. Ferner wird sie als Scheckeinlosungs
stelle fiir samtliche Berliner Reichskassen tatig sein konnen. Durch 
dieses Verfahren wiirden all die bargeldlosen Zahlungen auf denkbar 
schnellste Weise in die Zentralkasse gelangen, die ihrerseits die 
Einnahmekasse entsprechend, durch einfache Buchiibertragung, er
kennen kann. Voraussetz\..og bleibt jedoch, daB nur solche Schecke 
in Zahlung genommen werden, die auf Mitglied~r der Abrechnungs
stelle gezogen sind. Wenn dk, Reichshauptkasse sich weiterhin an 
dem Scheckinkassoverkehr des Deutschen Sparkassen- und Giro
verbandes, dem 8000 Geldinstitute angehoren, beteiligt, wird sie 
auch den iibrigen Scheckanfall im gleichen Abrechnungsverfahren 
einlosen konnen. AIle Reichskassen in Berlin wiirden also die bei 
ihnen aufkommenden Schecke unverziiglich an die Reichshauptkasse 
liefern und den Gegenwert sofort als Barablieferung ordnungsmaBig 
buchen. Die Reichshauptkasse wiirde ihrerseits die Schecke bei der 
Abrechnungshandlung den bezogenen Banken iibergeben und noch 
am gleichen Tage die ttberweisung des Gegenwertes auf ihr Reichs
bankgirokonto oder ihr Bankkonto bei der betreffenden bezogenen 
Bank erhalten. Damit hat die Reichshauptkasse die Gegenwerte der 
Schecke bereits am Einlosungstage zur Verfiigung. Ahnliche Ver
fahren lassen sich auch in anderen Orten ermoglichen, wenn dort 
an Stelle der Reichshauptkasse eine andere Reichskasse, etwa die 
Oberfinanzkasse, die Einlosung der Schecke als Mitglied einer Ab
rechnungsstelle besorgt und die ttberweisung der Gegenwerte un
mittelbar auf die Reichshauptkasse vornehmen laBt. Die Abrechnung 
mit den anderen Einnahmekassen kann alsdann im internen Clearing
verkehr ausgeglichen werden. 

Auch fiir interlokale Schecke, soweit sie zugelassen werden miissen, 
lieB sich im Berliner Zahlungsverkehr ein' ahnliches Verfahren er
moglichen, wenn die Reichshauptkasse Mitglied der sog. Scheck
austauschstelle wird. In diesem Verfahren wird allerdings die Gut
schrift der Gegenwerte erst nach 4 Tagen vorgenommen. Der Fern
scheck ist aber ein MiBbrauch und ware im behordlichen Zahlungs
verkehr zu verweigern, so daB die an sich schwierige und kostspielige 
Einziehung iiberhaupt entfiele. 

Diese im vorstehenden angegebene Scheckeinlosungsform bietet· 
gegeniiber dem jetzigen Verfahren jedenfalls einen erheblichen Zins
gewinn, dE!lr um so hoher wird, je mehr der Zahlungsverkehr mit 
Schecken zunimmt. 

Eine weitere Begiinstigung zur Ausdehnung des bargeldloseIi Zah
lungsverkehrs liegt in der Entwicklung der Kassenorganisation zum 

Koch, ZahlungBverkehr. 3 
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KassengroBbetrieb, also in dem Konzentrationsstreben. Diese Ten
denz muB im allgemeinen bei allen Verbesserungen des Kassen
geschaftes erkennbar bleiben und iiberall die treibende Kraft bilden. 

2. Die Mithilfe der offentlichen und privaten 
Geldinstitute. 

In gleicher Weise wie die behordlichen Kassen werden auch die 
Geldinstitute, die offentlichen wie die privaten, eine Reihe von Ver
besserungen im Interesse der Forderung des behordlichen Zahlungs
verkehrs anstreben miissen. V orschlage 1), die fUr den Ausbau des 
behordlichen bargeldlosen Zahlungsverkehrs besonders wichtig er
scheinen, sind bereits zur allgemeinen Erorterung gestellt. In der 
Hauptsache handelt es sich hierbei 

1. "um die Verschmelzung del' Reichsbank mit den Scheckamtern 
zu einem Giroverband mit gemeinsamer, nur verrechnender Zentrale, 
die zwischen allen Konten der beiden Vermittler direkte Vber
weisungen ermoglicht"; 

2. "um den Ausbau der Scheckamter zu Bezirksabrechnungs
stell en (§ 12 des Scheckgesetzes), die es durch AnschluB aller Konten
stellen moglich machen, jeden Verrechnungsscheck auf jedem Konto 
bequem und bargeldlos abzurechnen"; 

3. ferner um die Zulassung des Annahmevermerks auf Schecken 
(§ 10 des Scheckgesetzes), damit diese einen Vollersatz fUr Bar
zahlungen bieten; 

4. um die EinfUhrung von Postverrechnungsschecken u. a. 
Die Giroiiberweisungen iiber Reichsbankgiro leiden an einer allzu 

diirftigen Kennzeichnung der Einzelbetrage, und die Privatbanken 
-behandeln oft die Benachrichtigung von der erfolgten Uberweisung 
nicht mit der in groBen behordlichen Kassen unentbehrlichen Exakt
heit. Die Verbesserung ,der Arbeitstechnik, die nicht allein in den 
behordlichen Kassen, sondern auch im Bankbetriebe notwendig ist, 
laBt es angezeigt erscheinen, in gewissem Umfang auf einzelnen 
Arbeitsgebieten gemeinsame Reformarbeiten zu leisten, was vor allem 
in bezug auf die vielen, allenthalben verschiedenen Formalien im 
Interesse des Publikums erwiinscht ware. 

3. Die Mithilfe des Zahlungspflichtigen. 

Gerade aber die Mehrzahl der Zahlungspflichtigen ist Anderungen 
althergebrachter Gewohnheiten abgeneigt und bietet f!lelten frei
willig die Hand zu Verbesserungen. Der Staat hat zwar eine Reihe 
von Machtmitteln in der Hand, das Publikum zu bestimmten, fiir 

1) Schmidt: Der nationale Zahlungsverkehr, S. 235 ff. 
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ihn vorteilhaften Zahlungsformen zu zwingen, wird aber dennoch 
der freiwilligen Mithilfe des Publikums nicht entraten konnen. Hi~r 
ist nur mit einer geschickten Propaganda ein Erfolg zu erreichen. 

Der Finanzminister hat z. B. den Finanzamtern empfohlen, bei Bar
zahlungen auf die Quittung Zettel mit folgendem W ortlaut zu kleben: 

"Sie k6nnen den Weg zum Finanzamt sparen, wenn Sie die Steuern auf das 
Konto des Finanzamtes iiberweisen lassen oder bei der 6rtlichen Postanstalt 
einzaWen ... " 

Auch die gleichzeitige Beigabe von Zahlkarten bei der Zustellung 
der Zahlungsaufforderungen, die vielfach geiibt wird, fordert die An
wendung bargeldersparender Einzahlungen. 

Am wirksamsten ware es jedoch, wenn den Zahlern die Moglich
keit der Barzahlung bei den behordlichen Kassen iiberhaupt ge
nommen wird, wenn also die behordlichen Kassen zur Annahme von 
Barzahlungen nicht mehr ermachtigt sind. 1m weitesten Umfange 
wird es moglich sein, Zahlungen an das Reich fUr Rechnung der 
Reichskassen bei allen oflentlichen und privaten Geldinstituten zu 
leisten. Es muB jedoch hierbei den Zahlenden insofern entgegen
gekommen werden, als aIle Zahlungen in dem Augenblick als recht
lich erfUllt anzusehen sind, in dem die Zahlung am Schalter der 
Post oder des privaten Geldinstitutes geleistet oder der Uberwei
sungsauftrag der Bank iibergeben worden ist. 

b) Die fur die behOrdlichen Kassen zweckmaBigsten 
Zahlungsformen. 

Wie im Abschnitt II b, S. 14, bereits dargestellt wurde, sind im 
reichsbehordlichen Zahlungsverkehr folgende Zahlungsformen iiblich: 

1. Barzahlung (Bargeld, Barscheck), 
2. bargeldersparende Zahlung (Zahlkarte, Postanweisung), 
3. bargeldlose Zahlung (Uberweisung, Verrechnungsscheck), 
4. Zahlung im Aufrechnungs- und Abrechnungsverfahren (Buch

ausgleich). 
Uber das Kostenverhaltnis der einzelnen Zahlungsarten in der 

bankmaBigen Behandlung gibt Schmidt in "Der nationale Zahlungs
verkehr" S. 141 und 192 fl. nahere Angaben. Jedoch sind die Be
rechnungen zum Teil durch die damals schon bestehende Inflation 
beeintrachtigt. 

Wenn nun fUr die behordlichen Kassenbetriebe die Frage ge
stellt ist, welche Zahlungsformen die fUr sie zweckmaBigsten und 
billigsten sind, so ist diese Frage zunachst nur vom rein betriebs
wirtschaftlichen Standpunkt aus zu beantworten. Die Grundlage des 
behordlichen Kassenwesens, sein Ausbau, seine weitere Entwicklung 
und seine Organisation in jetziger Gestalt sind bestimmt worden 

3* 
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dureh den anfangs allein herrsehenden Barzahlungsverkehr. Noeh 
iiberall bestehen die Einriehtungen zur Verwaltung und Kontrolle 
der Barmittel, und obgleieh der bargeldlose Verkehr die Barzahlungen 
immer mehr verdrangt, mussen doeh die kostspieligen Einrichtungen 
zur Annahme, Sieherung und zum Transport der Barmittel in wenig 
verringertem Umfange beibehalten werden. (Rein bargeldlose Kassen 
sind im behordliehen Zahlungsverkehr bisher nur vereinzelt einge
riehtet, z. B. Generalpostkasse.) Darin liegt eine starke Verteuerung 
des behordliehen Zahlungsverkehrs. Allerdings ist die Barzahlung, 
wenn die Kasseneinriehtungen einmal vorhanden und auch aus 
anderen Grunden notwendig sind, wenn ferner der Verkehr mit 
dem Publikum aus der Natur des Gesehaftsvorfalles heraus unver
meidlieh ist, wie etwa bei den Verkehrskassen (Zollkassen), rein 
arbeitsteehniseh betrachtet, die einfaehste und billigste Erledigung 
des Zahlungsgesehafts. Der Naehteil liegt in diesem FaIle bei dem 
Zahlenden, der genotigt ist, sieh Bargeld zu versehaffen, das natur
lieh in seinen Handen yom Zeitpunkt der Entnahme des Barbetrages 
bis zur Einzahlung bei der behordliehen Kasse nieht verzinst wird. 
Wenn nun einerseits der Barvelkehr im groBen Umfange entbehr
lieh ist, andererseits aber die kassenteehnisehen Sieherungsanlagen, 
Personal usw. erhalten bleiben muss en, sind die Kosten fUr den Bar
verkehr gegenuber den Kosten der anderen Zahlungsarten bei weitem 
die hoheren, ohne daB es notig ist, im einzelnen Bereehnungen dar
uber anzustellen, und auf die volkswirtschaftlichen Verluste hinzu
weisen, die der Bargeldverkehr in der behordliehen Kasse sonst 
noeh nach sieh zieht. 

Bei vollstandiger Absehaffung des Barverkehrs wurde sieh die 
Tatigkeit bei den behordliehen Kassen in Buchungsvorgangen er
sehopfen, die jedoeh keineswegs zahlreieher und sehwieriger sind 
als bei Barzahlungen. Es ist anzuerkennen, daB sieh die Kosten fur 
die AusfUhrung der buehungsteehnisehen Vorgange im bargeldlosen 
Verkehr bei gewissen Wertgrenzen wesentlieh verteuern. Diese Kosten
steigerung trifft aber nieht die behordliehe Kassentatigkeit, sondern 
die der vermittelnden Geldinstitute und wirkt sich bei den behord
lichen Kassen allenfalls in einer hoheren Gebuhrenzahlung an die 
privaten Geldinstitute aus. Es glflitet also die Kostenfrage in die 
allgemeine Tarifpolitik der offentliehen und privaten Geldinstitute 
uber und wird eine volkswirtsehaftliehe Frage, die hier nieht weiter 
verfolgt werden solI. Die behordliehen Kassen aber haben es nun
mehr in der Hand, die dureh Ausschaltung des Barverkehrs wesent
lieh vereinfaehte Arbeitstechnik weiterhin zu rationalisieren, und die 
zahlreichen, gleiehartigen Gesehaftsvorfalle mit Hilfe masehineller 
Einriehtungen zu verbilligen. 
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Wenn somit die bargeldlosen Zahlungsformen im reichsbehord
lichen Zahlungsverkehr betriebstechnisch die wirtschaftlichsten sind, 
bleibt zu untersuchen, welchen Einzelformen dieser Zahlungsart der 
besondere Vorzug zu geben ist. 

Von allen behordlichen Kassen wird der Scheck unter Beriick
sichtigung besonderer Sicherheitsbedingungen allgemein an Zah
lungs Statt angenommen. Da der Barscheck nur angebracht ist, wenn 
der Zahlungsempfanger kein Konto besitzt, kommt er fiir behord
liche Kassen, die samtlich Konten (von einigen Ausnahmen abge
sehen) halten, bis auf die S. 17 benannten Falle grundsatzlich nicht 
in Frage. Die im behordlichen Zahlungsverkehr iiblichen Schecke 
sind daher samtlich Verrechnungsschecke und miissen als solche 
behandelt werden. Aber auch diese sind nur berechtigt, solange eine 
Zahlung im Dberweisungswege nicht moglich ist; denn jede Scheck
zahlung bedarf der Einlosung, bevor iiber ihren Betrag verfiigt 
werden kann. Hier ist eill wesentlicher Unterschied zwischen der 
behordlichen Kasse und dem privaten Scheckzahlungsempfanger 
zu erkennen. Die behordliche Kasse gehort, auch im Rahmen des 
Ressortkassenverbandes, noch keiner Scheckabrechnungsstelle als 
Mitglied an und kann infolge ihrer besonders geregelten Geschafts
tatigkeit die Scheckbetrage nicht friiher verwerten, als diese ord
nungsmaBig ihrem Konto gutgeschrieben sind. Andere Verwendungs
arten 1) fiir Schecke sind im Gegensatz zu den Moglichkeiten bei den 
Privatempfangern und den Bankinstituten im behordlichen Zah
lungsverkehr ausgeschlossen. Trotz dieser Nachteile sind jedoch die 
Schecke als Zahlungsmittel seitens des Publikums sehr erwiinscht. 
Neben der groBen Bequemlichkeit, Zahlungen an behordliche Kassen 
damit zu leisten, liegt aber der wesentliche Vorteil der Scheck
zahlung vor der Dberweisungszahlung fiir den Einzahler darin, daB im 
Zahlungsverkehr der Finanzverwaltung die Zahlung mit Schecken 
bei deren Hingabe am Schalter als erfiillt gilt, wahrend bei Uber
weisungen dies erst der Fall ist, wenn der Betrag dem Konto der 
behordlichen Kasse gutgeschrieben wird. Das bedeutet also, daB beim 
Scheck der Zinsverlust dem Reichsfiskus, bei der Dberweisung aber 
dem Zahlungspflichtigen zufallt. Sofern die Scheckzahlung im be
sonderen Interesse des Publikums weiterhin zuzulassen sein wird, 
ist dies auch nur dann vertretbar, wenn die Einlosungsmethode fiir 
den Fiskus keine weiteren Nachteile bringt. Zur Zeit werden, wie be
reits auf S. 19 angegeben, die bei den Berliner Finanzamtern auf
kommenden Privatbankschecke insgesamt durch eine Privatbank ein
gel6st, die nach 24 Stunden den Gegenwert zur Verfiigung stellt und 

1) Z. B. Verwendung als Zahlungsmittel durch Weitergabe an einen andern 
Empfanger: ferner Verwendung im unmittelbaren Austauschverkehr. . 
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natiirlich auch Einlosungsgebiihren berechnet. Diese Kosten gehen 
zu Lasten des Reichsfiskus. Die Ubernahme solcher Mehrkosten ist aber 
nur dann zu rechtfertigen, wenn andere Zahlungswege nicht vorhanden 
sind. Solange sich also der Verrechnungsscheck durch eine einfache 
Uberweisungszahlung ersetzen liU3t, ware er abzulehnen, es sei denn, 
daB die Einlosung der Schecke etwa durch AnschluB del' reichs
behordlichen Zentralkassen an die Scheckverrechnungsstellen der 
Reichsbank oder an sonstige gemeinsame Bankorganisationen ohne 
besondere Kosten erreichbar ist. 

Die Zahlung im Uberweisungswege bleibt somit im Zahlungsver
kehr zwischen den Behordenkassen und dem Publikum die zweck
ma13igste Zahlungsform; sie notigt allerdings in vielen Fallen zu einer 
recht umstandlichen Kontenhaltung, wenn namlich die in Anspruch 
zu nehmenden Bankinstitute nicht in ausreichender "r eise an die Giro
verbande angeschlossen sind. Dieser Mangel wiirde allerdings zu einer 
Verzettelung del' jeweils verfiigbaren R~ichsguthaben fiihren. Da 
abel' die Uberweisungszahlung nicht wie im Scheckverkehr lokal ge
bunden ist, laBt sich durch Zusammenlegung ortlich getrennter Kassen
stell en auch die Zahl del' Konten stark vermindern. 

Bei den Uberweisungszahlungen ist fUr den Fiskus del' Zeitpunkt 
wichtig, zu welch em die Zahlung als erfiillt gel ten solI. Gegenwartig 
ist allgemein del' Tag del' Gutschrift, bei Postiiberweisungsschecken 
del' Eingangstag beim Scheckamt als Zahlungstag bestimmt. Aus den 
bereits auf S. 37 erlauterten Griinden wird diese Regelung nicht 
aufrechterhalten werden konnen. Es wird als Zahlungstag bei Uber
weisungen del' Tag del' Auftl'agserteilung zu bestimmen sein. In die
sem Fall tritt eine wesentliche Anderung in del' Bewertung dieses 
Zahlungsweges ein. Die Zeit yom Tage del' Auftragserteilung bis zum 
Tage del' Gutschrift geht alsdann zu Lasten des Reichsfiskus; er hat 
auBerdem noch die Aufgabe, zu priifen, ob del' Betrag in del' an
gegebenen Zeit nach del' Auftragserteilung ihm tatsachlich gutge
bracht worden ist; denn es muB im Interesse del' Finanzwirtschaft 
verhindert werden, daB die Geldinstitute die abzufUhrenden Reichs
gelder unberechtigt zuriickhalten, um ihrerseits mit diesen Mitteln 
Geldgeschafte zu machen. Die Uberweisungszahlung kann deshalb 
durch die Vel'zogerung in del' AusfUhrung des Uberweisungsauftrages 
wesentlich verteuert werden. Ich bin daher del' Ansicht, die Rege
lung im allgemeinen so zu trefi'en, daB aIle Zahlungsauftrage zur 
Ubertragung auf behordliche Konten allgemein ohne Riicksicht auf 
die Lange des Uberweisungsweges mit einem Wertstellungsdatum 
versehen werden, das etwa 2-3 Tage nach dem Datum des Uber
weisungsauftrages liegt. Diese Frist wird allgemein ausreichen, um die 
Uberweisungsauftrage fUr den Reichsfiskus unentgeltlich auszufUhren. 
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1m Zahlungsverkehr mit der Reichsbank und der Post spielt die 
Kostenfrage keine Rolle. 

Die Reichsbank hat von jeher und neuerdings auch auf Grund 
des Bankgesetzes vom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 235) die flir die Reichs
behorden anzunehmenden oder zu leistenden Zahlungen und den 
bargeldlosen Verkehr zwischen den Kassen des Reiches gebiihren
frei zu besorgen. Es entstehen also im Verkehr mit der Reichs,bank 
fiir deren hauptsachlichste Leistungen, namlich fiir die Vermittlung 
des behordlichen Zahlungsverkehrs, keine besonderen Gebiihren. Es 
sei aber zudem darauf hingewiesen, daB, soweit sich die beabsich
tigten Reformen in ihrer Auswirkung iiberblicken lassen, der Reichs
bank keine wesentliche Mehrarbeit zufallt, und daB demnach auch 
bei ihr durch die Neuordnung keine Erhohung ihrer Selbstkosten 
eintreten wird. 

