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Vorwort. 
Die vorliegende Arbeit ist im bank- und finanzwissenschaftlichen 

Seminar von Prof. P rio n angefertigt worden. 
Vor dem Kriege spielte die Bewirtschaftung der offentlichen Gelder 

in Deutschland kaurn eine Rolle. Erst in der Nachkriegszeit, insbeson
dere nach der Inflation wurden die Fragen urn die Offentliche Geld
verwaltung zurn Tagesproblem. Das ist auch verstandlich: hieB es 
doch damals in der Zeit der groBen Kreditknappheit alle Quellen des 
Kreditzuflusses zu erschlieBen, alle Mangel in der Kreditwirtschaft zu 
beseitigen, urn nur einigermaBen die Kreditnot zu lindern. 

Wie wichtig die Fragen urn die offentliche Geldverwaltung geworden 
sind, wird durch die Interessenahme der verschiedenen Wirtschafts
kreise an diesen Problemen bewiesen: nicht nur auf dem VI. Allge
meinen Deutschen Bankiertag im Jahre 1925, sondern wiederum auf 
dem VII. Bankiertag im vergangenen Jahre in Koln wurden die hier 
gestellten Fragen behandelt; der EnqueteausschuB befaBt sich mit 
diesen Problemen; der Reparationsagent beriihrt in jedem seiner Be
richte die Offentliche Geldverwaltung; die Reichsbank zeigt lebhaftes 
Interesse fiir die Reformbestrebungen der offentlichen Geldverwaltung; 
ferner findet man wiederholt in der Tagespresse und in Fachzeit
schriften das hier zur Erorterung gestellte Thema besprochen. 

Eine eingehendere systematische Darstellung, die diese in der Nach
stabilisierungszeit angeschnittenen Streitfragen zusammenfassend be
handelt, steht zur Zeit noch aus. Diese Aufgabe hat sich der Verfasser 
dieser Arbeit gestellt, soweit es bei der Diirftigkeit des der Offentlich
keit zuganglichen Materials moglich war. 

Die verschiedenen offentlichen Stellen haben mich in liebens
wiirdiger Weise nicht nur bei der Materialbeschaffung unterstiitzt, 
sondern auch in miindlicher Aussprache mir manche Anregung zuteil 
werden lassen. Es ist mir ein Bediirfnis, hierfiir meinen besten Dank 
zu sagen. 

Berlin, im April 1929. 
Wolfgang Hoffmann. 
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Einleitnng. 
"Wenn man sich dariiber klar zu werden wiinscht, inwieweit die 

offentlichen Gelder bei der Gestaltung der Kreditverhaltnisse mit
sprechen, so entspringt eine Schwierigkeit dem Umstande, daB es kein 
Mittel gibt, den Gesamtbetrag der offentlichen Geldeinlagen oder auch 
nur die offentlichen Geldanlagen genau festzustellen. Weder das Reich 
noch die Lander oder die Gemeinden veroffentlichen Ausweise iiber 
ihre Darlehen oder Bankeinlagen, und die offentlichen Banken ihrerseits 
fiihren die erhaltenen Einlagen in ihren Ausweisen nicht so auf, daB er
sichtlich ware, welche offentliche und welche private sind, oder sie ver
offentlichen iiberhaupt keine laufenden Ausweise." Mit diesen Schwierig
keiten, auf die der Reparationsagent in seinem Bericht vom 30. Novem
ber 19251 (S. 68) hinweist, ist auch in der hier vorliegenden Arbeit zu 
rechnen. 

Erleichtert wurde die Arbeit zwar dadurch, daB in den Sitzungen 
des Unterausschusses fiir Geld- und Kreditwesen des Ausschusses zur 
Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft (EnqueteausschuB) am 

21. Oktober 1926 (8. Sitzung), 

10. November 1926 (11. Sitzung), 

24. November 1926 (13. Sitzung)2 

die hier angeschnittenen Fragen behandelt und manches einschlagige 
Material zutage gefordert wurde. Die Presseberichte iiber diese Verhand
lungen sind nach Moglichkeit durch Riickfragen bei den verschiedenen 
Stellen vervol1standigt worden. 

Ein der Wirklichkeit vollstandig entsprechendes, liickenloses Bild 
zu geben, ist nicht moglich. Immerhin geniigen die in die Offentlichkeit 
gelangten Berichte und Zahlenangaben, urn die fiir die Wirtschafts
erscheinung "offentliche Gelder" wesentlichen Probleme zu erkennen 
und zu untersuchen. 

1 Die Reparationsleistungen im 1. Planjahr (die Berichte des Generalagenten, 
Verlag R. Robbing, Berlin). 1m weiteren zitiert: Reparationsberichte. 

2 Die diesbeziiglichen Untersuchungen des Enqueteausschusses sind bis heute 
(Mii.rz 1929) noch nicht amtlich verofientlicht. 1m folgenden zitieren wir die 
vervollstandigten Presseberichte: Enqueteausschu13. 

Hoffmann, Offentllehe Gelder. 1 



2 Einleitung. 

Was sind nun ijffentliche Gelder ¥ Die Beantwortung dieser Fraga 
ist zun8.chst in Angriff zu nehmen. Es wird sich herausstellen, daB eine 
Analyse des Begriffsinhalts "ijffentliche Gelder" viele noch ungelOste 
oder wenigstens noch umstrittene Probleme beriihren muB. Die Analyse 
wird sich deshalb auf das Notwendige beschrii.nken miissen, um einen 
fUr die Untersuchung zweckmii.Bigen Begriff herauszuarbeiten. Es muB 
deshalb bereits hier gesagt werden, daB die Ausfiihrung iiber die Begriffs
bestimmung "offentliche Gelder", wie sie vorgenommen werden solI, 
keinen Anspruch darauf erhebt, vollstandig zu seine Es heillt hier ledig
Iich, Klarheit zu schaffen, auf welchem Gebiet sich die vorliegende 
Untersuchung bewegen solI. 



I. Grundlagen. 
A. Zur Begriffsbestimmung "Offentliche Gelder". 

1. Analytische Begriffsbestimmung. 

Bedenkt man, daB das Wort "offentlich" ebenso wie das Wort "Geld" 
einen vieldeutigen Sinn hat, so wird klar, daB auch der Begriff "Offent
liche Gelder" nicht eindeutig sein kann. Zunachst zum Worte "offent
lich". Dieses deutsche Wort hat zwei Bedeutungen, die hier in Frage 
kommen konnen. Es bezeichnet eine Beziehung zum Staat oder auch 
zu ahnlichen Gewalten sowie das Gemeininteresse 1. Die Beziehung zuin 
Staat zeigt sich hier darin, daB Gelder im Eigentum des Staates stehen. 
Beriicksichtigt man nur den Staat, so kommt man zu einer Definition 
der offentlichen Gelder, wie E. v. Philippovich2 sie bestimmt. Er 
sagt: "Wir nennen alIe im Eigentum des Staates befindlichen Gelder 
,offentliche Gelder', da ihre weitere Verwendung seitens des Staates 
den dafiir bestehenden offentlichen Rechtsordnungen und Kontrollen 
unterworfen ist." Diese Begriffsbestimmung ist ihrer wortlichen Deu
tung nach zu eng. Die Gelder von Reich und Landern waren hiernach 
nur offentliche Gelder. Die Gelder der Gemeinden z. B. miiBten aus
geschlossen werden. Ferner blieben die Gelder der zahlreichen "inter
mediaren Finanzgewalten"3, die auf gesetzlicher Grundlage Zwangs
beitrage erheben, unberiicksichtigt. Diese "Hillsfisci", wie Mann jene 
Anstalten und Korperschaften des offentlichen Rechts nennt, haben aIle 
"politische Bedeutung und Rechtscharakter". "Sie stellen gleichsam 
eine Verlangerung des Staatswillens dar. "4 Die Gelder der Gemeinden 
und der ~sfisci werden deshalb richtigerweise auch zu den offent
lichen Geldern zu rechnen sein. 

1 S. Handworterbuch der Rechtswissenschaft, herausgegeben von F. Stier
Somlo und Alexander Elster, 4. Band, Berlin und Leipzig, 1927. Artikel 
"Offentliche Sachen" (von Karl Friedrichs), S.265 und Artikel "Offentliches 
Recht" (von Otto Koellreutter), S.267. 

II Philippovich, E. v.: "Die staatliche Geldverwaltung" im "Finanzarchiv", 
Zeitschr. f. d. ges. Finanzwesen l. Jahrg., Stuttgart 1884, S. 564. 

8 Mann, F. K.: "Die intermedUl.ren Finanzgewalten und ihr EinfluJl auf 
Deutschlands finanzielle Belastung" in Jahrb. f. Nationalokonomie und Statistik, 
129. Band, 3. Folge, 74. Band, 1928, S.224. 