AIle Gebiihren, die die Post fiir die Ausfiihrung ihrer Zahlungs
vermittlung berechnet, vereinnahmt sie als reichseigenes Institut; 
die Dberschiisse kommen dem Reich zugute, so daB aIle Gebiihren, 
die die reichsbehordlichen Kassen zu entrichten haben, lediglich als 
Dbertragung von Ausgabeposten aus einem Kapitel des Reichs
haushalts auf das andere aufgefaBt werden konnen. Auch wenn die 
Post jetzt haushaltsrechtlich als selbstandiges Institut anzusehen ist, 
so hat sie dennoch ihre Uberschiisse an das Reich abzuliefern, 
womit also die Kostenersatzleistungen anderer Reichsverwaltungs
stell en an die Post wieder dem Reichsfiskus zuflieBen 1). 

Bei allen Kostenberechnungen wird daher im Verkehr mit der 
Post und der Reichsbank die Gebiihrenfrage grundsatzlich auszu
schalten sein. 

Zusammenfassend wiirde danach iiber die fiir die behordlichen 
Kassen zweckmaBigste Zahlungsform zu sagen sein: 

Der Barzahlungsverkehr ist im allgemeinenabzulehnen. 
Die Scheckzahlungen sind zwar fiir den Zahlungspflichtigen 
bequem und die billigste Zahlungsform, verursachen aber den 
behordlichen Kassen Unkosten und waren demnach moglichst 
einzuschranken. 1m Zahlungsverkehr mit dem Publikum und den 
privaten Geldinstituten ist also die Zahlung im Dberweisungswege 
iiber Postscheck oder Bank die wirtschaftlichste; im Zahlungsverkehr 
der Behorden untereinander, also im innerdienstlichen Kassenverkehr 
dagegen nur dann, wenn keine Aufrechnung von Gegenforderungen 
jeweils moglich ist. Wie bereits auf Seite 31 naher ausgefiihrt ist, 
wird der Ausgleich von Schuld und Forderung der behordlichen 
Kassen untereinander zuerst im Wege des Buchausgleichs iiber eine 

1) tJber die bei der Post entstehende Mehrarbeit und deren Wirkung auf die 
ErhOhung der Selbstkosten vgl. die Ausfiihrungen auf S. 74ff. 
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Zentralabrechnungsstelle vorgenommen werden konnen. Diese 
Zahlungsform ist, da es sich um ein reines Clearingverfahren han
delt, fUr den inneren Kassenverkehr die zweckmaJ3igste Form. So
lange die zur Durchfiihrung eines solchen allgemeinen Buch
ausgleichs erforderliche Abrechnungsstelle noch nicht geniigend 
ausgebaut ist, bleibt auch im inneren Zahlungsverkehr der tJber
weisungsweg iiber Posts check oder Bank der geeignetste. 

Die Kosten der einzelnen Zahlungswege iiber private Geld
institute spielen fUr die Reichsverwaltung keine Rolle, da der Fiskus 
als Empfanger die Betrage kostenlos erhalt und als Zahlungspflich
tiger die Auszahlungen in der Hauptsache iiber Reichsbankgiro 
und Post leitet. Die an die Reichsbank und Post zu leistenden 
Gebiihren fUr die Vermittlung der Zahlungen sind Reichseinnahmen, 
die aus diesem Institut, obgleich es wirtschaftlich selbstandig ist, 
als Reingewinn dem Reichsfiskus letzten Endes wieder zuflie13en. 

c) Die Forderung der bargeldlosen Zahlungsform im praktischen 
Kassendienst. 

1. Einnahmedienst. 

Man wird den Einnahmedienst einer behordlichen Kasse nur 
dann im vollen Umfange bargeldlos ausfUhren konnen, wenn man 
die Empfangsstellen ihrer Eigenschaft als Kasse entkleidet und den 
Zahlungspflichtigen veranla13t, die Einzahlungen lediglich auf das 
Konto der betr. Reichsstelle bei einem privaten Geldinstitut zu 
leisten. Eine derart durchgreifende, gewisserma13en zwangsweise 
herbeigefUhrte bargeldloseZahlungsform wird sich indessen nur bei 
solchen Kassen einrichten lassen, die lediglich dem inneren behord
lichen Zahlungsverkehr dienen und nicht den Charakter sogenannter 
Verkehrskassen trag en (vgl. S. 26). 

Zu den dem reinen Verwaltungsdienst dienenden Einnahme
stellen gehoren nun als wichtigste die Kassen der Reichsabgaben
verwaltung, die Finanzkassen. Da es sich bei den Steuereinnahmen 
nicht um ein Entgelt fUr unmittelbar voraufgegangene Leistungen 
handelt, sondern um Zahlungsverpflichtungen, die einseitig auf 
Grund von Gesetzen und Tarifen zu entrichten sind, kurz um eine 
Bringschuld, wiirde allgemein die Einzahlung von Steuerbetragen 
und ahnlicher Anfiille in bargeldloser Zahlungsform erfolgen konnen, 
d. h. man wiirde bei den behordlichen Kassen den Barverkehr auf
heben, die Einzahlungen grundsatzlich unter Zuhilfenahme der fUr 
den Geldverkehr berufsmaBig tatigen Bank- und Privatkassen
organisationen vornehmen lassen und die Zufiihrung der Einnahme 
von diesen Stellen auf die empfangsherechtigte Behorde im bargeld-
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losen Vberweisungsverkehr ausfiihren konnen. In welcher Form eine 
solche zentrale Vereinnahmungsmethode, die also die Tatigkeit der 
Einziehung auf andere als behordliche Stellen iibertragt und den 
behordlichen Stell en lediglich die Abrechnung mit den Einnahme
stellen und die Vberwachung der Haushaltbuchungen iiberlaBt, im 
einzelnen durchfiihrbar ist, wird im Abschnitt C in der Erorterung 
iiber den KassengroBbetrieb dargestellt werden. 

In allen Fallen, in denen auch kiinftig im gewissen Umfange der 
Barverkehr aus der Natur der Geschaftstatigkeit heraus bestehen 
bleiben muB, wie z. B. bei den Zollkassen, den Hebestellen fiir 
Schiffahrtsabgaben (die also zu den Verkehrskassen zu rechnen sind), 
ware zu iiberlegen, auf welches MindestmaB der Barverkehr herab
gedriickt werden konnte. Zunachst laBt sich ein groBer Teil der Bar
zahlungen in bargeldlose Zahlungen umformen, wenn den Zahlungs
pflichtigen die Betrage im Augenblick der Falligkeit gestundet wiir
den und die Begleichung der gestundeten Schuldbetrage alsdann 
bargeldlos geschahe. 

Vberall da, wo also die Zahlung zunachst gestundet wird, also 
eine Begleichung der Schuld nicht unmittelbar auf die Leistung 
eintritt, ist weiterhin zu vermeiden, die Schuldbetrage bei der lokalen 
Kasse zu entrichten. Vielmehr wird der Zahlungspflichtige zu ver
anlassen sein, die Zahlung entweder bei der zustandigen Provinzial
kasse oder unmittelbar bei der Zentralkasse, namlich der Reichs
hauptkasse, vorzunehmen, sobald diese zur Verrechnung der Einzel
zahlungen mit dem notwendigen technischen Apparat ausgeriistet 
sein wird. 

Es kommt also im lokalen Zahlungsverkehr darauf an, Zahlungen, 
die ihrer Natur nach nicht anders als in bar bei den behordlichen 
Kassen zu entrichten sind, trotzdem so zu gestalten, daB sie die 
Vorteile des bargeldlosen Zahlungsverkehrs gewahren. 

1m Giiterkassendienst der Reichsbahn war eine Methode iiblich, 
die eine solche Einnahmeverrechnung in einfacher Form durch
fiihrte. Die im Eisenbahngiiterverkehr gestundeten Frachtbetrage 
wurden von bestimmten Stundungsnehmern am Tage der Falligkeit 
unmittelbar bei der Hauptkasse der betreffenden Reichsbahndirektion 
im Vberweisungswege eingezahlt. Am gleichen Falligkeitstage stellte 
die Kasse eine fiktive Quittung iiber den Stundungsbetrag aus und 
rechnete diese als geldwerten Beleg der Hauptkasse an. Durch diese 
Anrechnung hatte die betreffende Giiterkasse bei sich den Stun
dungsbetrag gedeckt. Die Hauptkasse behandelte die Quittung 
gleichfalls als Geldwert, brachte den Betrag als Barablieferung der 
Giiterkasse gut und deckte sich selbst aus dem VorschuBkonto. Auf 
diesem Konto wurde alsdann der Eingang der Stundungszahlung 
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iiberwacht. Dieses Verfahren lieB sich natiirlich nur im Verkehr mit 
solchen Zahlungspflichtigen durchflihren, die eine Gewahr flir piinkt
liche Einzahlung boten, blieb also nur auf bestimmte Stundungs
nehmer beschrankt. 

Durch diese fiktive Zahlungs- und Ablieferungsmethode kann der 
Einnahmedienst bei den Lokalkassen im wesentlichen verbessert wer
den. Diese iibertragen somit in einfacher Form die Einziehung des Be
trages, also die reine Zahlungstatigkeit, unmittelbar auf ihre Haupt
kasse und iiberlassen ihr dam it alle Arbeiten, die auch sonst mit 
dem Zahlungsdienst verbunden sind. 1m K~ssendienst der Reichs
verwaltung laBt sich diese Methode allgemein bei der Stundung von 
Zahlungsleistungen insbesondere im Zollabfertigungsdienst und 
iiberall da anwenden, wo einmalige Einnahmen entstehen, die aus 
rechnungstechnischen Griinden bei den Lokalkassen im einzelnen 
nachgewiesen werden miissen, deren tatsachliche Vereinnahmung 
aber an anderer Stelle geschehen kann. 

Neuerdings hat die Reichsbahn eine andere Form der Einziehung 
gestundeter Zahlungen (hauptsachlich Frachten) eingeflihrt. Alle 
Frachtstundungsnehmer haben obligatorisch bei der Verkehrs- und 
Kreditbank A.-G. oder deren Zweigniederlassungen im Betrage ihres 
halbmonatlichen Frachtaufkommens eine Sicherheit zu hinterlegen, 
in deren Hohe die Bank dem Stundungsnehmer ein sogenanntes 
Anweisungsheft aushandigt. Das Anweisungsheft enthalt mehrere 
Blankoanweisungen. Der Stundungsnehmer fertigt bei Zahlung 
seiner Fracht eine Anweisung in der jeweils erforderlichen Hohe 
aus und gibt die Anweisung bei der Giiterkasse in Zahlung. Die 
Anweisung hat die Bedeutung eines bestatigten Verrechnungsschecks. 
Die Giiterkasse sendet die einzelnen Anweisungen periodisch an 
die Bank oder Zweigstelle ein, die alsdann die Einziehung der Be
trage von den Frachtstundungsnehmern veranlaBt und die Betrage 
der Reichsbahn gutschreibt. 

Das Verfahren hat den V orteil, daB der Stundungsnehmer flir 
aIle seine Zahlungsverpflichtungen nur eine Sicherheit zu hinter
legen hat und die Anweisungen freiziigig bei allen Eisenbahnkassen 
verwenden kann. Auch kann er gegebenenfalls flir andere Fracht
stundungsnehmer Zahlung leisten. Die Lokalkasse (Giiterkasse) wird 
von allen Schwierigkeiten befreit, die die kassenmaBige Fiihrung zahl
reicher Stundungskonten verursacht. 

Ein ahnliches Verfahren ware auch flir die Zollkassen empfehlens
wert, bei denen die Stundung von Zollen und Verbrauchssteuern 
besonders umfangreich und umstandlich ist. Banktechnisch ware es 
durchaus moglich, auch fiir die Verrechnung der gestundeten Zoll
einnahmen die Verkehrs- und Kreditbank zu benutzen, ebenso kann 
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aber auch jede andere Privatbankorganisation mit groBerem Filial
netz herangezogen werden. Der Einnahmedienst der Zollkassen 
wiirde sich dadurch wesentlich vereinfachen. 

2. Ausgabedienst. 

Der Ausgabedienst der Reichskassen zerfallt in Personalausgaben 
und sachliche Ausgaben. 

a) Die Personalausgaben. Nach den im ReichshaushaltfUr 1925 
fUr die Zahlung der Gehalter und Lohne vorgesehenen Betragen 
werden jahrlich insgesamt 662341793 RM. an die einzelnen Zahlungs
empfanger verausgabt. Zu diesen Betragen treten die Summen, die 
aus dem allgemeinen Pensionsfonds an die Pensionare und Renten
empfanger zu entrichten sind, in Hohe von 1202220778 RM. 1ns
gesamthandelt es sich also urn einenMonatsbetragvon 155 380214 RM., 
der allmonatlich an 237844 Beamte und Arbeiter und an mehr als 
1100000 Versol'gungsberechtigte verteilt wird. 

Wenn auch, abgesehen von den Versorgungsberechtigten, die 
Aufwendungen filr die Beamten und Lohnempfanger des Reiches 
im Verhaltnis zu den Aufwendungen fUr die iibrigen bei Post und 
Eisenbahn, in den Lander- und Kommunalverwaltungen noch vor
handenen festbesoldeten Zahlungsempfanger verhaltnismaBig gering 
sind, so sind die Grundsatze fUr die Zahlung der Gebuhrnisse, die 
hier einer Erorterung unterzogen werden, dennoch gleichmaBig 
anwendbar und von gleicher Bedeutung fUr aIle Zahlungsfalle 
dieser Art. 

Fur die Auszahlung der personlichen Gebiihrnisse kommen zwei 
Formen in Frage: 

1. die Barzahlung durch eigene oder fremde Kassenorgane, 
2. die Dberweisung auf Privatkonten der Zahlungsempfanger. 
Die Barzahlung der personlichen Ausgaben. Die allgemein 

iibliche und unter den gegenwartigen hauswirtschaftlichen Verhalt
nissen beliebteste Zahlungsform ist die Barzahlung. Die Menge der Zah
lungsempfanger benotigt die ihnen monatlich zustehenden Bezuge zu 
Anfang des Monats zu groBeren Zahlungen, die eine andere Zahlungs
form als die Barzahlung nicht zweckmaBig erscheinen lassen. Die Mehr
zahl del' Zahlungsempfanger hat die bis in die 1nflationszeit hinein 
allgemein benutzten Privatkonten bei Banken und Sparkassen aus 
diesem Grunde wieder aufgegeben, da die auf Konto stehenden 
Betrage zu Geldgeschaften seitens del' Beamten und AngesteIlten 
(wie etwa zu Effektenspekulationen) ohnehin nicht mehr benutzt 
werden. 1ndessen ist die bare Auszahlung der personlichen Gebiihr
nisse volkswirtschaftlich von starkem Nachteil. Die an den einzelnen 
Zahlungsterminen vel'ausgabten Summen zerflieBen im Augenblick 
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in zahllose kleine Betrage und haben in den Taschen ihrer Emp
fanger nicht mehr die Kapitalkraft, die sie bis dahin in der Hand 
der Banken und sonstigen Geldinstitute hatten. Es kommt daher 
darauf an, die Barzahlung einzuschranken oder ganzlich zu ver
meiden, um einen moglichst groBen Teil der monatlich falligen 
Zahlungen noch eine Zeitlang in der Hand der Geldinstitute zu 
belassen. Auch fUr den Zahlungsempfanger selbst wird es immerhin 
von erzieherischem Wert sein, wenn ihm die Gebiihrnisse nicht in 
voller Hohe in die Hand gegeben werden. 

SolI die Barzahlung vermieden werden, so ist es notwendig, dem 
Zahlungsempfanger die Beziige fUr moglichst lange Zeitraume und 
somit in groBeren Summen auf Konten zu iiberweisen. Es wird 
daher die bargeldlose Auszahlung der Personalausgaben erst dann 
ernstlich in Erwagung gezogen werden konnen, wenn zur viertel
jahrlichen Gehaltszahlung zuriickgekehpt sein wird 1). Daraus ergibt 
sich, daB die bargeldlose Auszahlung der Personalausgaben nur fUr 
groBere Betrage in Frage kommt, daB demgegeniiber aIle Lohn
zahlungen, die stets fUr kiirzere Zeitraume und daher in verhaltnis
maBig kleinen Betragen gezahlt werden, in bar zur Auszahlung 
gelangen. Es werden danach alle Beamten, die kiinftig ihre Beziige 
in vierteljahrlichen Betragen erhalten, und solche Angestellten und 
Lohnempfanger, deren jeweilige Beziige mindestens so hoch sind 
wie das Vierteljahrsgehalt eines Beamten der Gruppe I, zu ver
pflichten sein, ein Bank-, Sparkassen- oder Postscheckkonto zu 
halten, auf das die Gehaltsbeziige iiberwiesen werden konnen. 

Die Pensionszahlungen, die entweder monatlich oder in viertel
jahrlichen Betragen zur Auszahlung gelangen, werden, wie das zum 
Teil schon jetzt iiblich ist, zweckmaBig durch Post-Auszahlungs
schecke an die Empfanger gezahlt. Bei der Auszahlung der Renten 
ist indessen zu unterscheiden zwischen den Rentenempfangern 
auf Grund der Zivilgesetzgebung einerseits und den Kriegsversor
gungsberechtigten anderseits. Bei ersteren laBt sich das gleiche 
Verfahren wie bei der Pensionsauszahlung anwenden. Die Beziige 
fUr die Kriegsversorgungsberechtigten dagegen gelangen an den 
Postschaltern zur Auszahlung, und zwar allgemein in bar, wenn 
nicht in besonderen Fallen Uberweisungen gewiinscht werden. Zu 
diesem Verfahren, das sich bewahrt hat, sind keine Verbesserungs
vorschlage zu machen. 

Die Lohne werden grundsatzlich bar zu zahlen sein, sofern nicht 
einzelne Lohnempfanger die Uberweisung auf ein Konto ausdriick
lich beantragen oder mit Riicksicht auf besonders hohe Lohn-

1) Die vierteljahrliche oder zweimonatliche Gehaltszahlung ist bereits durch 
Gesetz yom 25. 3. 1925 (RGBl. I S. 30) in Aussicht genommen. 
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beziige (etwa in Hohe eines Vierteljahrsgehalts der Gruppe I) die 
Uberweisung auf Konto vorgeschrieben ist. Da indessen die meisten 
Lohnzahlungen nicht in der Kasse selbst, sondern auf den Dienst
stell en zur Auszahlung gelangen, entstehen Schwierigkeiten bei der 
Aufbewahrung nicht rechtzeitig abgehobener Lohnbetrage. Man wird 
diese Restbetrage den betreffenden Lohnempfangern auf deren 
Kosten am einfachsten durch die Post zustellen. 

Es solI nicht verkannt werden, daB die vorstehend in Vorschlag 
gebrachten Verbesserungen der Zahlungsmethoden gewisse Schwierig
keiten zur Folge haben. Zunachst wird die Uberweisung aller Be
amtengehiilter an zahlreiche Banken und Kontostellen eine nicht 
unwesentliche Schreibarbeit verursachen. Man wird eine gewisse 
Beschrankung in der Zulassung der Geldinstitute beachten miissen; 
schlieBlich kann auch ein Ausweg dahin gefunden werden, daB 
grundsatzlich aIle Beamtengehalter zunachst auf Postscheck iiber
wiesen werden. Von da aus kann der einzelne Zahlungsempfanger 
alsdann eine weitere Uberweisung auf das ihm genehme Konto ver
fiigen. 

In einzelnen siiddeutschen Verwaltungen sind schon jetzt die 
Beamten gezwungen, ihr Gehalt auf Konto zu empfangen. Es wird 
auch bei der allgemeinen Regelung dieser Frage nicht ohne Druck 
auf die Beamtenschaft abgehen. 

Eine weitere Schwierigkeit entsteht dadurch, daB die aktiven Be
amten meist genotigt sein werden, die Abhebung von ihren Konten 
im Laufe des Monats wahrend der Dienststunden vorzunehmen. 

Urn hier unnotige Entfernungen aus den Dienstgebauden zu 
vermeiden, sind s. Z. die sogenannten Beamtenschecke zugelassen 
worden. Nach diesem Verfahren kann jeder Beamte die aus sei
nem Privatkonto zu entnehmenden Betrage gegen Hingabe seines 
Schecks bei der Kasse seiner Dienststelle abheben, die alsdann 
ihrerseits den Scheck bei der bezogenen Bank honorieren laBt. 
Durch diese Zahlungsform wird der Reichsfiskus gezwungen, einen 
groBen Teil der Beamtenbeziige fUr einige Tage nochmals vorschuB
weise zu zahlen. Dieses auBerst unwirtschaftliche Verfahren wird, 
soweit es nicht schon allgemein abgeschafft ist, kiinftig beseitigt 
werden miissen. Bei einigen Verwaltungsstellen, so z. B. bei den 
Reichsbahndirektionen und der Hauptverwaltung der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft, haben die Spar- und Darlehnskassen der 
Eisenbahnbediensteten und die Verkehrsbank fUr diejenigen Be
diensteten, die bei ihnen ein Konto unterhalten, in den Verwaltungs
gebauden besondere Zahlstellen eingerichtet, in denen zu bestimm
ten Tageszeiten in einfachster Form von den Kontoinhabern Be
trage entnommen werden konnen. Ahnliche Einrichtungen empfehlen 
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sich fiir Verwaltungsstellen mit groEem Personalbestand, sofern be
sondere Spar- und Darlehnskassen bestehen. 

fJ) Die sachlichen A usgab en. Die bei den behordlichen Kassen 
zu leistenden sachlichen Ausgaben sind dreierlei Art. Einmal handelt 
es sich urn die Bezahlung von Kostenrechnungen, die auf Grund 
von Leistungen und Lieferungen entstehen, zweitens kommt Riick
zahlung von zuviel gezahlten Betragen, z. B. von Steuerbetragen, 
hinterlegten Betragen u. dgl. in Frage, und drittens sind kleinere 
Betrage fiir die Bezahlung der taglichen Geschaftsbediirfnisse aus
zugeben. Was die erstere Art der Zahlungsleistungen anbetrifft, 
so handelt es sich hier zumeist urn groEere Betrage, die an solche 
Empfanger gehen, die fast durchweg Bank- oder Postscheckkon
ten besitzen. Es wird daher die Leistung an solche Zahlungsemp
fanger grundsatzlich bargeldlos ausgefiihrt werden konnen. AIle 
Lieferer und Arbeitsleistenden werden daher bei der Vergebung 
der Auftrage ohne wei teres vertraglich zu verpflichten sein, die 
geldIiche Gegenleistung im bargeldlosen Wege durch Dberweisung 
auf Konto entgegenzunehmen. Ebenso werden die Riickzahlungen 
zuviel gezahlter Betrage in gleicher Weise entweder auf Konto 
oder durch Auszahlungsscheck im Postscheckverfahren dem Zah
lungsempfanger kostenlos zugestellt werden konnen. Anders verhalt 
es sich allerdings mit der Bezahlung der kleineren Geschaftsbediirf
nisse. Da es sich in diesem Fall jedoch nur urn kleinere Betrage 
handelt, waren sie grundsatzlich aus dem jeder Dienststelle zuge
wiesenen HandvorschuI3 zu entrichten, und der Verbrauch dieser 
Mittel der zustandigen rechnungslegenden Kasse in einfacher Form 
nachzuweisen. 

3. Die Versorgung der Kasse und Dienststellen 
mit Bet r i e b s mit tel n. 

In den beiden vorangehenden Abschnitten sind die Wege naher 
beschrieben, die zu einer Verbesserung del' Zahlungsmethoden im 
Einnahme- undAusgabegeschaft, also im Zahlungsverkehr mit den Zah
lungspflichtigen und Zahlungsempfangern, fiihren wiirden. Es ist 
nun weiterhin zu untersuchen, in welcher Form der inn ere Zahlungs
verkehr, also der Geldaustausch der neben- und iibergeordneten 
Kassen untereinander, in zweckmaEiger Weise gestaltet werden kann. 

a) Allgemeines. Das in der Reichsverwaltung im weitesten Urn
fang zur Zeit noch dezentralisierte Auszahlungsgeschaft bedingt eine 
lebhafte Bewegung von Zahlungsmitteln innerhalb des behordlichen 
Kassenapparates. Der kassentechnische Grundsatz, daE die ortlichen 
Einnahmen sofort zur Begleichung der Ausgaben zu verwenden 
sind, ist zwar naheliegend und yom wirtschaftlichen Standpunkte 
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aus betrachtet auch zweckmaJ3ig, er ist aber nur da vertretbar, wo 
aus laufenden Einnahmen auch stan dig laufende Ausgaben gedeckt 
werden konnen. In allen anderen Fallen, wo zur Bestreitung von 
Ausgaben Einnahmebetrage erst angesammelt werden mussen, ist 
das Verfahren von vornherein unwirtschaftlich und unzweckmaJ3ig. 
Abgesehen von den bei den einzelnen Dienststellen zu haltenden 
Handvorschussen zur Bestreitung der laufenden kleineren Geschafts
bedurfnisse muJ3 es selbst fUr die kleinsten Kassen als Grundsatz 
gelten, allen Geldvorrat niemals bei der Kasse selbst, sondern bei 
den beruflichen Geldinstituten niederzulegen, d. h. aIle Einnahmen 
muss en unverzuglich zur Ablieferung gelangen. Nun kommt es 
allerdings auf die fUr die einzelnen Kassen bestehenden Bankver
bindungen an, ob der Weg des baren Geldes zur Zentrale und der 
Weg umgekehrt von der Zentralkasse zur zahlenden Kasse derart 
lang ist, daJ3 die Ansammlung von Geldbetragen wahrend mehrerer 
Tage als wirtschaftlich angesprochen werden kann. Wenn auch in 
diesem Fall ein geringer geldlicher Vol'teil fUr die Verwaltung er
rechnet werden sollte, so ist andererseits yom wahrungs- und kredit
politischen Standpunkt aus betrachtet jede Zufuhrung von Bar
mitteln zu den offentlichen oder privaten Geldinstituten von volks
wirtschaftlichem Vorteil. Da die Reichsverwaltung an solchen Er
wagungen nicht vorubergehen darf, und im allgemeinen die wirt
schaftlichen und wahrungspolitischen Belange vor einzelne kleinere 
geldliche Vorteile stellen muJ3, wird es grundsatzlich richtig sein, 
jede Sammlung von Barbetragen in den behordlichen Kassen zu 
vermeiden, und den Bedarf an Geldmitteln von Fall zu Fall stets 
bei den beruflichen Geldinstituten unmittelbar zu decken. 

Die Geldversorgung der behordlichen Kassen wird also grund
satzlich unmittelbar aus der Reichsbank und im gewissen Umfange 
da, wo es die ortlichen Verhaltnisse gebieten, aus Privatbanken und 
durch die Post erfolgen muss en. Es ist nun die Frage, in welcher 
Form die Uberweisung dieser Betrage aus der Zentralkasse (del' 
Reichshauptkasse) den Bedarfsstellen zugefUhrt werden solI, in wel
chem Umfange die Oberkassen bei diesem Verfahren mitwirken, und 
in welcher Weise sie zur Vereinfachung und Verkurzung der Zah
lungswege ausgeschaltet werden konnen. 

(3) Die einzelnen Ubertragungsmethoden. Bei derZuweisung 
von Betriebsmitteln ist zu unterscheiden zwischen solchen, die zur 
Verstarkung der Konten der einzelnen Zahlung leistenden Kassen 
dienen und solchen "Uberweisungen, die den ol'tlichen Zahlungs
stell en zur Auszahlung in bar zugewiesen werden mussen. 

1m ersteren FaIle wird die Verstarkung der Konten entweder 
unmittelbar durch grune Schecke aus dem Guthaben der Reichs-
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hauptkasse bei der Reichsbank und deren Filialen vorgenommen 
werden konnen. Da jedoch ein gro.l3er Teil der zahlenden Kassen 
nicht unmittelbar durch Ausfertigung griiner Schecke die eigenen 
Konten verstarken kann, wird die vorgesetzte Oberkasse die Konten 
der Lokalkassen aus eigenen Mitteln durch Uberweisung auffiillen. 
Durch diese Methode werden nicht unbetrachtliche Geldmengen 
oft mehrere Tage durch den Uberweisungsweg gebunden. 

Es ist daher richtiger, samtliche Kassen, die Zahlungsgeschafte 
vornehmen miissen, grundsatzlich dem griinen Scheckverfahren an
zuschlie.l3en, d. h. die Genehmigung zu erteilen, die eigenen Be
stande unmittelbar aus dem Konto der Reichshauptkasse zu ver
starken. Selbstverstandlich mu.13 die Anzahl der mit dieser Berech
tigung ausgestatteten Kassen auf solche beschrankt bleiben, bei 
denen ein Mi.l3brauch der Mittelbeschaffung ausgeschlossen ist. Es 
kann deshalb diese Regelung nur in Verbindung mit der Zentrali
sierung der Zahlungstatigkeit bei bestimmten rechnunglegenden 
Kassen durchgefUhrt werden. Obgleich die Organisation der Reichs
bank mit ihren 445 Zweiganstalten fast an allen Sitzen der Reichs
behorden vertreten ist, kann doch im einzelnen die raumliche Ent
fernung es geraten erscheinen lassen, Privatbanken sowohl zur Ab
lieferung der Barbetrage auf die Reichsbank als auch zur Ent
nahme von Vorschiissen heranzuziehen. Sofern hierdurch besondere 
V orteile fUr die behordliche Kassenverwaltung entstehen, wird gegen 
diese Methode nichts einzuwenden sein. Auch hier kommt es darauf 
an, die aus den reichsbehordlichen Kassen flie.l3enden Guthaben iiber 
die Kasse der Privatbanken und der Reichsbank zur Reichshaupt
kasse zu lei ten, urn die Gelder so moglichst in der Hand der berufs
maBigen Geldinstitute zu belassen. 

Als zweite Geldversorgung fUr die reichsbehordlichen Dienst
stell en wird kiinftig die Post in weit gro.l3erem Umfange herange
zogen werden miissen, als das bisher der Fall war. Zur Zeit (Marz 1925) 
flie.l3en auf dem Postscheckkonto der Reichshauptkasse mehr Gelder 
zusammen, als die Reichshauptkasse regelma.l3ig zur AusfUhrung 
ihrer Postscheckiiberweisungen bedarf. Es sind deshalb stets gro.l3ere 
Ubertragungen auf das Reichsbankgirokonto notig. Wenn auch die 
an die Post zu zahlenden Gebiihren keine wirklichen Ausgaben fUr 
den Reichsfiskus darstellen (vgl. S. 75), so werden sich, weniger 
zur Ersparung der Ubertragungsgebiihren als vielmehr zum Zwecke 
eines vereinfachten Geldumlaufes, doch Wege finden lassen, die 
ein Anwachsen der Postscheckguthaben der Reichshauptkasse stark 
einschranken. 

Zunachst sei daran erinnert, da.13 die Postkassen den gro.l3ten 
Teil der Versorgungsgebiihrnisse im Auftrage der Versorgungskassen 
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zahlen. Die Gelder hierzu erhli1t in vielen Fallen die Versorgungs
kasse von den Finanz- und Oberfinanzkassen. Sie lassen sich die 
Betrage auf ihre Bank - odeI' Postscheckkonten iiberweisen. Aus 
diesen Konten zahlen die Versorgungskassen alsdann an die Post
kasse die verauslagten Betrage zuriick. Die Geldversorgung iiber 
die Finanz- und Oberfinanzkassen ist an sich schon umstandlich; 
deshalb erscheint es besonders unzweckmaBig, die den Postkassen 
zu ersetzenden Betrage auf demselben Wege diesen zuzufiihren. 
Wenn die Post bereits im Besitz von Reichsgeldern ist, anderseits 
Gelder in gr6Berem Umfange den Reichsdienststellen kreditiert, so 
ist es zweckmaBig, den Zahlungsausgleich in einer geeigneteren 
Form durch gegenseitige Aufrechnung herbeizufiihren. Zum min
desten IaBt sich die Forderung der Post gegen die Versorgungs
kassen in einfacher Weise auf dem Postscheckkonto der Reichs
hauptkasse ausgleichen, das ohnehin iiber h6here Betrage verfiigt, 
wahrend die Reichshauptkasse ihrerseits die Vorschiisse mit der 
Reichsarbeitskasse odeI' unmittelbar mit den Versorgungskassen ver
rechnet. 

Zur Geldversorgung del' kleinen und kleinsten Dienststellen, die 
stan dig einen geringeren Bestand an Barmitteln halten werden, und 
die periodisch Gehalter und L6hne zu zahlen haben, reichen natiirlich 
die Zahlstellen del' Reichsbank nicht aus. Schon deswegen nicht, 
weil es nach den iiblichen Methoden nicht m6glich ist, die kleineren 
Dienststellen, die keine Kasseneinrichtungen besitzen, unmittelbar 
aus den Kassen der Reichsbankstellen zu versorgen. Fiir diese Dienst
stell en ist, wenn man Bargeldsendungen vermeiden will, die einzig 
mogliche und praktische Versorgungsquelle die Post. 

Nach den bisherigen Methoden ware die Geldversorgung diesel' 
Dienststellen mit Hilfe del' Post nul' insofern durchfiihrbar, als die 
zustandige Lokalkasse den Bedarfsstellen die Barmittel durch Aus
zahlungsschecke bar auszahlen lieBe, odeI' die Bedarfsstellen mit 
einem Postscheckkonto auszuriisten waren, aus dem sie ihren Be
darf an Geldmitteln durch Barabhebung zu decken hatten. Es ware 
in dies em FaIle Sache del' versorgenden Lokalkasse, diese zahl
reichen Postscheckkonten stets ausreichend zu unterhalten. 

Eine solche Zahlungsmethode wiirde indessen im Widerspruch 
stehen mit den Bestrebungen, die dahin gehen, gerade die Konten
hal tung del' behordlichen Kassen und Dienststellen auf das not
wendigste MindestmaB zu beschranken. Es ist daher im Zusammen
hange mit del' Versorgung del' kleinen und kleinsten Dienststellen, 
also derjenigen Stell en, die keine Kasseneinrichtungen mehr besitzen 
und lediglich als Zahlstellen anzusehen sind, eine besondere Organi
sation zu schaffen, die gewissermaBen als Erganzung neben del' 

Koch, Zahlungsverkehr. 4 
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Organisation der Reichsbank einzurichten ware und lediglich der 
Bargeldversorgung zu dienen hatte. 

Die Organisation ware in folgender Weise zu denken: 
Die einzelnen Dienststellen sind einer rechnungslegenden Kasse 

angeschlossen, in deren Auftrage also die Dienststellen die Gehalter, 
Lohne und sonstigen Gebiihrnisse zu zahlen haben, und mit der 
sie ihre Vorschiisse zur Bestreitung der kleineren Geschaftsbediirf
nisse abzurechnen haben. Die fUr diese Auftragszahlungen be
notigten Mittel entnimmt die Dienststelle gegen Vorlage eines be
sonderen farbigen Schecks, den sie selbst im Auftrage der zustan
digen Lokalkasse ausfertigt, unmittelbar aus dem Postscheckkonto 
der Reichshauptkasse bei dem fUr die Dienststelle zustandigen Post
amt. Das Postamt zahlt bei Sicht den Betrag in bar und gibt den 
Scheck zur Gutschrift auf das Postscheckkonto der Generalpostkasse 
an das zustandige Postscheckamt. Dieses belastet das Postscheck
konto der Reichshauptkasse. Der Zahlungsausgleich zwischen der 
Lokalkasse und der Reichshauptkasse wird durch Buchausgleich 1) 
zwischen den Konten der Lokal- und Provinzialkassen bei der Reichs
hauptkasse selbst durchgefUhrt. 

Die Schwierigkeit des Verfahrens liegt aber in der Neuheit des 
Abhebungsmodus, der dem sogenannten griinen Scheckverfahren 
ahnlich ist. Hier wie dort verfiigt ein anderer als der Kontoinhaber 
iiber das Kontoguthaben. Die nicht zu verkennende Gefahr von 
Veruntreuungen und tlberschreitungen in der Abhebung kann durch 
die Beibehaltung des sogenannten Kreditbriefverfahrens vermieden 
werden. Wenn del' abhebenden Stelle durch besondere Anweisung 
die Hohe ihres Bedarfes rationiert wird, konnen ungewohnlich hohe 
Veruntreuungen natiirlich nicht eintreten. Da die einzelne Dienst
stelle den Abhebungsscheck im Auftrage ihrer zustandigen Lokal
kasse oder Oberkasse ausfertigt oder diesen Scheck ausgefertigt 
von del' Kasse erhalt, hat die Reichshauptkasse lediglich mit diesen 
zustandigen Kassen zu verrechnen. Die Reichshauptkasse wird also 
nul' mit den ihr angeschlossenen Lokal- odeI' Oberkassen zu ver
kehren haben. Del' Vorteil des Verfahrens liegt darin, daB alle Post
scheckkonten der Dienststellen fortfallen. Die Dienststellen unter
halten hochstenfalls Biirokassen und arbeiten mit Handvorschiissen. 

III. Vereinfacbung des Aufbaues des Kassenapparates 
der Reicbsverwaltung. 

Wie bereits in dem allgemeinen Leitgedanken zur Kassenreform 
(S. 23£) ausgefUhrt wurde, ist die Vereinfachung des Kassenapparates,. 

1) Vgl. S. 31 und 39£. 
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also seine Zuriickfiihrung auf das geringste Mall von Kassenstellen, 
unmittelbar abhangig von dem Grad der Ausdehnung, den der bar
geldlose Zahlungsverkehr jeweils erreicht hat. Die Vorschlage, die 
im vorangehenden Abschnitt iiber die Erweiterungsmoglichkeiten 
der bargeldlosen Zahlungsform im behordlichen Zahlungsverkehr 
gemacht worden sind, zielen auf eine zentral gerichtete, geldlose 
Abwicklung des Zahlungsgeschaftes hin und beriihren demnach auch 
die Struktur des Kassenapparates, indem sie letzten Endes auch den 
Umfang seiner Vereinfachung bestimmen. 

1. J e mehr das Bargeld aus den Kassen verschwindet und die 
Zahlungsformen sich den bargeldersparenden und bargeldlosen 
Methoden anpassen, um so weitgreifender kann die Zusammenlegung 
der Kassen zu Zentralen als Trager des Zahlungsverkehrs durch
gefUhrt werden. Nun ist allerdings nicht allein die Form des 
Zahlungsverkehrs fUr die Organisation des Kassenapparates maB
gebend, vielmehr bestimmt auch die Form der Rechnungslegung 
den Aufbau und die Zusammenfassung der einzelnen Kassen; denn 
nicht allein die AusfUhrung des Zahlungsgeschaftes, sondern auch 
der Nachweis der Verwendung der Kassenbetriebsmittel ist nach 
dem kameralistischen System die Aufgabe der Kassenstellen. 

Wieweit aber eine Zentralisation des Kassenbetriebes moglich 
ist, zeigt das Kassensystem der englischen Staatsverwaltung. Dort 
ist, wie bereits auf S. 25 f. naher dargelegt, eine vollige Trennung 
des Zahlungsverkehrs von der Mittelverwaltung und der Anweisungs
tatigkeit durchgefiihrt; es ist gewissermaBen der Zahlungsverkehr 
entstaatlicht und auf die Bank von England und ihre Filialen iiber
gegangen. 