, Ma.nn: a. a. 0., S. 223. 

1* 



4 Zur Begriffsbestimmung "Offentliche Gelder". 

Auch die Deutsche ReichsbahngesellschaIt ist ein solcher Hillsfiskus. 
Jedoch laBt die eigmartige Rechtskonstruktion der Deutschen Reichs· 
bahngesellscha£t eine derartige Folgerung zunachst zweifelbaft erschei
nen. Der Rechtscharakter der Deutschen Reichsbahngesellschaft ist in 
einem Erkenntnis des Reichsgerichts1 erlautert worden. Da heiSt es: 
"Der Betrieb der Reichsbahnen und die damit in Verbindung gebrachte 
Erfiillung der Reparationsverpflichtungen sind Angelegenheiten des 
Reichs. Die Reichsba~gesellschaft ist eine zur Besorgung dieser An. 
gelegenheiten errichtete, mit eigener Rechtspersonlichkeit und mit dem 
Recht der Selbstverwaltung ausgestattete, aber in die Verfassung des 
Reichs eingegliederte und seiner Aufsicht unterstehende offentlich recht
liche Anstalt in der Form einer HandelsgesellschaIt." Man hat es hier 
mit einem besonderen Typ des "quasi-kaufmannischen Betriebes" zu 
tun2• Diese besondere Natur zeigt sich auch deutlich in der Rechnungs
legung dieser WirtschaIt, die zwischen dem iiberkommenen Syste,m der 
Kameralistik und dem neuerdings angestrebten der doppelten Buch
£iihrung schwankt2• ,,,Trotz ihrer aktienrechtlichen Konstruktion bleibt 
,die Reichsbahngesellschaft", wie auch Mann3 sagt, "eine offentlich recht
liche Anstalt"4. Will man den formellen Unterschied zu den iibrigen 
Hills£isci betonen, so mag man Organisationen wie die Eisenbahn als 
quasi-offentliche bezeichnen. 

Mit den bisher genannten offentlichen bzw. quasi-offentlichen Organi
sationen ist jedoch der Kreis aller offentlichen Stellen, denen Gelder 
zuflieBen, die als offentliche bezeichnet werden konnen, noch nicht 
geschlossen. Es fehlt die Gruppe der offentlichen Unternehmungen5, 

der Erwerbswirtschaften, bei denen grundsatzlich die Erzielung von 
Geldertragen Hauptzweck ihrer Tatigkeit ist. Es wird vom Unter
suchungsziel abhangig sein, ob die Gelder solcher Wirtschaften den 
offentlichen zugerechnet werden konnen. Zu den offentlichen Geldern 
im weiteren Sinne, also im Sinne von Philippovich, gehoren sie un
bedingt. Es ist jedoch, zu beachten, daB die Bewirtschaftung dieser 
Gelder nach erwerbswirtschaftlichen, kapitalistischen Gesichtspunkten 
zu geschehen haben wird, was ffir eine Untersuchung rein of£entlicher 
Wirtschaftssysteme6, wo gemeinwirtschaftliche und staatspolitische Ge-

1 Aus dem Erkenntnis des Reichsgerichts, I. Strafsenats, vom 19. Marz 1926, 
s. Archiv fiir Eisenbahnwesen, Berlin 1926, S. 1000. 

2 Richter, Hermann: "Grundsatzliches zur Bilanzierung der Reichsbahn-
geselischaft" in Betriebswirtschaftliche Rundschau, 5. Jahrg., S. 127. 

3 Mann: a. a. 0., S.223. 
4 S. hierzu auch "Reparationsbericht vom 30. November 1926, S. 68. 
5 Liefmann, R.: "Die Unternehmungsformen", Stuttgart 1912, S.177. 
6 Colm, Gerhard: "Volkswirtschaftliche Theorie der Staatsausgaben", Tii

bingen 1927, hat den Gegensatz zwischen offentlicher und privater Wirtschaft 
herausgearbeitet. Er sagt (S. 11): "In der Privatwirtschaft entscheidet die frei-



Analytische Begriffsbestbnmung. 5 

sichtspunkte im Vordergrund zu stehen haben, nicht von Interesse ist. 
Deshalb ist z. B. fiir eine solche Untersuchung notwendig, diese Erwerbs
unternehmungen und ihre Geldverwaltung auszuschalten. Es ist jedoch 
in der Tat nicht immer leicht, die nach rein privatwirtschaftlichen 
Grundsatzen betriebenen ijHentlichen Organisationen von den Gemein
wirtschaften zu trennen. 