In Deutschland liegen nun die Verhaltnisse wesentlich anders, 
so daB das englische Kassensystem nicht ohne weiteres auf die 
deutsche Reichsverwaltung iibertragen werden kann. Die partiku
laristische Entwicklung der deutschen Staatsverwaltung ist auch be
stimmend fiir die Kassenorganisation der Reichsverwaltung gewo~den. 
Zudem fehlen die fur solch strafie Zentralisation notwendigen Vor
aussetzungen, namlich die weitestgehende Entwicklung bargeldloser 
Zahlungsformen, noch in einem MaBe, daB eine zentralistische Organi
sation des Zahlungsverkehrs nur in allmahlicher Entwicklung erreicht 
werden kann. 

Zwar hatte die Reichsbank nach § 22 des Bankgesetzes vom 
17.3. 1875 die Pflicht, die Kassengeschafte des Reichs und unter 
Umstanden auch die der Lander zu iibernehmen; und Breit schrieb 
in seinem Kommentar zu § 22 des Bankgesetzes vom 1. 6. 1901: 

"Zweifellos wird die Zukunft mehr und mehr eine vollstandige tJbertragung 
der gesamten Kassengeschafte auf die Reichsbank bringen. Die deutsche Reichs-

4'" 
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bank ist berufen, in gleicher Weise zum Kassierer des Deutschen Reiches zu 
werden, wie dies die Bank von England fiir England ist. Der gegenwartige 
Zustand erscheint sowohl in volkswirtschaftlicher als in technischer Hinsicht 
unvollkommen. Das Endziel der Entwicklung mu/3 darauf geriehtet sein, die 
gro/3e Masse der fiir Reehnung des Reiches eingehenden Gelder in die Kassen 
der Reichsbank zu leiten und gleichzeitig das gesamte Rechnungswesen auf 
eine einheitliche, yom alten biirokratischen Zopf befreite Grundlage zu stellen." 

Diese fiir die Entwicklung des Reichskassenwesens ausgesproche
nen Hoffnungen haben sich jedoch nicht erfiillt. Die Reichsbank 
hat weder die Absicht, noch besitzt sie die Organisation, die not
wendigen Funktionen des behordlichen Zahlungsverkehrs in groBerem 
Umfange zu iibernehmen. Es bleibt daher im Hinblick auf die Ent
wicklung des Kassenwesens in Deutschland nichts anderes iibrig, 
als eine geeignete Arbeitsteilung zwischen den vorhandenen be
hordlichen Kassenapparaten einerseits und Post, Banken und sonstigen 
Geldinstituten andererseits durchzufiihren. Die letzteren Institute 
werden also lediglich zur Zahlungsvermittlung herangezogen werden, 
wahrend die eigentliche Kassenfiihrung nach wie vor einer behord
lichen Kassenorganisation obliegt, die allerdings in moglichst ein
fachem Aufbau ihren Aufgaben gerecht zu werden hatte. 

Wie aus dem Uberblick iiber die Organisation des gesamten 
Reichskassenapparates (S. 11) zu ersehen ist, entbehrt das Ganze 
eines einheitlichen Aufbaues. Man erkennt die selbstandige Ent
wicklung der neueren Kassenorganisation (Reichsarbeitsministerium, 
Reichsverkehrsministerium usw.) und das Bestreben, sich moglichst 
unabhangig von der Zentralkasseninstanz, der Reichshauptkasse, zu 
halten. Durch die Zersplitterung des Apparates leidet natiirlich der 
Ausbau und die Vervollstandigung der fiskalischen Kasseneinheit. J e 
zahlreicher di,e Kassenstellen, um so langsamer ist der Zu
strom der Einnahmen zur Reichshauptkasse, dem zentralen 
Sammelbecken des gesamten Reichsguthabens, um so groBer wird auch 
die Menge Geld, die in den zahlreichen Ausgabekassen als Betriebs
mittel gehalten werden muB. Die Reform des Kassenapparates 
muD also darauf gerichtet sein, dasPrinzip der fiskalischen 
Kasseneinheit durchzusetzen, und die Zahl der Kassen 
selbst auf das Notwendigste zu verringern. 

Der erste Schritt in dieser Richtung ist die Beseitigung der 
Kassen der obersten Reichsbehorden, die zum Teil auch die 
Rechnungslegung und die Abrechnung zwischen der Reichshauptkasse 
und den ihnen nachgeordneten Dienststellen vermitteln. Die jetzt 
den zentralen Ressortkassen obliegenden Buchhaltereigeschafte 
waren der Reichshauptkasse zu iibertragen, wie dies bereits vor dem 
Jahre 1920 der Fall war. DaB die Notwendigkeit zur Beibehaltung 
der zentralen Ressortkassen nicht besteht und mehr als eine Folge 
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des sogenannten Ressortpatriotismus zu werten ist, ergibt sieh ohne 
weiteres aus der Tatsache, da13 die weitaus gro13eren Verwaltungs
zweige, namlich die Reichsfinanzverwaltung und die Heeresverwaltung, 
solche Zentralkassen nicht besitzen und vielmehr deren Tatigkeit 
del' Reichshauptkasse iibertragen haben. Auf diese Weise wiirden die 
Legationskasse, die Reiehsarbeitskasse und die Kasse des Reiehs
verkehrsministeriums zu einfaehen Amtskassen oder auch Biirokassen 
gemacht werden. AIle die buehungsteehnisehen Sehwierigkeiten, die 
zunaehst dabei auftreten wiirden, konnen durch neue Buehungs
und Abrechnungsmethoden behoben werden. Doeh solI diese Frage 
nieht we iter besproehen werden, da sie den Zahlungsverkehr, der 
hier zur Erorterung steht, nieht unmittelbar beriihrt. 

Fiir die Kassen der obersten Reiehsbehorden ohne nachgeordnete 
Kassen und die Kassen der Reiehsmittelbehorden, soweit sie selb
standig Reehnung legen, liegt im allgemeinen aueh kein Anla13 zur 
Selbstandigkeit vor. Die BuchfUhrung und Reehnungslegung wird 
ohne Sehwierigkeiten auf die Reiehshauptkasse iibertragen werden 
konnen. Aueh hier wird dureh eine geeignete BuehfUhrungs- und 
Reehnungslegungsmethode die zentrale Aufarbeitung wesentlieh ver
einfaeht werden konnen. All diese Kassen, die durehweg dem Be
diirfnis einzelner Behorden dienen, konnen in einfaehe Biirokassen 
verwandelt werden, die, mit einem Handvorsehu13 ausgeriistet, als 
Zahlstellen der Reiehshauptkasse die kleinen ortliehen Zahlungs
gesehafte erledigen. 

Mit Wirkung vom 1. 4. 1925 ab hat der Reichsfinanzminister be
reits eine Regelung in vorstehendem Sinne zunachst fUr die am Sitze 
der Reichshauptkasse vorhandenen Kassen der obersten Reichsbe
horden ohne nachgeordnete Kassen und fiir die Kassen der Reichs
mittelbehorden getroffen. Es ist zunachst hinsichtlich der Rechnungs
legung der Zustand wieder hergestellt worden, wie er VOl' dem Jahre 
1920 bestand. Mit Ausnahme del' Legationskasse und del' Kassen des 
R.Arb.M. u. R.Verk.M. geht die Rechnungslegung und damit auch die 
ihr dienende Buchhaltungstatigkeit aller in Berlin ansassigen Amts
kassen der Reichsverwaltung auf die Reichshauptkasse liber. Die 
Amtskassen werden damit lediglich zu Zahlstellen del' Reichshaupt
kasse umgeformt und erhalten von dieser einen Handvorschu13, dessen 
Hohe je naeh dem Bedarf dieser Zahlstelle im Benehmen mit dem 
Finanzminister festgesetzt wird. Die Zahlstellen fiihren ein einfaches 
Kassentagebuch, in welchem die Einnahmen und die Ausgaben kurz 
registriert werden. In bestimmten Zeitabschnitten liefern sie die ge
zahlten Ausgabebelege mit einfachen, nach den Titeln des Haushalts
planes getrennten Zusammenstellungen an die Reichshauptkasse 
zuriick. Zahlungen tiber 200 M. werden kiinftig grundsatzlich un-
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mittelbar auf die Reichshauptkasse angewiesen und von dieser ge
zahlt. Entbehrliche, den HandvorschuB iibersteigende Barmittel hat 
die Zahlstelle unverziiglich an die Reichshauptkasse abzu£iihren. In 
gewissen Fallen konnen die Zahlstellen auch ein Postscheckkonto 
£iihren. 

Wenn den Kassen die Rechnungslegung genommen wird, sinkt 
ihre Bedeutung auf die der Lokal- und Biirokassen ·herab. Die kassen
technische Tatigkeit dieser darf aber alsdann nicht iiber ein gewisses 
MaB hinausgehen; sie muB vielmehr beschrankt bleiben auf die Zah
lung der personlichen Ausgaben, die kleineren Betrage £iir sachliche 
Ausgaben und auf die Verwaltung eines Handvorschusses, aus dem 
die notwendigsten Ausgaben bestritten werden. Je nach dem Um
fange dieser Tatigkeit wird die Abrechnung mit der Zentralkasse, 
der Reichshauptkasse, so zu gestalten sein, daB das Rechnungswerk 
als vorbereitende Arbeit £iir die eigentliche Rechnungslegung selbst 
benutzt werden kann. 

2. Von weitaus groBerer Bedeutung £iir die Vereinfachung des 
Kassenbetriebes sind die Lokalkassen. In der Reichsverwaltung be
stehen insgesamt etwa 3000 Lokalkassen und eine groBe Zahl von 
Hil£skassen und Tochterkassen. Die Hauptaufgabe dieser Kassen ist 
die ortliche Aus£iihrung des Zahlungsverkehrs, also solcher Funk
tionen, die auch die berufsmaBigen Kasseninstitute (Post, Bank, Spar
kassen) auszu£iihren zur Aufgabe haben. Nun ist, wie bereits er
wahnP), ein Unterschied zwischen den sog. Verkehrskassen (Zoll
kassen, Kanalkassen) und den reinen Verwaltungskassen (Finanz
kassen, Versorgungskassen, Heereskassen) zu machen. Die Verringe
rung der Zahl der ersteren richtet sich nach dem MaB des Arbeits
anfalls und nach den ortlichen Bediirfnissen und ist eine Frage der 
ZweckmaBigkeit. Die Verringerung der Anzahl der lokalen Verwal
tungskassen dagegen ist eine Frage der Organisation des Zahlungs
verkehrs. In dem MaBe, in dem es moglich ist, die Zahlungsfunk
tionen auf die beruflichen Kassenorganisationen (post, Bank usw.) 
zu iibertragen, vermindert sich die Daseinsberechtigung der Lokal
kassen. 

Bei den Lokalkassen des Reichsarbeitsministeriums ist bereits der 
wei taus groBere Teil der Zahlungen den Postkassen und den Post
scheckamtern zur Ausfiihrung iibertragen. Die Kassen haben deshalb 
nur einen geringen Barverkehr. Hier besteht ohne wei teres die Mog
lichkeit, die noch verbleibenden Barzahlungsgeschafte anderen Lokal
kassen zu iibertragen oder sie zu sog. Einheitskassen zu vereinigen. 
Die Kassen der Heeresverwaltung sind der Organisation des Heeres 

1) Siehe S. 26. 



Vereinfachung des Aufbaues des Kassenapparates der Reichsverwaltung. 55 

entspreehend in eine Reihe von Spezialkassen zerlegt, deren Zahl 
etwa 450 betragt. Diese Kassen miissen eine gewisse Bewegliehkeit, 
je naeh der Art ihrer Aufgaben, behalten. Dennoeh kann hier eine 
Vereinfaehung, zum mindesten im Lokalverkehr, also in gro13eren 
Garnisonen, erreieht werden. Die Kassen sind im allgemeinen nur 
von geringem Gesehaftsumfang; es liegen daher, yom verwaltungs
technisehen Standpunkt aus gesehen, in der Verringerung der Kassen
zahl keine besonderen Ersparnisse, da die mit der Kassenfiihrung 
betrauten Krafte aueh andere Verwaltungsarbeiten mitverriehten. Da
gegen ware in rein geldwirtsehaftlieher Hinsicht aueh hier eine Ver
ringerung der Bar- und Kontobestande anzustreben und demzufolge 
eine Starkung des verfiigbaren Gesamtreichsguthabens zu erreichen, 
wenn die Zahl der. Kassen durch Einrichtung von Garnisoneinheits
kassen verringert wird. Die Organisation der Heeresverwaltung ist je
doch noeh jung, und es fehlt demnaeh an geniigenden Erfahrungen 
iiber die Zweekma13igkeit der Verwaltungsform, deshalb solI hier von 
konkreten Vorschlagen iiber die Umformung des Heereskassenwesens 
abgesehen werden. 

Das Hauptgewieht der Organisationsanderung des Kassenaufbaues 
liegt bei den Kassen der Reiehsfinanzverwaltung. Allerdings tragen 
die Kassen der Reichszollverwaltung den Charakter von Verkehrs
kassen und haben sieh somit den Bediirfnissen des Verkehrs anzu
pass en ; sie konnen in ihrer regionalen Gliederung wenig verandert 
werden und miissen im gro13en und ganzen in ihrer heutigen Anzahl 
und Gliederung bestehen bleiben. Sie seheiden danaeh fiir eine 
weitere Organisationsanderung einstweilen aus. Dagegen sind solehe 
auf Vereinfachung gerichtete Organisationsanderungen in weitestem 
Umfange bei den Kassen der Reichsabgabenverwaltung denkbar. 

Zur Zeit bestehen 989 Finanzkassen mit einem Gesamtpersonal
bestand vo n e twa 20000 Krafte n. Der Buehhaltungsdienst und die 
reine Zahlungstatigkeit dieser Kassen sind eng miteinander verkniipft, 
so da13 die natiirliehe UngleiehmaBigkeit im Zahlungseingang sich 
auf die Buehhaltung iibertragt und einen erheblieh gro13eren Per
sonalaufwand erfordert, als bei kontinuierliehem Betrieb notig ware. 

Die Zahl der jahrlichen Buchungen betragt naeh dem gegenwartigen 
Zahlungsmodus im Gesamtfinanzkassendienst etwa 270 Millionen, 
die Anzahl der Buehhalter etwa 18000, die Jahresleistung da
nach, auf den einzelnen Buehhalter bereehnet, 150000 Buehungen, 
durehschnittlieh taglieh also 50. Wenn man die Maximaltages
leistung auf 100 Buehungen bereehnet, wiirden bei einer 
8 stiindigen tagliehen Arbeitszeit im Jahre nur 150 Arbeitstage auf 
die Buchhaltungstatigkeit entfallen, d. h. in den Kassen der Finanz
amter befindet sieh etwa 50 0/ 0 Personal zuviel. Diese Tatsachen lassen 



56 Die Reformm6glichkeiten des beh6rdlichen Zahlungsverkehrs. 

erkennen, daB hier ein Mangel in del' Arbeitsorganisation vorliegt. 
Wenn es gelingt, die Buchhaltungstiitigkeit von del' reinen Kassen
tiitigkeit vollstiindig zu trennen, d. h. wenn die Revisionen del' Bar
kasse unabhiingig von del' Buchhaltung gefiihrt werden konnen, wird 
sich die Tiitigkeit del' Buchhalterei in groBerem MaBe ausgleichen 
und damit eine erhebliche Personalersparnis erreichen lassen. Die 
Vereinfachung des Kassenbetriebes wird daher in del' Richtung del' 
Trennung des Barbetriebes von del' Buchhaltungstiitigkeit zu suchen 
sein. 

Die Trennung des Schalters von del' Buchhaltung lieBe sich auf 
zweierlei Weise erreichen, einmal unter Beibehaltung del' gegen
wiirtigen Kassengliederung, indem innerhalb del' Kasse selbst diese 
Trennung vorgenommen und die Prufung und Kontrolle del' Bar
kasse mit Hilfe geeigneter Methoden erreicht wird. Eine wesent
liche Ersparnis und Verbesserung wurde sich jedoch nicht ergeben, 
da die gesamte Kasseneinrichtung bestehen bliebe, und Vorteile 
auch fur den Zahlungsverkehr nicht zu erwarten sind. Ein zweiter 
Weg zu diesem Ziele ist in meiner Schrift: "Die Umstellung des 
Kassenbetriebes del' Finanziimter auf maschinelle Arbeitsmetho
den 1)" vorgezeichnet. Nach diesel' Methode ist die Trennung des 
reinen Zahlungsdienstes von den Finanzkassen so durchgefiihrt, 
daB das gesamte Zahlungsgeschiift in einer Zentralkasse konzen
triert wird. Die Methodik ist im Abschnitt C niiher ausgefiihrt. 
Die Finanziimter verlieren danach ihre Kassen und behalten zu
niichst noch die Buchhaltung, d. h. die Kontenfiihrung zwecks 
Uberwachung del' Steuerschuld. Abel' auch die Fuhrung del' Steuer
konten liiBt sich in gewissem Umfang, etwa fiir den Bereich eines 
Landesfinanzamts, zentralisieren. Wenn auch diese Frage mit del' 
Verbesserung des Zahlungsverkehrs unmittelbar nichts zu tun hat 
und uber den Rahmen diesel' Untersuchung hinausgeht, so sei in 
diesem Zusammenhange bemerkt, daB auch die Zentralisierung des 
Buchhaltungsdienstes eine erhebliche Kostenersparnis bringen kann, 
und somit fiir die Gesamtorganisation des Kassenapparates von 
groBter Bedeutung zu werden scheint. 1m Aufbau des Kassensystems 
del' Reichsabgabenverwaltungwurde danach die Gesamtheit del' Fi
nanzkassen als solche beseitigt sein und als rechnunglegende Kassen 
lediglich die Oberfinanzkassen bestehen. Auch diese verlieren ihre 
Eigenschaft als bargeldbewegende Kassen und konnen, wie die son
stigen Oberkassen del' Reichsverwaltung, ihre Zahlungsgeschiifte ledig
lich im bargeldlosen Verkehr ausfiihren. Zur Zahlung von Gehiiltern 
und Lohnen, die in groBtem Umfange bar an die Empfiinger zu 
bringen sind, werden auch hier, wie uberhaupt in del' gesamten Reichs-

1) Erschienen bei Spaeth & Linde, Berlin 1924. 
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verwaltung, die Dienststellen als Zahlstellen tatig sein miissen, die den 
Bedarf an Barmitteln, den Vorschlagen unter II. 3 (S. 46 ft.) entspre
chend, unmittelbar den kiinftigen Geldversorgungsstellen entnehmen. 

IV. Die Verbesserung der Kassentechnik zur Erleichterung 
des Zahlungsverkehrs. 

Die Untersuchung iiber die Reformmoglichkeiten des reichs
behordlichen Zahlungsverkehrs hat bisher die Verbesserung del' 
Zahlungsmethoden und die Zuriickfiihrung des Kassenapparates auf 
eine moglichst geringe Anzahl von Betriebsstellen zum Gegenstand 
gehabt; sieistzu demErgebnis gekommen, daB die Wirtschaftlichkeit der 
Kassenbetriebe steigt, je mehr diese ihre Tatigkeit zentralisieren 
und eine geeignete Arbeitsteilung zwischen der Zahlungstatigkeit an 
sich und del' Buchfiihrung finden. Die Verbesserungen aber fiihren 
notwendig zu einer Anhaufung zahlreicher gleichartiger und gleich
gerichteter Arbeitsvorfalle, deren Bearbeitung nicht mehr in der 
bisher iiblichen manuellen Arbeitsform wirtschaftlich ist. Es wird 
also gleichzeitig mit der Durchfiihrung der beschriebenen Reform 
auch eine Verbesserung der Arbeitstechnik notwendig, dureh die 
die zentralisierten Kassenbetriebe wirtschaftlich und in ihrem Arbeits
ergebnis brauchbar gemacht werden miissen. Die fiir diese Zweeke 
vorhandenen biirotechnischen und maschinellen Hilfsmittel sind 
auBerst mannigfaltig. Es ist daher eine besonders schwierige Frage, aus 
dem reichen Angebot diejenigen Mittel auszuwahlen, die den Erforder
nissen der behordliehen Kassentechnik am besten gerecht werden, 
und die sich der Eigenart dieser Kassen am wirksamsten anpassen. 

a) Die Vereinfachung del' Buchhaltungsarbeiten. 
Die Verbesserung der Kassenteehnik erstreekt sich sowohl auf 

die Ausfiihrung des Zahlungsgeschaftes als auch auf die Buchhaltungs
tatigkeit. 1m Rahmen dieser Untersuchung interessiert die Ver
besserung der Buchhaltungstatigkeit nur insoweit, als diese unmittel
bar mit del' Zahlungstatigkeit verbunden ist, wie beispielsweise bei 
den Finanzkassen. Das Ziel der Verbesserung der Buchhaltungs
teehnik ist auf die Verringerung der Zahl der Buehung ein und des
selben Betrages gerichtet. Sie will allmahlich den Grundsatz dureh
setzen, daB jeder Zahlungsvorfall auBer in der zeitlichen Buehung 
nur einmal in sachlicher Ordnung zu buchen und nachzuweisen ist, 
und daB diese Buchung zugleich auch der Rechnungslegung nutzbar 
gemacht werden kann. 

Die Verbesserung der Arbeitsmethoden bei Ausfiihrung des Zah
lungsgeschafts dagegen haben zum Ziel, den Barverkehr, soweit er 
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noeh besteht und einstweilen noeh beibehalten werden muB, in 
hoherem MaBe zu siehern, und die durch die Ausdehnung des bar
geldlosen Zahlungsverkehrs bedingten groBeren Arbeitsanfalle mit 
Beschleunigung und geringstem Kostenaufwand zu bewaltigen. Die 
gegenwartigen Bestrebungen auf diesem Gebiete gehen dahin, die 
Kassentechnik zu verbessern, einmal durch Vereinfaehungen und Ver
einheitlichung der Kassenbiicher, Vordrucke usw., also der reinen For
malien, und andererseits durch Verwendung masehineller Hilfsmittel. 

Was die Vereinfachung der formalen Tatigkeit anbelangt, so 
lassen sich ohne Miihe Einheitskassenbiieher, das Loseblattbueh, 
Karteien, Durchschreibeverfahren sowie die schwarz-rote oder Ein
spaltenbuchung, wie sie in einzelnen behordlichen Betrieben (General
postkasse, Reichsdruckerei usw.) bereits erprobt sind, einfiihren. In 
einigen wiirttembergischen Rentamtern wird zur Zeit das synchroni
stische 1) Buchungssystem erprobt, bei dem der Buchhalter im Durch
schreibeverfahren in zeitlicher und sachlieher Folge bueht und die 
zeitlich geordnete Zusammenstellung mit dem Kassenbuch des 
Kassierers abstimmt. Damit ist in einem Arbeitsgang eine absulute 
Richtigkeit zwischen Kassen- und Rechnungsbuehung erreicht. Da 
jedoch diese Verbesserungen nul' wenig EinfluB auf die Ausfiihrung 
des Zahlungsverkehrs als sol chen ausiiben, sollen sie in diesem Zu
sammenhang nicht naher besprochen werden (vgl. S. 63). 

b) Die Verwendung maschinellel' Hilfsmitte12). 

Von groBerer Bedeutung und wirksamerer Verbilligung des Kassen
apparates und Verbesserung des Zahlungsverkehrs sind jedoch die 
maschinellen Hilfsmittel. Die Vorteile, die sie bieten, erstrecken sich: 

1. auf die Beschleunigung der Arbeitserledigung, auf die Bewal
tigung groBerer Arbeitsanfalle, insbesondere bei zentraler Aufarbeitung 
der bargeldlosen Zahlungen; 

2. auf die Deutlichkeit im Zahlensehreiben und auf die Zuver
lassigkeit der Rechnungsergebnisse; 

3. auf die Herstellung zweifelsfreier und riehtiger Zweit- und 
Mehrschriften von Kassenbuchungen und Kassenbelegen und 

4. auf die Vereinfaehung der Kassenkontrollen und den Wegfall 
rechnerischer Priifungen. 

Diese V orteile sind natiirlich von starker Einwirkung auf die 
Form und Durchfiihrung des Zahlungsverkehrs. Deshalb solI die 

1) Schmalenbach: Zeitschr. f. handelsw. Forsch. Leipzig 1906/07. Bd.1, S. 273. 
2) Diedrichs: Verwendung maschinelier Hilfsmittel im Bankbetrieb. Berlin 

1923. Julius Springer. Meu then: Maschinenarbeit in deutschen Bankbetrieben. 
Berlin 19"26. Julius Springer. 
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Frage der maschinellen Arbeitstechnik in den Kassenbetrieben einer 
naheren Betrachtung unterzogen werden. 

1. Die Rechenmaschine. 

Die fiir den behordlichen Kassenbetrieb in Frage kommenden 
Biiromaschinen sind im allgemeinen die gleichen, wie sie auch in 
Bankbetrieben Verwendung finden oder finden sollen. Die besondere 
Art der behOrdlichen Kassentatigkeit gegeniiber der Mannigfaltig
keit des Bankbetriebes driickt sich natiirlich auch in der Verwendnng 
der maschinellen Einrichtungen aus. 1m allgemeinen kommen fiir 
die behordlichen Betriebe Rechenmaschinen (Vierspeziesmaschinen), 
Addiermaschinen, rechnende Schreibmaschinen, Registrier-Buchungs
maschinen und Lochkartenmaschinen in Frage. Es bedarf weiter 
keiner Ausfiihrung, daJ3 die Rechenmaschinen (Brunswiga, Mercedes
Euklid, Tim, Unitas, Mon Hopkins u. a.), die Addiermaschinen (Gorz, 
Continental, Brunswiga, Tim Add., Astra, Borrough, Wales) ohne 
wei teres im gewohnlichen Arbeitsgang der Kassen fiir Zins-, Ver
teilungs-, Prozent- und Lohnberechnungen sowie fiir Addition und 
Kontrolladdition der Kassenbiicher verwendbar sind. 

Besonders geeignet fiir umfangreiche Lohnberechnung mit Ab
zugsberechnung usw. ist die "rechnende Schreibmaschine", die neben 
Textschreibung auch Addition in Langs- und Querspalten gestattet 
und somit in einem Arbeitsgang fertig und klar geschriebene Kassen
belege, Zusammenstellungen, Vbersichten usw. zum sofortigen kassen
maJ3igen Gebrauch liefert. Die zur Zeit beste deutsche Maschine dieser 
Art ist die "rechnende Mercedes-Elektra", welche elektrisc~ schreibt 
und rechnet, Buchstaben- und Zahlentexte wiedergibt, senkrechte 
und wagrechte Additionen und Subtraktionen in beliebig vielen 
Spalten auf einer Tabellenbreite bis zu 60 cm ausfiihrt. Sie iibertrifft 
an Leistungsfahigkeit offenbar alle bisher bekannten Systeme (wie 
z. B. Smith Premier, Remington, Underwood). 

Alle diese Maschinen ersetzen einfache manuelle Arbeitshand
lungen. Sie verandern bei ihrer Einfiihrung die Arbeitsorganisation 
im Wesen nicht. Sie sind also als Handarbeit ersetzende Maschinen 
zu betrachten. Sie konnen daher wirtschaftlich nur dort verwendet 
werden, wo eine ausreichende Menge solcher Arbeitsanfalle vor
handen ist, oder wo es moglich ist, in gemeinsamer Benutzung mit 
anderen Arbeitsstellen fiir die Maschine eine geniigende Ausnutzung 
zu finden. 

Anders liegt es bei der praktischen und wirtschaftlichen Verwen
dung der Registrierbuchungskassen und der Lochkartenmaschinen. 
Beide erfordern je fiir sich eine besondere Umformung des be
stehenden Arbeitsganges. 
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2. Die Registrierbuchungsmaschine. 

Die Registrierkassen sind in ihrer neuesten Vervollkommnung 
als Buchungsmaschinen im behordlichen Kassendienst in erster 
Linie Hilfsmittel zur Sicherung der Barkassentatigkeit. Sie ersetzen 
das Kasseneinnahmebuch und liefern fiir die sachliche Buchung 
die Buchungsunterlagen sowie die Quittung an den Einzahler. Gleich
zeitig verteilt die Maschine die der Zeitfolge nach registrierten 
Einzelposten auf Sachkonten dergestalt, daI3 sie nach Kassenabschlu~ 
die gesamte Summe der einzelnen Konten anzeigt. Von den beiden 
vorhandenen Typen der Anker-Registrierbuchungsmaschine und der 
National-Buchungsmaschine ist die letztere als summenschreibende 
Maschine gebaut, d. h. aIle Additionsergebnisse sowohl in der Ge
samtsumme, in den Kontensummen als auch in allen Zwischenaddi
tionsergebnissen werden von der Maschine selbsttatig geschrieben. 
Sie ist somit als vollstandige Rechenmaschine zu werten. 

Demgegeniiber ist die Anker-Registrierkasse noch nicht geniigend 
technisch durchgebildet. Bei ihr miissen aIle Rechnungsergebnisse 
abgeschrieben werden. Die Maschine druckt also ihre Ergebnisse 
nicht selbsttatig abo Dieser Mangel macht die Anker-Maschine als 
Kassenbuchungsmaschine weniger geeignet, weil die kassenmaI3ige 
Richtigkeit der Buchungen nicht selbsttatig, sondern durch beson
dere Kontrollbeamten sichergestellt werden muI3. 

In den behordlichen Kassenbetrieben werden die Maschinen jetzt 
versuchsweise bei einigen Finanzamtern eingefiihrt. Sie ersetzen 
dort das Einnahmebuch des Kassierers und fiihren gleichzeitig die 
Buchungauf der Soll-Karte ausI). Sie liefern somit in einem Arbeits
gang neben der zeitlichen Kassenbuchung zugleich die Quittung 
und die Gutschrift auf dem Konto der Zensiten. Die jetzt notwen
dige tagliche Abstimmung der Einzelposten des Einnahmebuches 
mit den Konten fallt alsdann fort. Es ist damit dasselbe erreicht 
wie beim synchronistischen Buchungsprinzip, bei dem die J ournal
und Kontenbuchung in einem Aufschreibungsgang ausgefiihrt wird. 
In der neuerdings erlassenen Buchfiihrungsordnung fiir die Finanz
kassen ist bereits auf diese kiinftige maschinelle Arbeitsform durch 
Einfiihrung des sog. Kontensystems Riicksicht genommen. 

Die Buchungsmaschinen, die bereits im Bank- und Girokassen
betrieb Verwendung gefunden haben, sind im behordlichen Kassen
wesen jedoch zur Zeit nur beschrankt verwendbar. Ihre Arbeitskapa
zitat betragt etwa 2000 Positionen taglich (bei achtstiindiger Arbeits
schicht und ununterbrochener Tatigkeit). Ein Arbeitsanfall in diesem 

') An Stelle der Sollbiicher werden seit dem 1. 1. 1915 fiir jeden Steuer
zahler sog. SollkarteIi gefiihrt, auf denen die gesamte Steuerschuld des Steuer
zahlers ersichtlich ist und nach MaBgabe seiner Einzahlungen abgebucht werden. 
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Umfang ist aber bei den behordlichen Kassen nur selten gegeben. Auch 
wenn alle bargeldlosen Zahlungen zur Vervollstandigung der Buch
ungen registriert werden, wird eine Ausnutzung der Maschine und da
mit ihre wirtschaftliche Verwendung kaum gegeben sein. Jedenfalls 
lassen die bishgrigen Versuche eine Ersparnis an Arbeitskraften noch 
nicht erkennen. Der N utzen der Maschinen beruht vielmehr in der 
Hauptsache auf der Sicherheit der Barkasse und Vereinfachung des 
Buchungskontrolldienstes. Fiir die Verbesserung des Zahlungsver
kehrs an sich sind die Maschinen nur von geringerer Bedeutung, weil sie 
den Kassenaufbau und die Arbeitsteilung innerhalb der gesamten be
hordlichen Kassenorganisation unberiihrt lassen und damit keine Ver
kiirzung und Beschleunigung der Zahlungswege bringen. Eine Arbeits
ersparnis wird allenfalls zu erwarten sein, wenn bei richtiger Durch
fUhrung der Buchungstechnik ein Teil der Buchungen selbst weg
fallen, die Kontrolle eingeschrankt und wenn die Abschlu13tatigkeit 
der Barkasse wesentlich vereinfacht werden kann. 

3. Die Lochkartenmaschinen. 

Eine weit hohere Bedeutung sowohl fUr den Buchungsdienst als 
auch fUr den Zahlungsverkehr haben nun die Lochkartenmaschinen 
erlangt. Sie sind vielleicht die Zukunft der maschinellen Kassen
technik iiberhaupt. Schon in ihrer gegenwartigen technischen Ent
wicklung ist ihre Verwendungsfahigkeit au13erordentlich vielseitig. 
Der Grundgedanke des Lochkartensystems ist, den einzelnen Arbeits
vorfall, also die einzelne Einzahlung bzw. Auszahlung, mit allen fUr 
die Buchung notwendigen Angaben auf eine einzelne Karte, die sog. 
Lochkarte, zu iibertragen, auf der alle Angaben in Zahlen ausgedriickt 
und durch Ausstanzen von Lochern gekennzeichnet werden. J eder 
einzelne Geschaft.svorfall ist also durch die Eintragung in die Loch
karte beweglich gemacht und la13t sich nunmehr mit Hilfe besonderer 
Sortiermaschinen, deren Mechanismus auf die StanzlOcher reagiert, in 
jede gewiinschte Gruppierung bringen. Mit Hilfe einer sog. Tabellier
maschine, auf deren Mechanismus ebenfalls die Stanzlocher ein
wirken, lassen sich alsdann die Lochkarten in der erhaltenen Sor
tierung Posten fiir Posten aufschreiben, und, soweit es sich urn Zahlen
werte handelt, summieren. 

Zur Zeit sind zwei Maschinenarten, die Hollerith-Maschinen und 
die Powers-Maschinen, am Markte. Beide Maschinenarten unter
scheiden sich in einer Reihe von technischen Sonderheiten, die in 
mancher Hinsicht von wesentlichem Einflu13 auf die Arbeitsmethode 
und die Arbeitsorganisation werden konnen. Die Hollerith-Maschinen 
arbeiten elektromagnetisch, d. h. die perforierten Lochkarten werden 
bei ihrem Durchgang durch die Maschinen mit Kontaktbiirsten ab-
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gefUhlt, die bei Beruhrung einer gelochten Stelle durch KontaktschluB 
die Sortier-, Zahl-, Addier- und Schreibwel'ke der Maschinen betatigen. 
Bei den Powers-Maschinen geschieht das Abtasten del' perforierten 
Karten durch Stahlstifte, die beim Durchdringen durch die Stanz
locher den inneren Mechanismus der Maschine mechanisch betatigen. 
Beide Maschinenarten sind mit Schreibwerken ausgerustet. Die son
stigen Untel'schiedewirken sich erst beimAufbau des Arbeitsganges aus 
und bediirfen daher nicht der Erorterung an dieser Stelle. Nach den 
in letzter Zeit vorgenommenen Prufungen iiber die Leistungsfahigkeit 
und Verwendungsmoglichkeiten beider Maschinenarten haben sich die 
Hollel'ith-Tabelliermaschinen als die technisch am weitesten vorge
schrittenen Maschinen gezeigt. Ihre Beschleunigung ist hoher, die 
Bedienung und insbesondere die selbsttatigen Gruppensummierungen 
einfacher als bei der anderen Maschinenart. 

Die Lochkartenmaschinen kennzeichnen sich in ihrem Wesen als 
Hilfsmittel fiir ausgesprochene GroBbetriebe zum grundlegenden 
Unterschied von den ubrigen vorhandenen Buromaschinen. Sie sind 
also nur dort verwendbar, wo Arbeitsanfalle in taglich regel
maJ3igem Zulauf und in groBen Mengen auftreten und auBerdem 
eine starke Mannigfaltigkeit in der Einzelbehandlung der Arbeits
vorfa,lle gegeben ist. 

Bisher sind die Lochkartenmaschinen, insbesondere die Hollerith
Maschinen, meist fUr statistische Aufal'beitungen und zu Rechnungs
kontrollzwecken verwendet worden. Nachdem die Maschinen aber 
mit Schreibvorrichtungen und Saldierungseinrichtungen versehen wor
den sind und damit zu vollwertigen Rechen- und Buchungsmaschinen 
wurden, haben sie Eingang in die Kassen- und Rechnungsbetriebe 
gefunden. Zur Zeit wird bereits bei der Zentrale der Darmstadter 
und Nationalbank die gesamte Buchhaltung mit Hollerith-Maschinen 
bearbeitet. Die Maschinenabteilung dieser Bank arbeitet schon 
seit langerem mit gutem Erfolg und erheblichen Ersparnissen. 
Auch bei der Reichsbank, den Zentralen der Dresdner Bank, der 
Diskonto-Gesellschaft und der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt 
u. a. sind Lochkartenmaschinen in Tatigkeit. 

Insbesondere die Erfahrungen bei der Darmstadter und National
bank lassen erkennen, daB ein weiterer Ausbau des Verfahrens auch 
dahin moglich ist, daB die Lochkarten selbst als Originalbeleg etwa 
als Uberweisungsauftrag, sich verwenden lassen und alsdann nicht 
nur im inneren Verrechnungsverkehr der Bankorganisation, sondern 
auch im Wechselverkehr mit anderen Instituten benutzt werden 
konnen. Dadurch werden die besonderen Benachrichtigungen und 
die Herstellung handgeschriebener Primanoten iiberflussig. Die 
bereits vorliegenden praktischen Erfahrungen in der Verwendung 
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del' Lochkartenmaschinen im Kassen- und Buchungsdienst zeigen 
ohne weiteres, daB sie auch in behordlichen Kassenbetrieben niitz
lich sein konnen, wenn es gelingt, GroBbetriebe zu schaffen, die fiir 
die maschinelle Aufarbeitung ausreichenden Arbeitsstoff zu bieten 
vermogen. 

In del' Reichskassenverwaltung sind solche Arbeitshaufungen, wie 
sie die Lochkartenmaschinen erfordern, bei del' jetzigen Arbeits
verfassung nicht vorhanden. Es fehit durchweg an KassengroB
betrieben. 1m allgemeinen liegt del' Grund dafiir in del' Verkniipfung 
des Zahlungsgeschaftes mit del' Rechnungslegung, also in del' ort
lichen verwaltungstechnischen Verbindung del' Kasse mit del' vor
gesetzten Behorde, del' die Bewirtschaftung del' Mittel, also die An
weisungsbefugnis, zusteht. Sollen daher die Vorteile del' Maschinen
arbeit mit den hier in Rede stehenden Biiromaschinen fiir die 
behordlichen Kassenbetriebe ausgenutzt werden, so muB zunachst 
diese dezentrale Arbeitsverteilung so weit beseitigt werden, daB nul' 
diejenigen kassen- odeI' rechnungsmaBigen Arbeiten bei den lokalen 
Verwaltungsstellen verbleiben, die ihrer Natur nach zur zentralen 
Bearbeitung vorHiufig noch nicht geeignet sind (z. B. die Rechnungs
legung iiber Gehalt und Lohnzahlung). 

Dagegen wird ohne wei teres klar, daB sich das gesamte Zahlungs
geschaft in groBtem Umfange in zentralorganisierten Betrieben 
zusammenlegen laBt. Die Zahlungstatigkeit (Einnahme- und Ausgabe
dienst) ist das gegebene Arbeitsgebiet fiir einen KassengroBbetrieb. 
Es solI deshalb die Frage besonders untersucht werden, unter 
welchen Voraussetzungen ein KassengroBbetrieb geschaffen werden 
kann, und welche wirtschaftlichen Vorteile er insbesondere fiir die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu bieten vermag. 