Nicht nur die Gelder der Offentlichen Untemehmungen werden nach 
privatwirtschaftlichen Grundsatzen bewirtschaftet. Es gibt auch Gruj>
pen von Geldern, die ijHentlichen Organisationen zuflie.Ben, die nicht 
Erwerbswirtschaften sind, die aber trotzdem von diesen nicht anders 
ala private Gelder behandelt werden kijnnen. Hierher gehOren die 
Kassenbestli.nde der Einzelwirtschaften, die sich aus Grunden der 
Zahlungstechnik bei den Postscheckamtern ansammeln1, ferner Depo
siten kleinerer und mittlerer Wirtschaftskreise, die den Sparkassens zu
flie.Ben. Diese Mittel in ijHentlicher Hand spielen keine andere Rolle 
wie die Kreditoren und Depositen privater Hanken. Liquiditats-, Renta
bilitats- und Sicherheitsriicksichten miissen bei der Bewirtschaftung 
diaser Gelder im Vordergrunde stehen, jedenfalls solange diese ijHent
lichen Zahlungs- und Kreditinstitute die ihnen zuerteilten Funktionen 
in der kapitalistischen Tauschwirtschaft erfii11en wollen. 

Es ist versucht worden, auf die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale 
all der Gruppen Gelder, die ala "ijHentliche" bezeichnet werden kijnnen, 
hinzuweisen. 

Durch eine Analyse des. Wortes "Geld" wird das Bild noch weit 
bunter. Jedoch sollen hier nicht alle theoretischen Mijglichkeiten aus
geschijpft werden; vielmehr geniigt es, nur auf zwei hinzuweisen: 

1. Gelder, zu verstehen ala allgemeine ZahlungsmittelS, flie.Ben den 
ijHentlichen Wirtschaften zu. AlIe diase Zahlungsmittel, iiber die ijHent
liche Kijrper verfiigen, kijnnen ala ijHentliche Gelder bezeichnet werden. 
Ganz gleichgiiltig ist es in diesem Falle, wie auch immer die ijHentlichen 
Stellen diese Mittel verwenden. Das ware der allgemeinste Begriff. Es 
ist zweckma.Big, diese Gelder ala "ijHentliche Gelder im weiteren Sinne" 

willige, wenn auch durch geselIscha.ftliohe Sitte und Mode gebundene Einkommens
verwendung tiber den Inhalt der wirlschaftlichen Leistung; im Staat der Besohlu.6 
der maBgeblichen Instanzen. Hierdurch wird der grundlegende Unterschied 
zwischen der ,privaten'Marktwirtschaft und der ,OHentlichen' Zwangswirtschaft 
oder Organwirtschaft gekennzeichnet." In der Privatwirtschaft wird die Pro
duktionsrichtung durch die kaufkrMtige Nachfrage bestimmt, in der OHentlichen 
Wirtschaft sind hierfiir gemeinwirtschaftliche und staatspolitische Gesichtspunkte 
vorwiegend maBgebend. 

1 S. auch Prion: "Geldmarktlage und Reichsbankpolitik", Vierteljahrshefte 
zur Konjunkturforschung, 1. Jahrg., 1926, Ergl!.nzungsheft 4, Berlin 1927, S.36. 

II S. auch Gesch/i.ftsbericht des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
fUr 1925,S. 5. 

8 = tJbertragungsmittel von Verfiigungsmacht tiber Gtiter und Dienste. 



6 Zur BegriHsbestiinmung "OfientIiche Gelder". 

zu bezeichnen, oder' aber bier besser von oHentlichen Eimiahmen zu 
sprechen. 