Die Frage, inwieweit auch die Buchhaltungstatigkeit zentralisiert 
werden konne, geht iiber den Rahmen diesel' Untersuchung hinaus 
und wird deshalb nicht we iter auszufiihren sein. 

Nur so viel sei angedeutet, daB neben der Zentralisierung des 
Zahlungsverkehrs der Finanzkassen in gewissem Umfang auch eine 
Zusammenfassung der Steuerkontenhaltung denkbar ist, die etwa 
fUr den Bereich eines Landesfinanzamtes die Buchhaltungen der 
Finanzamter vereinigt. 

Diese Zentralbuchhaltungsstelle wiirde iiber die Steuerschuld 
und Steuerzahlung, also iiber das Steuer-SolI und Steuer-1st eines 
jeden Steuerzahlers, mit Hilfe maschineller Einrichtungen Konto 
fiihren. Die hierzu geeigneten Maschinen sind neuerdings auf dem 
Markte erschienen. 

Das neueste Modell der Hollerith-TabelIiermaschine ist mit einer 
Saldierungseinrichtung versehen, die es ermoglicht, die Steuerkonten 
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maschinell buchhaltungsmaBig abzuschlieBen, und die jeweiligen 
Schuld- oder Guthabensalden festzustellen. Das Reichsfinanz
ministerium beabsichtigt, einen Versuch mit diesen Maschinen aus
fUhren zu lassen. Die Zentralisierung der Buchhaltung einerseits und 
die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs andererseits werden dem
nach erst die V ollendung der Kassenreform bedeuten. 

c. Grundlagen eines behordlichen 
Kassengrofibetriebes mit maschinellem 

Arbeitssystem1). 

I. Die verwaltungstechnischen V oraussetzungen fUr einen 
KassengroBbetrieb. 

Wenn es aus verwaltungspolitischen und aus traditionellen Grun
den nicht durchfUhrbar ist, das gesamte Zahlungsgeschaft von der 
staatlichen Verwaltung zu trennen und auf die Reichsbankorganisation 
etwa im Sinne des englischen Verwaltungssystems zu ubertragen, 
wenn es also nicht angangig ist, die Finanzen des Staates mit jenen 
der Bank zu einer untrennbaren Einheit zu verschmelzen und die 
Bankorganisation als ein unentbehrliches Glied des Organismus 
der Finanzverwaltung zu betrachten, so b1eibt fUr die Reichsver
waltung, wenn sie die Vortei1e erlangen will, die durch eine s01che 
Arbeitsteilung zwischen der Mitte1verwaltung und der Rechnungs
legung einerseits und der ZahlungsausfUhrung andererseits sich er
geben, nichts anderes ubrig, als diese Vorteile innerhalb des behard
lichen Kassenapparates durch eine geeignete Umorganisation selbst 
zu schaffen. 

Nach der gegenwartigen Verfassung des behardlichen Kassen
dienstes und nach der Tendenz seines kunftigen Ausbaues werden 
die beruflichen Zahlungsinstitute (wie Reichsbank, Post, Privat
banken usw.) einstweilen nur als Mittler des Zahlungsverkehrs, also 
als Beauftragte der behard1ichen Anweisungsstellen, auftreten kan
nen. Es wird nicht, wie es nach dem englischen System notwendig 

1) In den nachstehenden Ausfiihrungen folge ich meinen in der Schrift: 
"Die Umstellung des Kassenbetriebes der Finanzamter auf maschinelle Arbeits
methoden usw.", Berlin 1924, iiber das Problem eines KassengroBbetriebes 
bereits niedergelegten Gedankengangen und praktischen V orschlagen. Die von 
mir in der Zwischenzeit gegeniiber der Schrift vorgenommenen Anderungen 
der Arbeitsmethodik sind in den nachstehenden Ausfiihrungen bereits beriick
sichtigt. Einige Anregungen zu den Anderungen habe ich von Herrn 
Ministerialrat Dr.-Ing. S c h a fer, Mitarbeiter des Reichssparkommissars, erhalten. 
Die Anderungsvorschlage sind ausschlieBlich in amtlichen Schriften niedergelegt. 
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ware, eine einzelne Bankorganisation mit der Verwaltung der staat
lichen Guthaben zu betrauen sein, vielmehr wird sich die Reichs
verwaltung in weitestem MaEe zur Ausfiihrung ihres Zahlungsverkehrs 
moglichst aller vorbandenen berufsmaEigen Zahlungsinstitute be
dienen; denn nach der Entwicklung, wie sie sich in Deutschland 
vollzog, ist keines dieser Institute umfassend genug organisiert, um 
fiir sich allein den vielseitigen Anforderungen des behordlichen 
Zahlungsverkehrs zu geniigen. 

\Vie in den vorangehenden Abschnitten bereits im einzelnen 
besprochen worden ist, drangen aIle Verbesserungen im behord
lichen Kassenwesen zur Zentralisierung, zur Zusammenfassung gleich
artiger Arbeitshandlungen, zu deren Bewaltigung rationelle Arbeits
methoden benotigt werden, und die wiederum zur Bildung von kassen
maEigen GroEbetrieben fiihren miissen. 

Nun darf aber bei der Verfolgung solcher Ziele nie auBer acht 
gelassen werden, daB die allgemeine Grundforderung an den Kassen
dienst auch diesen neuen Gebilden gegeniiber verlangt werden muB. 
Auch die KassengroBbetriebe miissen gewahrleisten, daB aIle staat
lichen Forderungen schleunigst eingesammelt werden, und daB stets 
ein klarer Uberblick iiber die verfiigbaren Guthaben besteht. Der 
KassengroBbetrieb muB dazu beitragen, den Geldmittelumlauf 
innerhalb der behordlichen Kassenorganisationen auf die kiir
zesten Wege zu fiihren, und er muB schlieBlich die Moglichkeit 
zu einer denkbar einfachen Rechnungslegung iiber die Ausfiih
rung seiner Zahlgeschafte bieten. Der kiinftigen Kassenreform ist 
somit die Aufgabe gestellt, im Bereiche der Reichsfinanzverwaltung 
eine Zentralkassenorganisation zu schaffen, die diesen Grundforde
rungen gerecht wird, und die dennoch aIle betriebswirtschaftlichen 
Vorteile eines GroBbetriebes zu bieten vermag. 

Es steht natiirlich auBer Zweifel, daB sich zur maschinellen Be
arbeitung lediglich die Arbeitshandlungen zur Ausfiihrung des Zah
lungsverkehrs und die Uberwachung der Zahlungsein- und ausgange 
eignen, daB also die gesamte Anweisungstatigkeit, die Verwaltung 
der Mittel und die Rechnungslegung von den Konzentrationsbestre
bungen wenigstens bis zu einem gewissen Grade unberiibrt bleiben. 
In meiner Untersuchung dieser Fragenl) habe ich eine Methode ent
wickelt, nach der die gesamten Steuerzahlungen yom Zensiten an 
eine Zentralkassenstelle erfolgen soIl en, die aIle Funktionen des 
Zahlungsdienstes iibernimmt, und die somit die bei den Finanzamtern 
bestehenden Kasseneinrichtungen entbehrlich macht. Nach dieser 
Methode verbleibt den Finanzamtern, abgesehen von der gesamten 
Veranlagungstatigkeit, zunachst noch lediglich die Fiihrung der 

1) Siehe FuBnote auf S. 64. 
Koch, Zahlungsverkehr. 5 
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Steuerkonten in Verbindung mit dem Beitreibungs- und Mahnver
fahren 1). Die danach zu schaff en de Zentralkassenstelle (Finanzgiro
stelle genannt) tragt den Charakter einer Einheitskasse zur Ver
mittlung des Zahlungs- und Abrechnungsverkehrs und der Geldver
sorgung der Dienststellen. Sie ist somit ihrem Wesen und ihrer 
Organisation nach in der Lage, nicht allein der Steuerverwaltung, 
sondern auch jeder anderen behordlichen Kassenverwaltung als 
Organ zur Ausfiihrung des Zahlungsverkehrs zu dienen. 

Die Finanzgirostelle wird der Reichshauptkasse anzugliedern sein. 
Die Einfiigung der Finanzgirostellen in den Kassenbetrieb der Reichs
hauptkasse zieht natiirlich auch eine Umformung ihrer gesamten 
Kassengebarung nach sich. Doch soIl zum besseren Verstandnis der 
Organisation die Finanzgirostelle zunachst £iir sich, also ohne Ver
bindung mit den iibrigen Kassenfunktionen der Reichshauptkasse, be
trachtet werden. 

Nach dem in der bezeichneten Schrift im einzelnen naher aus
gefiihrten Arbeitssystem der Zentralkassenstelle (Finanzgirostelle) 
obliegt dieser in erster Linie die Aufgabe, aIle von den einzelnen An
weisungsstellen (in der Schrift ist lediglich der Zahlungsdienst der 
Finanzamter behandelt) gegebenen Einnahme- und Ausgabeauftrlige 
auszufiihren. Danach nimmt die Finanzgirostelle Funktionen wahr, die 
ihrem Wesen nach der Reichshauptkasse als dem Sammelbecken aller 
Reichseinnahmen und der Finanzierungsstelle aller Reichsausgaben 
obliegen. Sie ist aber nicht nur die Zentralkasse schlechthin, sie ist 
gleichzeitig auch die einzige Zahlungsvermittlungsstelle £iir die ihr 
angeschlossenen Reichsverwaltungszweige; denn sie hat kassenmaBig 
allein den richtigen Eingang und Ausgang der Zahlungen nach MaB
gabe der Anweisungen der Verwaltungsstellen nachzuweisen. Da ihr 
aber zur Ausfiihrung dieser Zahlungstatigkeit der Unterbau, d. h. eine 
eigene Kassenorganisation, fehlt, wird sie sich der Zahlungsvermittlung 
der berufEmaBigen Bank- und Kassenorganisation wie der Reichs
bank, der Post, der Privatbanken, der Spar- und Darlehnskassen usw. 
bedienen miissen. 

II. Der Zahlungsverkehr der Finanzgirostelle. 
Der Zahlungsverkehr, wie er sich £iir die an die Behorden zu leisten

den Zahlungen zwischen den Zahlungspflichtigen, den Einhebekassen, 
der Zentralkassenstelle (Finanzgirostelle) und den zahlungsempfangen
den Behorden abspielen soll, ist nachstehend bildlich dargestellt. 

1) Es wU'd bereits in Verbindung mit der Verwendung des Lochkartenver
fahrens erwogen, ob auch die Steuerkontenfiihrung, also die Buchhaltung der 
Finanzamter, in gewissem Umfange, etwa fiir den Bereich eines Landesfinanz
amtes, zu zentralisieren und maschinell zu bearbeiten sei (vgl. S. 63). 
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Geht man von dem Gedanken aus, da.13 die Finanzgirostelle alle 
Forderungen des Reiches unmittelbar von dem Zahlungspflichtigen 
entgegennimmt, wird der Einzahlungsmodus so geregelt werden 
miissen, da.13 auch fUr den Zahlungspflichtigen der Zahlungsakt ein
fach und bequem wird. 

Die Grundlage eines geordneten Einzahlungsverkehrs bildet bei 
einem Gro.l3betriebe stets eine sorgfaltig ausgefertigte Einzahlungs
bescheinigung, aus der die Hingehorigkeit des Betrages zweifelsfrei 
hervorgeht. Die Ausfertigung dieser Einzahlungsbescheinigung darf 
weder dem Einzahlenden noch der Einnahmekasse iiberlassen 
bleiben; vielmehr miissen die empfangsberechtigten Verwaltungs
atellen die Zahlungspflichtigen durch besondere Zahlungsaufforde
rungen, die gleichzeitig als Einzahlungsbescheinigung dienen, ZUr 
Zahlung des Betrages veranlassen. In den meisten Fallen wird die 
Zahlungsaufforderung bereits den zu zahlellden Betrag enthalten. 
Ist dieses nach der Art der Einnahme (z. B. Umsatzsteuer, Lohn
steuer) nicht moglich, so kann die Angabe des Betrages auch dem 
Zahlungspflichtigen iiberlassen bleiben. Im Steuereinzahlungsver
fahren kann in den Fallen, in denen eine Zahlungsaufforderung ver
loren gegangen ist, eine solche vom Zahlungspflichtigen oder der 
einnehmenden Kasse ausgefertigt werden. Um jedoch die Angabe 
fiir die Verbuchung des Betrages auf alle Falle richtig zu erhalten, 
wird es zweckma.l3ig sein, die Steuerzahler mit einer steuerlichen 
Legitimation zu versehen, die die notwendige Angabe enthalt und 
an deren Hand eine Ersatzzahlungsaufforderung am Zahlungsschalter 
ausgefertigt werden kann. 

Dem Zahlungspflichtigen steht es nun frei, an jeder beliebigen, 
zur Annahme von Zahlungen an den Reichsfiskus bestimmten Kasse 
seine Schuld zu entrichten. Die Einzahlung ist nicht mehr an be
stimmte Kassen gebunden, sie ist freiziigig geworden. Die Ein
zahlungsgelegenheiten sind daher au.l3erst zahlreich. Die Zahlung 
kann: 

1. in bar und mit Schecken, 
2. durch Postscheckiiberweisung und 
3. durch Bankiiberweisung erfolgen. 
Zur Entgegennahme der Barzahlungen sind zunachst die Post

amter geeignet, die die gesamten Einnahmen fUr den Reichsfiskus 
taglich sammeln und mit den Einzahlungsbescheinigungen, auf 
den en die Hingehorigkeit der einzelnen Betrage genau angegeben 
ist, auf das Postscheckkonto der Finanzgirostelle abfiihren. Da 
etwa 5000 Postkassen und 25000 Postagenturen, von denen letztere 
gleichfalls an dem Einzahlungsgeschaft beteiligt werden konnen, 
vorhanden sind, ist schon bei Heranziehung der Post eine ausge-
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dehnte Einzahlungsbasis fUr die Zahlungspfliehtigen 1m ganzen 
Reiche gesehaffen. 

Aber aueh die anderen Geldinstitute, wie Spar- und Darlehns
kassen, Sparkassen, Banken, sind ohne wei teres geeignet, sieh an 
der Einziehung von Zahlungen fUr den Reiehsfiskus zu beteiligen. 
AIle Barzahlungen, die bei privaten Geldinstituten fUr den Reichs
fiskus angebraeht werden, konnen entweder unmittelbar auf das 
Postseheckkonto oder im Uberweisungswege auf ein geeignetes Bank
konto der Finanzgirostelle geleitet werden. Wie bereits auf S. 34 
ausgefUhrt ist, wird der Weg der Einzelposten iiber Reiehsbankgiro
konto mogliehst zu vermeiden und dafiir dem Postseheekgiro der 
Vorzug zu geben sein. Fiir diejenigen Bankorganisationen, die ein 
groBes Filialnetz besitzen und eine straffe Konzentration ihres in
ternen Zahlungsverkehrs durehgefiihrt haben, kann die Abfiihrung 
der Zahlungen in besonderer Form vorgenommen werden. Die Finanz
girostelle unterhiUt bei den Zentralen der GroBbankorganisationen 
je ein Sammelkonto. Auf dieses iiberweisen aIle zu del' betreffenden 
Organisation gehorenden Bankfilialen die Steuerzahlungen sowie 
aueh die sonstigen an die Reiehsbehorden zu leistenden Zahlungen, 
die die Zahlungspfliehtigen aus ihren Privatbankkonten auf die 
Finanzgirostelle verfiigen. Die Bankzentrale sehreibt die einzelnen 
Uberweisungen alsdann naeh Ablauf eines vereinbarten Zeitraumes 
dem Sammelkonto der Finanzgirostelle gut und schiekt diesel' den 
Kontoauszug mit den dazu gehorigen Originaliiberweisungsauftragen, 
die gleiehzeitig als Einzahlungsbeseheinigung und als Unterlage fiir 
die masehinelle Weiterbearbeitung bei der Finanzgirostelle dienen. 

J e naeh der Anzahl und Art der Privatkassen, die die Finanzgiro
stelle zur ortliehen Einhebung ihrer Forderungen bzw. zur Aus
zahlung benotigt, wird sieh die Anzahl ihrer Sammelkonten bei den 
einzelnen Zentralstellen der betreffenden Kassenorganisation riehten. 
Naeh der bildliehen Darstellung auf Seite 67 benotigt die Finanz
girostelle voraussiehtlieh etwa folgende Bankverbindungen und 
Bankkonten: 

1. ein Reiehsbankgirokonto, 
2. zwei Konten bei dem Postseheekamt Berlin, und zwar Konto 1 

zur Abfiihrung der bei den Postamtern aufgenommenen Zahlungen, 
Konto 2 fiir aIle iibrigen Postseheekiiberweisungen, 

3. je ein Konto bei den deutsehen GroBbankorganisationen zur 
Sammlung der im Uberweisungswege aus den Bankkonten der ein
zelnen Filialbanken iiberwiesenen Zahlungen, und zwar bei der: 

a) Deutsehen Bank, 
b) Diseonto-Gesellsehaft, 
e) Dresdner Bank, 
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d) Darmstadter- und Nationalbank, 
e) Commerz- und Privatbank, 
f) Bank fiir Handel und Industrie, 
g) Mitteldeutschen Creditbank, 

4. je ein Konto bei der Deutschen Raiffeisenbank, Berlin, der 
Deutschen Girozentrale Berlin, der Dresdner Bank (Genossenscliafts
abteilung) und zwei Konten bei der PreuBischen Zentral-Genossen
schaftskasse, und zwar ein Konto fiir die Kassen des Reichsverbandes 
der landlichen Genossenschaften und ein Konto fiir die Kassen des 
Deutschen Genossenschaftsverbandes . 

. Auf diesen Konten sammeIt sich also das Gesamtguthaben der 
Finanzgirostelle. Taglich senden diese Geldinstitute Kontenausziige, 
denen als Anlage die Einzahlungsbescheinigungen iiber die Hin
gehorigkeit der einzelnen Einnahmebetrage beigegeben sind. Es 
bleibt nunmehr Aufgabe der Finanzgirostelle, die Kontenausziige 
mit den Originaleinzahlungsbelegen abzustimmen, und die Verteilung 
der Einzelposten auf die Rechnungsstellen der zustandigen Emp
fangsbehorden vorzunehmen. (Uber den Zeitpunkt der Zahlungs
erfiillung siehe S. 13 u. 38.) 

Neben der Einsammlung der Forderungen des Reichsfiskus wird 
die Finanzgirostelle auch die Erledigung seiner Zahlungsverpflich
tungen ausfiihren miissen. Da der Zahlungsverkehr der Finanzgiro
stelle grundsatzlich bargeldlos ist, werden auch Auszahlungen den 
Weg iiber das Postscheckamt oder die Bankkonten der Finanzgiro
stelle bei den Bankzentralen nehmen miissen. Es sei in diesem Zu
sammenhang auf die Vorschlage iiber die Beteiligung der Reichs
hauptkasse oder anderer behordlicher Zentralkassen am Clearing
verkehr der Bankverbande verwiesen (S. 30 ff.). 

ITI. Der maschinelle Arbeitsgang in der Finanzgirostelle. 
Die der Finanzgirostelle ti.i.glich zugehenden Kontoausziige mit 

den Einzahlungsbelegen (Uberweisungsantrage, Postscheckabschnitte, 
Einzahlungsnachweise der Postamter) werden zunachst in ihren 
Gesamtsummen in einer Eingangsbuchung festgestellt (primanote) 
und in Rechnungsabschnitte zusammengefaBt. AIsdann wird das 
gesamte Material der maschinellen Bearbeitung zugefiihrt. 

Da es sich hier um groBe Mengen gleichartiger Geschaftsvorfalle 
handeIt, ist das Arbeitsgebiet fiir die Verwendung der Lochkarten
maschinen geeignet. 

Aile Einzelposten werden an Hand der den Kontoausziigen bei
liegenden Einzahlungsbelege auf Lochkarten iibertragen und mit 
den einzelnen Kontoausziigen abgestimmt, alsdann nach den ein-
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zeIn en zustandigen Verwaltungsstellen (z. B. Finanzamtern) sortiert. 
Die fiir jede einzelne Rechnungsstelle gutzuschreibenden Betrage 
werden dann weiter nach den buchhalterischen Erfordernissen 
untergruppiert und in dieser Reihenfolge maschinell durch die 
Tabelliermaschine aufgeschrieben. Die Gesamtsumme der einzelnen 
so entstehenden Gutschriftsnachweisungen mu13 mit der Summe des 
betrefIenden Verrechnungsabschnittes der Primanota iibereinstimmen, 
so da13 unter Beriicksichtigung aller DifIerenzbetrage sich stets wieder 
die nach Ma13gabe der Eingangsbuchung festgestellten Ausgangs
summen ergeben miissen. 

Die Endsumme einer j eden Gutschriftsnachweisung wird alsdann 
auf eine Lochkarte iibertragen, die als Gutschriftsbuchung fUr das 
Kontokorrent- oder Abrechnungskonto der empfangenden Verwal
tungsstellen dient. Das Kontokorrent wird somit in losen Karten 
gefiihrt, die jederzeit durch eine Tabelliermaschine auch schriftlich 
als Nachweisung reproduziert werden konnen. 

Ebenso wie die Finanzgirostelle die Einnahmen der ihr ange
schlossenen Verwaltungsstellen kassenma13ig bucht und verwaltet, 
ist sie auch dazu bestimmt, die Ausgange. zu behandeln. Es wird 
sich naturgema13 bei der zentralen Ausgabeleistung in der Haupt
sache nur um solche Betrage handeln konnen, die an Bank- oder 
Postscheckkonteninhaber zu zahlen sind und im allgemeinen gro-
13ere Zahlungen betrefIen, wenngleich auch Zahlungen mittels Post
auszahlungsschecks ausgefiihrt werden konnen. Grundsatzlich aber 
gehoren hierher aIle Steuerriickzahlungen. Die einzelnen Verwal
tungsstellen geben demzufolge ihre Zahlungsauftrage unmittelbar 
an die Finanzgirostelle, die die Zahlungen entweder durch Post
scheck oder durch Bankiiberweisung oder in sonst geeigneter, bar
geldloser Zahlungsform ausfUhrt. Die zur Auszahlung gelangten 
Einzelbetrage werden auf Lochkarten iibertragen und in dieser 
Form das Kontokorrent der Verwaltungsstelle belastet. Allmonat
lich oder in kiirzeren Zeitraumen erhalt die Verwaltungsstelle einen 
maschinell hergestellten Kontoauszug, der als Gutschrift die tag
lichen Endsummen der Gutschriftsnachweisungen enthalt und als 
Belastung die von der betrefIenden Verwaltungsstelle angewiesenen 
Auszahlungen nachweist. Dieser Kontoauszug dient der Verwaltungs
stelle als Unterlage fUr die Rechnungslegung. 

IV. Die Vorteile des Kassengro.Bbetriebes. 
Die Vorteile, die ein im vorstehenden Sinne gedachter Kassen

gro13betrieb zu bieten vermag, Hegen teils auf finanztechnischem, 
teils auf kassentechnischem Gebiete. Yom finanztechnischen Stand-
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punkt aus betrachtet, bietet die beschleunigte Konzentration der 
Reichseinnahmen bei der Zentralkasse den Vorteil einer schnellen 
Disposition uber die jeweiligen verfugbaren Reichsguthaben. Die 
Reichseinnahmen brauchen nicht mehr uber die Bank- und Post
scheckkonten der zahlreichen Lokal- und Oberkassen gefiihrt zu 
werden, so daB bereits dem Fiskus gehorige Gelder nicht mehr durch 
lange Uberweisungswege gebunden liegen. Vielmehr werden die 
Einnahmen alsdann aus der Tasche des Zahlungspfiichtigen un
mittel bar in die Kasse der Zentraldispositionsstelle, namlich der 
Reichshauptkasse, gehen. Der Geldumlauf wird auf den denkbar 
kurzesten Weg geleitet. Von allen Arbeiten, die mit der Verwaltung 
des Bargeldes und der Geldwerte verbunden sind, werden die be
hordlichen Kassen befreit. Der Zahlungspfiichtige genieBt vollige 
Zahlungsfreiheit, kann also seine Zahlung bei jeder zur Annahme 
behordlicher Einnahmen bestimmten Kasse - das sind praktisch aIle 
ofi'entlichen und privaten Ka.sseninstitute - anbringen. Die maschi
nelle Arbeitsmethode gibt jederzeit muhelos eine genaue Ist-Statistik 
uber laufende Eingange der Zahlungen bei den einzelnen Steuer
arten und in den einzelnen Landesgebieten und Gemeindell. Jetzt 
wurden solche Ubersichten nurin umfangreichen Zusammenstellungen 
und mit groBerem Zeitaufwand geschafi'en werden konnen. 

Die vorstehend entwickelte Theorie eines KassengroBbetriebes 
sieht zwar fur die gesamte Reichsverwaltullg eine einzige Zentrale 
vor, deren Umfangtrotz ilues gewaltigen Arbeitsanfalles die optimale 
GroBe noch nicht uberschreiten wird. Jedoch wird aus innerpoli
tischen und partikularistischen Grunden mit einem gewissen Wider
stand der Lander gegen eine allzu weitgehende Zentralisierung des 
Kassengeschaftes zu rechnen sein, zumal die Lander glauben be
fiirchten zu mussen, daB sich durch die zentrale Zusammenfassung 
des groBten Teils der Reichseinnahmen die Kreditgewahrung aus 
dem Reichsguthaben zum Nachteil gewissel' Landergebiete vel'
schlechtern konnte. 

Es wird deshalb der Gedanke zu erwagen sein, ob die Finanzgiro
stelle nicht in zwei oder drei regionale Abteilungen zu zerlegen ware, 
urn den Intel'essen und Wunschen del' Lander entgegenzukommen . 

. Der groBere Vorteil, den das System durch die Freizugigkeit 
der Einzahlung bietet, wird naturlich beeintrachtigt, wenn mehrere 
Finanzgirostellen geschaffen wurden. Auch wird die Finanzgirostelle 
als Abl'echnungsstelle del' Reichsverwaltung (vgl. S. 31) nicht mit 
der gleichen Wirksamkeit tatig sein konnen, wie in einem ge
schlossenen Zentralbetriebe. 

Die Entwicklungsfahigkeit aber, die die maschinelle Arbeits
form in sich tragt, laBt schon jetzt die Moglichkeit eines weit 



lJIe VorteiIe des KassengroBbetriebes. 73 

innigeren Zusammengehens mit den am behordlichen Zahlungsver
kehr beteiligten offentlichen und privaten Geldinstituten auf arbeits
technischem Gebiete voraussehen. 

Der kassentechnisch groJ3te Vorteil, der sich gerade im Hinblick 
hierauf aus einer Trennung des rein en Zahlungsverkehrs von der Buch
haltungstatigkeit und aus der Schaffung eines KassengroJ3betriebes 
ergibt, besteht schlie.l3lich in einer erheblichen Aufwandsersparnis. 
Eine genaue Berechnung der zu erwartenden Verbilligung ist jedoch 
aus mancherlei Griinden nicht moglich. Zunachst liegt es in der 
Natur der neuartigen Arbeitsmethode, daJ3 sie mit dem gegenwartigen 
Verfahren nicht unmittelbar vergleichsfahig ist. Die Zahl der im Kassen
dienst beschaftigten, d. h. mit der Tiitigkeit des reinen Zahlungsver
kehrs befaJ3ten Beamten laJ3t sich nur roh schatzen. Ebenso bestehen 
keine genauen Angaben dariiber, wieviel Zahlungsvorfalle im ge
sam ten Verwaltungsbereich, getrennt nach den einzelnen Zahlungs
arten, jahrlich aufkommen. Die Angaben iiber die Zahl der Ein
zahlungsfalle schwanken zwischen 120 und 350 Millionen!). Die mit 
Kassen- und Buchhaltungsarbeiten befaJ3ten Bediensteten verteilen 
sich bei dem gegenwiirtigen System auf nahezu 1000 Dienststellen, 
wahrend sie bei der neuen Arbeitsmethode an zentraler Stelle tatig 
sein miiJ3ten. Es liiJ3t sich daher schwerlich eine Berechnung dar
iiber anstellen, in welchem Umfange sich die Arbeitsverringerung bei 
den Finanzamtern und sonstigen Reichskassenstellen in personeller 
Hinsicht auswirken wird. Ebenso laJ3t sich bei der maschinellen Ar
beitsform noch nicht vorausberechnen, welche Beschleunigung die 
Arbeitserledigung in der Praxis erlangen kann, und welche als Ge
winn zu buchende Nebenergebnisse die maschinelle Bearbeitung noch 
zu liefern vermag. All diese Fragen, die fiir die Rentabilitatsberech
nung von grundlegender Bedeutung sind, konnen zunachst nur an 
einem praktischen Versuch studiert werden. Es wird erst dann ein 
zuverlassiger, in Zahlen ausdriickbarer Vergleich der maschinellen 
Arbeitsmethode mit dem gegenwartigen Arbeitssystem, also eine ge
naue Rentabilitiitsberechnung, moglich sein, wenn geniigende Er
fahrungen in einem der Wirklichkeit nahekommenden Probebetrieb 
gewonnen sein werden. 

Abgesehen von den Kosten des rein maschinentechnischen 
Apparates, deren Hohe also mangels geniigender Erfahrungen iiber 
die Auswirkung der einzelnen Arbeitsumformung~n erst nach einem 
Probeversuch bestimmt werden konnen, entstehen aber durch die 

1) Ich habc in meiner Schrift tiber die Umstellung der Finanzkassen auf 
maschinelle Arbeitsmethoden meiner Rentabilitatsberechnung 120 Millionen Ein
zahlungsfalle ftir das Jahr zugrunde gelegt und dabei einen Kostenbetrag ftir 
die Zentralkassenstelle von jahrIich 1,6 Millionen Mark ermittelt. 
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Veranderung der Zahlungswege besondere Kosten im Verkehr mit 
den zur Ausfiihrung des Einziehungsgeschaftes herangezogenen Privat
kassenorganisationen. Die Zahlungen, die diese Institute aufnehmen, 
sind zunachst zweierlei Art. Es ist zu unterscheiden zwischen solchen 
Zahlungen, die der Zahlungspflichtige berechtigt ist, kostenlos zu 
entrichten, wie z. B. die Steuerzahlungen, und solchen Zahlungen, 
deren Ausfiihrung zu Lasten des Einzahlers geht, wie z. B. alleVber
weisungen aus Bank- und Postscheckkonten. 1m ersteren Falle wird 
~er Reichsfiskus die Bankspesen und sonstigen Unkosten zu iiber
nehmen haben. Dies kann er in zweierlei Form: entweder durch Zah
lung der Gebiihrnisse fiir den einzelnen Fall, also auf Grund eines be
sonderen Gebiihrentarifs, was jedoch in Anbetracht del' Menge der 
Zahlungen zu zeitraubenden Berechnungen und ebenso miihsamen 
Nachrechnungen fiihren wird, oder aber die Abgeltung geschieht in 
der Weise, da13 die betreffende Bankorganisation die Gutschriften 
auf das Sammelkonto der Finanzgirostelle erst nach Ablauf einer 
bestimmten Frist von 1-3 Tagen vornimmt, die fiir die betreffen
den Bank- oder Kassenorgane ausreicht, um sich aus dem Zinsgewinn 
der fiir diese Zeit ihnen zur Verfiigung stehenden reichsfiskalischen 
Gelder bezahlt zu machen. 

Bei denjenigen Zahlungen, bei denen eine kostenlose Einzahlung 
seitens des Einzahlers an den Reichsfiskus nicht gefordert werden 
kann, gehen die Vberweisungskosten zu Lasten des Kontoinhabers, 
also des Einzahlers. Die Bank wiirde daher in diesem Falle keine 
besonderen Zinsvergiinstigungen beanspruchen konnen und mii13te 
die Gutschrift auf das Sammelkonto der Finanzgirostelle unverziig
lich vornehmen; es sei denn, da13 sie im Interesse der maschinellen 
Bearbeitung fiir die Finanzgirostelle bestimmte Vorarbeiten iibel'
nimmt, die eine besondere Vergiitung rechtfertigen. Jedenfalls abel' 
wird del'Verkehl' mit den privaten Geldinstituten so gel'egelt werden 
konnen, da13 besondel's abzurechnende Vergiitungen seitens des 
Reichsfiskus nicht zu leisten sind. 

1m Verkehr mit der Post wird die Abgeltung der fiir den Reichs
fiskus zu leistenden Kassenarbeiten zweckma13ig nicht nach dem 
offentlichen Tarif, sondern durch Pauschalvergiitungen geschehen 
miissen. Die Einzelberechnung der 'Obertragungsgebiihren wiirde 
ebenso wie im Verkehr mit den Banken zu unnotigen Abrechnungen 
fiihren und verteuernd wirken. Die Reichspost hat jedoch, nachdem 
sie als selbstandig wirtschaftendes Reichsunternehmen aus dem 
Reichsetat gelost worden ist, ein starkes Interesse daran, ihre Renta. 
bilitat sicherzustellen und nachzuweisen. Deshalb mii13te der Wert 
der Dienstleistungen, die sie im Interesse des Reichsfiskus aus
fiihrt, mindestens nach Ma13gabe der Selbstkosten ihrer Haushalts-
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rechnung zugefiihrt werden. Immerhin aber bleibt die Post ein 
Reichsunternehmen, dessen Uberschiisse, wie beispielsweise die der 
Reichsdruckerei, dem Reichsfiskus zuflieBen. Es ist daher ein Streit 
iiber die Hohe der Vergiitungen an die Reichspost belanglos, da bei 
streng wirtschaftlicher Betriebsfiihrung seitens der Post jede iiber 
die Selbstkosten hinausgehende Zuwendung als UberschuB in die 
Reichskasse zuriickflieBt. Die Vergiitung an die Post stellt sich also 
letzten Endes als eine einfache Haushaltsiibertragung dar, die die 
einzelnen Reichskassenverwaltungen in ihrem Verkehr mit der Post 
buchmaBig nicht belasten. Es bliebe also nur zu untersuchen, in 
welchem MaBe sich die Selbstkosten der bei der Post etwa ent· 
stehenden Mehrarbeiten auswirken. Es laBt sich zwar nicht voraus
sehen, in welch em Umfange die Post kiinftig als Einziehungskasse, ins
besondere fiir Bareinzahlungen, in Anspruch genommen werden wird, 
immerhin konnen bei einer Gesamtanzahl von schatzungsweise 260 
Millionen Einzahlungsfallen etwa 30 Millionen Einzelposten auf die 
Postamter entfallen. Das ergabe an Gebiihren, wenn fiir den Ein
zahlungsfall etwa 10 Pfennige berechnet werden, rund 3 Millionen 
Mark. Die sonstigen Ubertragungsgebiihren (z. B. wie Uberweisung 
von Postscheckkonten auf das Reichsbankgirokonto) konnen hier 
auBer Ansatz bleiben, da diese Kosten auch jetzt schon aufkommen 
und entrichtet werden miissen. Obgleich also die Pauschalvergiitung, 
die die Reichskassenverwaltung fiir Dienstleistungen der Post zu 
entrichten hatte, strenggenommen nicht in die Rentabilitatsberech
nung gehort, so wiirde diese Vergiitung dennoch zu beriicksichtigen 
sein, wenn die Erhohung der Zahlungsvorfalle an den Schaltern der 
Post zu Personalvermehrungen zwingen sollte. Dies wird indessen 
bei den weitaus meisten Postamtern nicht der Fall sein, da sich die 
Arbeitsvermehrung bei den 5000 vorhandenen Postamtern so weit 
verteilt, daB sie noch von dem vorhandenen Personal bewaltigt 
werden kann. Nur bei den in den GroBstadten bestehenden Post
anstalten wird ein starkerer Arbeitsanfall entstehen, der auch ortlich 
zu Personalvermehrungen fiihren wird. Es wird sich danach die 
Uberleitung der Barkassentatigkeit der reichsbehordlichen Kassen 
auf die Post zu einem gewissen Teil nur als Arbeitsverschiebung 
innerhalb der Reichsverwaltung auswirken. Es ware somit nur 
der auf diese Arbeitsverschiebung entfallende Kostenteil in die 
Rentabilitatsrechnung der Finanzgirostellen einzusetzen. Nach vor
sichtiger Schatzung waren in diesem FaIle etwa ein Drittel der fiir 
Annahme der Steuergelder von der Post erhobenen Gebiihren als 
tatsachliche Mehrausgaben zu werten und unter Zugrundelegung des 
obigen Gebiihrensatzes mit etwa 1 Million Reichsmark in die Renta
bilitatsrechnung einzusetzen. Mit dieser Mehrausgabe von 1 Million 
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werden aIle Steuerzahlungen an den Postschaltern gebiihrenfrei. 
Zahlungen auf Zahlkarten, del' en Gebiihr del' Zahlungspflichtige heute 
selbst zu tragen hat, wiirden kiinftig iiberhaupt fortfallen. Dies be
deutet ein gewisses Entgegenkommen gegeniiber dem Steuerzahler 
und rechtfertigt schlieBlich auch das Verlangen nach Mithilfe des 
Publikums, wenn bei kiinftigen Verbesserungen del' maschinellen 
Arbeitsmethode noch weitere Veranderungen del' Zahlungsgewohn
heiten notwendig werden. 

Wird nun die Finanzgirostelle nicht nur del' Finanzverwaltung, 
insbesondere derSteuerverwaltung, sondern allgemein dem gesamten 
Reichskassendienst nutzbar gemacht, so werden weitere Verbilligungen 
erreicht werden konnen. 

D. Zusamlnenfassung 
des U ntersuchnngsergebnisses. 

Die vorliegende Untersuchung iiber die Reformmoglichkeiten im 
reichsbehordlichen Zahlungsverkehr hat sich mit drei Reformfragen 
auseinandergesetzt: 

1. mit del' Erweiterung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, 
2. der Vereinfachung des Kassenapparates, 
3. der Einfiihrung technischer Hilfmittel zur Verbesserung der 

Kassentechnik; sie ist zu folgendem Ergebnis gelangt: 

Erste Reformfrage: 

Erweiterung des bargeldlosen Zablungsverkebrs. 
I. Vorschlage allgemeiner Natur. 

1. Behordlicherseits: 
a) Die einzelnen bargeldlosen Zahlungsformen sind hinsichtlich 

ihrer Wertstellung fiir die Behorde so zu behandeln, daB ein Anreiz 
zu ihrer Benutzung besteht. 

b) Del' inn ere Zahlungsausgleich ist durch Errichtung einer zentralen 
Abrechnungsstelle bei del' Reichshauptkasse grundsatzlich als Buch
ausgleich durchzufiihren. 

c) Die Beteiligung del' behordlichen zentralen Kassen an den ort
lichen Sonderorganisationen del' Geldinstitute ist zwecks gegenseitiger 
Abrechnung (Eilavis, Verbandsabrechnungsstellen usw.) herbeizufiihren. 