2. Der Hauptteil der Einnahmen findet seine endgiiltige Verwendung 
in der Deckung des offentlichen Bedarfs. Die Staatseinnahmen dienen 
zur Bezahlung der GehaIter usw., die Einnahmen der Sozialversiche
rungstrager z. B. zur Bezahlung der Renten usw. Nur ein geringer Teil 
kommt nicht zu einer solchen Verwendung. Das sind die Bestande. 
Diese Geldmittel bleiben entweder unverwendet, oder sie stehen kurz
oder langfristig fUr eine Anlage oder Kreditgewahrung zur Verfiigungl. 
Warum solche Bestii.nde sich bei den oHentlichen Wirtschaften bilden, 
wird spater eingehend erIautert werden. Es sind Bestande, ahnlich wie 
sie auch bei privaten Unternehmungen vorkommen. Dort werden sie 
auf der Aktivseite der Bilanz im Gegensatz zum Sachkapital als Geld
kapital bezeichnet. Ebenso wie diese Geldkapitalien der privaten Unter
nehmungen kurz- bzw. langfristig ausgeliehen werden konnen, konnen 
die Bestande der oHentlichen Wirtschaften zu kurz- bzw. langfristigen 
Ausleihungen verwendet werden. Diese fiir soIche Zwecke zur Ver
wendung kommenden Gelder sind vorteilhaft als "offentliche Gelder im 
engeren Sinne'l zu bezeichnen. 

Zusammenfassend ist es nun m6glich, all die Geldmittel, die als oHent
liche Gelder bezeichnet werden, nach drei Gesichtspunkten zu gruppieren. 

Es sind zu unterscheiden: 
1. Nach dem Inhaber: 

a) Gelder des Reichs, der Lander, der Gemeinden und Gemeinde
verbande, 

b) Gelder der intermediaren Finanzgewalten: 
aa) Gelder der oHentlichen Korperschaften und Anstalten, 
bb) Gelder sonstiger Hilfsfisci (halboHentliche oder quasi

oHentliche Gelder), 
c) Gelder der Erwerbswirtschaften der oHentlichen Hand (der 

offentlichen Unternehmungen). 
2. Nach dem Ursprung: 

A) a) Abgaben: 
aa) Steuern, 
bb) Beitrage, 
cc) Gebiihren, 

b) Erwerbseinkiinfte, 
c) Anleiheerlose; 

-----'-
1 Den Unterschied zwischen Anlage und Kreditgewiihrung erlautert Prion, 

KreditpoIitik, Berlin: JuliuS Springer 1926, S. 157: Kapitalanlage liegt dann vor, 
wenn der Markt die Sicherheit, die Rohe der Verzinsung und die Rea1isierbarkeit 
bestimmt. Bei der Kreditgewii.hrung priift der Kreditgeber die Kreditwiirdigkeit 
des einzelnen selbst, hat selbst die Qualitaten der Sioherheiten zu beurteiIen, die 
Verwendung der Gelder und die Riickzahlung zu kontrollieren. 



Der BegriH "Ofientliche Gelder" in der Praxis. 7 

B) Sonstige Einnahmen: z. B. Depositen kleinerer und mittlerer 
Wirtschaftskreise bei Sparkassen. 

3. Nach dem Verwendungszweck: 
a) Gelder fUr die endgiiltig etatsbestimmte Zweckverwendung, 
b) Gelder zur voriibergehenden Verwendung (zur Anlage oder Kre

ditgewahrung) (Bestande, offentliche Gelder im engeren Sinne) : 
aa) kurzfristige Ausleihungen, 
bb) langfristige Ausleihungen, 
cc) bare Kassenbestande. 

Die unter b genannten Gelder lassen sich nach Entstehungsursachen 
noch weiter unterteilen. Das soll jedoch erst nach Behandlung der Ent
stehungsursachen der Bestande geschehen. 

2. Der Begriff "Offentliche Gelder" in der Praxis. 
In der Praxis ist die verschiedene Natur der einzelnen Gelder, die 

aIle gemeinhin als offentliche Gelder bezeichnet werden, also, die sich 
in der Verwaltung offentlich-rechtlicher Verbande befinden1, erkannt 
und bei der Begrlffsabgrenzung bereits zum Teil, wenn auch oft noch 
ungenau, berucksichtigt worden. 

Schacht2 definiert den Begriff "Ofientliche Gelder" ganz um
fassend, noch ohne die oben dargelegten Unterschiede zu beriicksich
tigen. Eine Begriffsbildung nimmt er in folgendem Zusammenhang vor: 
er spricht davon, daB sich nach der Inflationszeit zuerst wieder auf dem 
Gebiete der offentlichen Gelder Geld- und Kapitalbetrage angesammelt 
haben. Ohne jedoch klar ZUln Ausdruck zu bringen, daB es sich hier nur 
um Bestande handeln kann, werden in diesem Zusammenhang unter 
"offentlichen Geldern" "alle diejenigen Betrage verstanden, uber die 
das Reich, die Lander und Gemeinden das Verfugungsrecht haben, dazu 
alle Gelder, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften, wie bei der Sozial
versicherung und der Erwerbslosenfiirsorge, entstehen, und letzten 
Endes Gelder, wie sie unter staatlicher Aufsicht bei den privaten Ver
sicherungsunternehmungen und bei den offentlichen Banken und Spar
kassen anfallen3" •. 