2. Seitens del' offentlichen und privaten Geldinstitute ist anzu
streben: 

a) Verschmelzung des Reichsbankgiros mit den Scheckamtern zu 
einem Giroverband, 
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b) Ausbau der Scheckamter zu Bezirksabrechnungsstellen (§ 12 
des Scheckgesetzes), 

c) Zulassung des Annahmevermerks auf Schecken, dam it diese als 
Ersatz fiir Barzahlungen dienen konnen, 

d) Einfiihrung von Postverrechnungsschecken, 
e) sorgfaltigeres und ausreichenderes Benachrichtigungsverfahren 

im Bankiiberweisungsverkehr. 
3. Die Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfanger sind zu ver

anlassen: 
a) im weitestgehenden MaBe bargeldersparende und bargeldlose 

Zahlungsformen anzuwenden, 
b) Postscheck- und Bankkonten zu eroffnen. 
4. Hinsichtlich der zweckmaBigsten Zahlungsform ist zu fordern: 
a) Beschrankung der Barzahlung auf das MindestmaB, 
b) Ersatz des Schecks im behordlichen Zahlungsverkehr durch 

Uberweisungszahlung. 
c) Ablehnung von Scheckzahlungen im interlokalen Zahlungs

verkehr, 
d) Wahl der Uberweisung als wirtschaftlich niitzlichste und billigste 

Zahlungsform. 
II. Verbesserung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im 

praktischen Kassendienst. 
1. Die Bankkonten der behordlichen Kassen sind moglichst 

auf Postscheck- - Reichsbank- - und kommunale Girokonten zu 
beschranken. 

2. Einnahmedienst. 
a) Die Einnahmen sind von Zahlungspflichtigen grundsatzlich bar

geldlos zu entrichten und in einem spateren Stadium der Entwick
lung nicht mehr an die Lokalkassen, sondern auf ein Zentralkonto 
der Reichshauptkasse abzufiihren. 

b) Da, wo Barzahlungen unvermeidlich sind (bei ZoIlkassen usw.) , 
miiBten diese Zahlungen durch geeignete Stundungsverfahren in bar
geldlose Zahlungen an die Oberkassen umgewandelt werden. Zu 
empfehlen ware das fiktive Abrechnungsverfahren der Giiterkassen der 
deutschen Reichsbahn und die Anweisungszahlungen im Giiterkassen
dienst mit Hilfe der Verkehrs- und Kreditbank. 

3. Ausgabedienst. 
a) Die Auszahlungen an die Festbesoldeten sind grundsatzlich 

bargeldlos auf Postscheck- und Bankkonten zu leisten. AIle Beamten, 
aIle Angestellten und Lohnempfanger mit einem Monatsgehalt von 
mehr als einem Vierteljahresgehalt der Gehaltsgruppe I miissen ver
pflichtet werden, bei Einfiihrung vierteljahrlicher Gehaltszahlung ein 
Postscheck- oder Bankkonto anzulegen. 
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b) Die sog. Beamtenschecke miissen wegfallen. 
c) Die Zahlung an Lohnempfanger ist grundsatzlich bar auszufUhren, 

soweit die einzelne Lohnzahlung nicht den Betrag eines Vierteljahrs
gehalts der Gehaltsgruppe I iibersteigt. Dagegen die 

d) Zahlung an Versorgungsberechtigte grundsatzlich durch Post, 
e) die Zahlung an Unternehmer und Lieferer grundsatzlich bar

geldlos; die Reichsbehorden vergeben Auftrage nur an solche Unter
nehmer und Lieferer, die Bank- oder Postscheckkonten besitzen. 

4. Ablieferung der Dberschiisse und Versorgung der 
Kassen und Dienststellen mi t Geldb etrie bsmi tteln. 

a) Die Ablieferungen der Einnahmekassen erfolgen unmittelbar an 
die Reichshauptkasse, 

b) die Einzahlungen der Zahlungspflichtigen werden moglichst auf 
Zentralkonten der Einnahmeverwaltungen bei der Reichshauptkasse 
geleistet, 

c) die Versorgung der Ausgabekassen geschieht im sog. "griinen 
Scheckverfahren", d. h. durch unmittelbare Verstarkung der eigenen 
Konten aus demZentralkonto der Reichshauptkasse bei der Reichsbank, 

d) ein dem griinen Scheckverfahren ahnliches ist im Postscheck
wesen anzuwenden, so daB alle Geldbedarfsstellen unmittelbar aus 
dem Zentral-Postscheckkonto Bargeldmittel entnehmen konnen. 

Zweite Reformfrage: 

Vereinfachung im Aufbau des Kassenapparates. 

I. Ziel der B es tre bung ist Zen tralisation der Kassen
tatigkeit. 

1. Die Reichshauptkasse wird geschiiftsfUhrende Kasse fUr alle in 
Berlin ansa,ssigen obersten Reichsbehorden, Reichsmittel- und Unter
behorden (diese Behorden bleiben lediglich anweisende Stellen). 

2. Die Kassen mit nachgeordneten Kassen, die sog. Oberkassen, 
werden als vollstandig bargeldlose Kassen eingerichtet. 

3. Die Anzahl der Lokalkassen wird auf das notwendige MaB 
beschrankt. Sie werden als ortliche Einheitskassen oder Sammel
kassen (ohne Rechnungslegung) ausgebildet, und zwar: 

a) durch Zusammenlegung von Lokalkassen verschiedener Dienst
stellen ein und desselben Verwaltungszweiges, 

b) durch Zusammenlegung von Lokalkassen verschiedener Dienst
stellen aus verschiedenen Verwaltungszweigen. 

Die danach noch bestehenden Lokalkassen und die ortlichen Ein
heitskassen treten hinsichtlich der Geldversorgung und Geldabliefe
rung unter Ausschaltung aller Zwischenstellen unmittelbar mit der 
Reichshauptkasse in Verbindung. 
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4. AIle VerwaltungssteIlen, deren Kassen aufgelost worden sind, 
erhalten zur Bestreitung kleiner Geschaftsbediirfnisse einen gering 
bemessenen HandvorschuB, den sie mit der vorschuBgebenden Stelle 
(z. B. Sammelkasse, Einheitskasse oder Reichshauptkasse) abrechnen. 

5. 1m letzten Stadium der Entwicklung ware die Reichshaupt
kasse zu einer allgemeinen Zentralkasse zu entwickelll, die den Zah
lungsverkehr im Reichsverwaltungsgebiet auf sich vereinigt, die Ein
nahmen (mit Ausnahme der der Verkehrskasse) unmittelbar einhebt 
und Auszahlungen im weitesten MaBe selbst ausfUhrt. 

Dritte Reformfrage: 

Die Verbesserung der Kassentechnik. 

1m Rahmen dieser Untersuchung intel'essiel't die Verbessel'ung 
del' Kassentechnik nur, insoweit sie fUr die Beal'beitung des Zahlungs
verkehl's von Bedeutung ist. 

I. Es kommen im einzelnen in Fl'age: 
1. Die Verbesserung der Buchungsmethoden. Grundsatz

lich solI jede Buchung nur einmal niedergeschrieben werden und aIle 
Nebenbuchungen mit der Urschrift zwangslaufig verbunden sein. 
Dieses Ziel wird durch ein geeignetes Durchschreibeverfahren er
reicht (synchronistische System e), die fUr aIle die Kassen zweckmaBig 
sind, die neben einer zeitlichen auch eine sachliche Buchung vor
nehmen miissen. Versuche mit diesen Buchungsmethoden sind bei 
mehreren Kassen im Gange und in der wiirttembergischen Landes
finanzverwaltung bereits eingefUhrt. 

2. Verwendung maschineller Hilfsmittel. Es kommen 
Rechen-, Buchungs- und Lochkartenmaschinen in Frage. 

a) Re ch enmas chip.en sind im allgemeinen fUr Zinsberechnungen 
und Additionen nur in groBeren Kassenbetrieben wirtschaftlich, 
Schreib-Rechenmaschinen iiberall da, wo Zahlungslisten, Rechnungs
aufstellungen u. dgl. herzustellen sind. Sie werden daher meistens 
nur in Rechnungsbiiros Verwendung finden, sofern diese Arbeiten 
nicht mit dem eigentlichen Kassenbetrieb verbunden sind. 

b) Registrier-Buchungsmaschinen. Sie sind geeignet, dem 
ortlichen Kassenbetrieb zu dienen. Sie ersetzen durch ihre synchro
nistische Aufschreibung Kassen- und Soll-Buchung, setzen aber voraus, 
daB die Kasse sowohl Barzahlungen als auch bargeldlose Zahlungen in 
allen Einzelbetragen durch die Maschine aufnehmen laBt. Das Prinzip 
der einmaligen Niederschrift der Buchung wird durch diese Maschine 
in vollem Umfang gewahrt (zur Zeit werden versuchsweise einige 
Finanzamter mit dies en Maschinen ausgeriistet). 
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c) Die Lo chkartenmaschin en fordern einen KassengroBbetrieb, 
da sie durch die Art ihrer Arbeitsmethode den gesamten Kleinkassen
dienst aufnehmen, sie machen infolgedessen die Verwendung von 
Registrierkassen fUr den bargeldlosen Zahlungsverkehr im Lokalkassen
dienst iiberfliissig. Fiir die Anwendung der Lochkartenmaschinen ist 
eine vollstandig neue Organisation des Kassenwesens nach der Rich
tung hin notwendig, daB aIle Zahlungen bargeldlos einer zentralen 
Kasse zugefUhrt werden. Die Versuche befinden sich zur Zeit noch 
im Vorbereitungsstadium. 

II. Die Theorie eines KassengroBbetriebes, 
1. Der KassengroBbetrieb soIl den gesamten Zahlungsverkehr mog

lichst groBer, wenn nicht aller Verwaltungszweige an sich ziehen. 
Die anfallende Arbeitsmenge wird mit Hilfe von Hollerith-Maschinen 
kassentechnisch zu bewaltigen sein. Zur Veranschaulichung der Idee 
soIl zunachst die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs der Reichs
finanzverwaltung gezeigt werden. 

2. Die Arbeitsmethode. AIle Zahlungspflichtigen erhalten Zahlungs
aufforderungen. Die Einzahlung der Betrage erfolgt freiziigig bei allen 
zugelassenen Annahmestellen, z. B. Post, Banken, Sparkassen usw. 
Die Zahlungsaufforderung wird als Einzahlungsbescheinigung seitens 
der annehmenden Stellen benutzt und mit den Betragen unmittel
bar der zentralen Kasse, der sog. Finanzgirostelle (bei der Reichs
hauptkasse) zugefiihrt. 

3. Den Kontoausziigen fUr die Finanzgirostelle liegen die Ein
zahlungsbescheinigungen als Anlage bei, auf Grund welcher die Gut
schrift auf den Konten selbst gepriift wird. Die Angaben aus den 
Einzahlungsbescheinigungen (sofern die Einzahlungsbescheinigungen 
nicht selbst bereits Lochkarten sind) werden auf Lochkarten iiber
tragen, mit denen die Verteilung der Einzelbetrage auf die zustan
digen Finanzamter odeI' eine fiir den Bezirk eines Landesfinanzamts 
zu schaffende Zentralbuchhaltung in Form von Gutschriftsnachwei
sungen vorgenommen wird. 

4. Die Finanzamter oder Zentralbuchhaltereien rechnen an Hand 
der Gutschriftsnachweisung die Steuerschuld auf den Konten der 
einzelnen Steuerzahler abo 

5. Der gesamte Zahlungsverkehr bei den Finanzamtern fant fort. 
Der Geldverkehr der einzelnen Amter spielt sich auf dem Konto
korrentkonto bei der Finanzgirostelle abo Diese ist also nichts an
deres als eine Abrechnungsstelle zwischen den Behorden und den be
rufsmaBigen Geldinstituten, die die Zahlungsgeschafte fUr die Behorde 
iibernehmen. 
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E. Schlnfibemerknng. 
An den im vorstehenden Uberblick gegebenen Reformmoglich

keiten im Reichskassenwesen ist der Reichsfinanzminister in erheb
lichem Ma13e unmittelbar beteiligt. Es solI daher in einigen Schlu13-
bemerkungen kurz die Stellung des Finanzministers zu den Reform
fragen angedeutet werden. 

Gegeniiber dem iiberragenden Einflu13, den der Reichsfinanz
minister in der zentralisierten Reichsverwaltung erlangt hat, tritt die 
Bedeutung der Finanzverwaltung der Lander, die durch die Nutzbar
machung des § 19 der Reichsabgabenordnung vom 13.12.1919 (RGBl. 
S. 1993) in Bayern nahezu vollig aufgesogen ist, und weiterhin auch 
die der Gemeinden erheblich zuriick. Auf dem Gebiete des formalen 
Zahlungsverkehrs sind die Anordnungen des Reichsfinanzministers 
teils unmittelbar bindend fUr die Landerverwaltungen, teils werden 
die Lander- und Kommunalkassen mittelbar genotigt, sich den For
malien der in ihren Landes- und Ortsgebieten gelegenen Reichs
kassen anzupassen, die im Hinblick auf ihre gro13ere Bedeutung fUr 
den allgemeinen Zahlungsverkehr auch nicht ohne Einflu13 auf die 
privaten Geldinstitute und deren Kunden bleiben. 

Wenn so die Reichskassen ma13geblichen EinfluB auf die iibrigen 
offentlichen Kassen gewinnen, entsteht naturgema13 fUr sie die 
Pflicht, durch zeitgema13e Einrichtungen und gut geordnete Ge
schaftserledigungen vorbildlich zu werden. Die bereits in Verfolg des 
§ 55 der Haushaltsordnung eingeleiteten und schon zu gewissen Teil
ergebnissen gelangten Arbeiten zur Schaffung einheitlicher V or
schriften fiir den Kassendienst lassen die fiihrende Stellung des 
Reichsfinanzministers auf dem Gebiete des Kassenwesens deutlich 
erkennen. 

Ebenso wie die Verbesserung der Arbeitstechnik auf jeglichem 
Gebiet des Biirodienstes in immer gro13erem Ma13e auf die Verwen
dung maschineller Arbeitsmethoden zielt, ist auch das Reformstreben 
im Kassen- und Zahlungswesen auf eine weitgehende Verwendung 
maschineller Hilfsmittel gerichtet. Nun stehen aber diesem Ziele eine 
Reihe von Hemmungen entgegen, die zum gro13ten Teil in der Neu
artigkeit dieses Wissensgebietes fUr die Behordenkreise ihre Ursache 
haben. Der Mangel an ausreichender, praktischer Erfahrung la13t die 
V orteile mancher maschineller Einrichtungen noch stark umstritten. 
Zudem fehlt es den amtlichen Stellen meist an einer eingehenden 
Kenntnis der gesamten Biiromaschinentechnik, die notwendig ist, 
um aus der Menge der Angebote die jeweils geeigneten Typen aus
zuwahlen. Auch darf nicht vergessen werden, daB mit der Steigerung 
der Leistungsfahigkeit der maschinellen Hilfsmittel die Organisations-

Kocb, Zablungsverkebr. 6 
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schwierigkeiten wachsen und da13, je wirksamer die Maschinen in den 
Arbeitsbetrieb eingreifen, um so durchgreifender· die Arbeitsgebiete 
umorganisiert, d. h. auf die Ausnutzungsmoglichkeiten der Maschinen 
umgestellt werden miissen. Zu solchen organisatorischen Arbeiten 
sind in den einzelnen Ressorts nicht immer die notigen Voraus
setzungen vorhanden. 

Der Reichsfinanzminister wird daher auch fUr die Untersuchungen 
der maschinellen Arbeitstechnik in der Reichsverwaltung diejenige 
Stelle sein, die zur Fiihrung auf diesem Gebiete am geeignetsten 
erscheint. Dem Reichsfinanzminister stehen die Mittel und die gro13en 
praktischen Versuchsgebiete zur Verfiigung; er bietet schlie13lich auch 
die Gewahr fUr die unerla13liche Einheit der behordlichen Organi
sationstatigkeit. 

All diese Untersuchungen erfordern eine wissenschaftliche Durch
dringung des gesamten Arbeitsstoffes. Je gro13er das Untersuchungs
gebiet ist, um so mehr wird sich die N otwendigkeit herausstellen, 
besondere Organe zu schaffen, die sich ausschlie13lich mit diesen 
wichtigen betriebswissenschaftlichen Fragen zu befassen haben, und 
die dahin wirken, da13 aussichtsreiche Ansatze der Entwicklung bei 
den einzelnen Versuchsstellen nicht gehemmt werden; denn bei allen 
N euerungen, die eine Verbilligung der Arbeitsmethode und demzu
folge eine Ersparnis von Arbeitskraften zur Folge haben, ist mit 
dem natiirlichen Widerstand der bisher mit diesen Arbeiten befa13ten 
Krafte zu rechnen, wenngleich sich diese Befiirchtungen nach den 
bisherigen Beobachtungen noch nicht als begriindet erwiesen haben. 

Es handelt sich jetzt darum, die Erkenntnis von der N otwendigkeit, 
die Arbeitsmethoden zu modernisieren und mit neuzeitlichen Einrich
tung en zu versehen, zum Gemeingut aller Reichsbehorden zu machen. 
Die treibende Kraft, die bei den Erwerbsunternehmungen zur Ver
billigung der Arbeitsmethoden zwingt, namlich das Streben nach 
Gewinn, ist in den Reichsressorts nicht lebendig. Wenn es auch der 
Reichssparkommissar an Anregungen und V orschlagen nicht fehlen 
la13t, so sind in der Reichsverwaltung auf diesem Gebiete Fort
schritte nur dort erzielt worden, wo den Anregungen besondere 
Bereitwilligkeit entgegengebracht wurde. 

Es ist zu begriiJ3en, da13 neuerdings die Verwaltungsakademie Ber
lin in Verbindung mit Behorden des Reiches, des Staates und der 
Gemeinden, sowie den deutschen Beamtenberufsverbanden das 
"Deutsche Institut fiir wirtschaftliche Arbeit in der oHent
lichen Verwaltung" (Diwiv) ins Leben gerufen hat, das in enger 
Zusammenarbeit mit gleichartigen Organisationen- wie dem Reichs
kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit, dem Ausschu13 fUr wirtschaftliche 
Verwaltung usw. - das Problem der wirtschaftlichen Gestaltung 
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der offentlichen Verwaltung untersueht. Das Institut hat sieh be
sonders zur Aufgabe gestellt, die bei der Akademie bestehenden Ein
riehtungen zur Erforschung und Erprobung der besten wirtsehaft
lichen Arbeitsverfahren auszubauen und zu fordern und als wissen
schaftlicher Berater und Auskunftsstelle iiber Neuerungen auf dem 
Gebiete der Biiroreform allen offentlichen Verwaltungsstellen zu 
dienen. Den Reichsbeh6rden wird daher aller Voraussicht nach in 
dem Deutschen Institut fUr wirtschaftliche Arbeit auch auf dem Ge
biet der Reform des behordliehen Zahlungsverkehrs ein willkommener 
Helfer erstehen. 

Schon jetzt aber ist es klar, daB aHe Verbesserungen des behord
lichen Zahlungsverkehrs stets Hand in Hand mit den auBerhalb der 
beh6rdlichen Verwaltung stehenden Organen des Zahlungsverkehrs 
also in der Hauptsache mit der Post und den Banken, entwickelt 
werden. Nur eine engere Zusammenarbeit zwischen der Reichs
verwaltung und den Tragern des aHgemeinen Zahlungsverkehrs ver
hindert, daB Vereinfachungen und Verbilligungen der Arbeitstechnik 
und der ZahlungsmethQden nicht auf Kosten der Gegenseite ange
strebt oder gar durchgefUhrt werden. Es wird also Aufgabe des 
Reiehsfinanzministers sein, die gesamte Reformarbeit, unbeschadet 
ihrer Beschleunigung, in einen moglichst groBen Rahmen zu legen, 
und durch den Zwang zur Ersparnis, unter dem zur Zeit die Reichs
verwaltung steht, und der sie veranla13t, alle fortschrittlichen Neue
rungen zur Verbilligung und Vereinfachung ihrer Verwaltungstatigkeit 
auszunutzen, aueh anregend a.uf die Privatwirtsehaft einzuwirken. 
Der Reichsfinanzminister wird sieh als ein starker, autoritativer 
Forderer auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Gestaltung des ge
samten Reichsverwaltungsdienstes zeigen miissen und sollte mit neu
zeitliehen Arbeitsmethoden ein naehahmenswertes Beispiel auch den 
iibrigen offentlichen Verwaltungen der Lander und Kommunen bieten. 

6* 
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