Eine erheblich einengende Begriffsbildung nimmt der Prasident der 
PreuBischenStaatsbank, F. Schroeder', vor, wennerabgrenzt: "Offent-

1 Siehe F. Schroeder: Die Verwendung der offentlichen Gelder fiir die 
private Wirtschaft, Bank-Archlv, 24. Jahrg., Nr. 14, S. 273. 

II Schacht: Die Stabilisierung der Mark, Berlin und Leipzig 1927, S. 151. 
8 Die Reichsbank definiert offentliche Gelder im engeren Sinne (Verwaltungs

bericht der Reichsbank fiir das Jahr 1926, S. 9): "Hierzu gehOren die SummeD, 
iiber welche Reich, Lander und Gemeinden das Verfiigungsrecht haben, ferner die 
Einnahmen der Reichsbetriebe wie Reichspost und Reichsbahn und die auf Grund 
sozialpolitischer Gesetzgebung sich bildenden Fonds." 

4 Schroeder, F.: "Der Ausgleich auf dem Geldmarkt un4 die PreuBische 
Staatsbank" im Bank-Archlv. 26. Jahrg., Nr.3, S.86. 
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liche Gelder im engeren Sinne siI1.d jm wesentlichen die verfiigbaren 
Bestande aus Steuerabhebungen." Er hat SOInit einerseits dell Bestands· 
charakter hervorgehoben, andererseits die oHentlichen Gelder nach 
ihrem Ursprung gesondert. 

Hankier Karl L. Pfeiffer, Cassell, beriicksichtigt ebenfalls die 
Unterscheidungsmerkmale, die Schroeder zu seiner Abgrenzung des 
BegriHs "Offentliche Gelder" verwandt hat. Er faBt den BegriH jedoch 
etwas weiter, wenn er definiert: "Wenn ich von den oHentlichen Geldern 
reden will, so habe ich dabei diejenigen Summen im Auge, die bei Reich, 
Staaten, Kommunen und Kommunalverbanden aus Steuern, Abgaben, 
Zollen und gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen zusammenflie.Ben, 
und die vOriibergehend verfiigbar sind, weil sie nicht gleich fiir ihre 
eigentlichen Ausgabenzwecke gebraucht werden." 

Eine BegriHsabgrenzung fUr oHentliche Gelder, die annii.hernd der 
der hier vorliegenden Arbeit entspricht, ist einem Aufsatz in der Deut· 
schen Wirtschafts.Zeitung2, dem Organ des Deutschen Industrie· und 
Handelstages, zu entnehmen. Sie ist nicht genau formullert. Es ergibt 
sich jedoch aus dem Inhalt des Aufsatzes, daB unter oHentlichen Geldern 
zu verstehen sind: die "BetriebsmitteIfonds" und "festen Reserven" 
von Reichsverwaltung, Post und Eisenbahn, ferner die Reserven, "die 
sich aus dem Reparationsverkehr3 bilden", ferner noch die der An· 
gestelltenversicherung usw. 

Aus diesen wenigen Beispielen wird ersichtlich, daB ein eindeutiger 
Begriffsinhalt fiir den BegriH "Offentliche Gelder" nicht gegeben ist; 
der allgemeine Schroedersche BegriH, wonach unter offentlichen 

1 Verhandlungen des 6. Allgemeinen Deutschen Bankiertages zu Berlin yom 
14. bis 16. September 1925. Berlin und Leipzig 1925, S.48. 

z 24. Jahrg., Nr. 14, S. 325. 
S Dr. Georg Eberstadt: Die Verwaltung der offentJichen Gelder durch die 

Reichsbank, Referat auf dem VII. Allgemeinen Deutschen Bankiertag zu Koln 
am 10. September 1928, ziihlt ebenfaIls die Gelder der ReparationsbeMrden zu 
den offentJichen. Wenn in der hier vorJiegenden Arbeit auf die Behandlung der 
Bestii.nde der Reparationsbehorden verzichtet worden ist, so geschah es aus 
folgenden Griinden: 

1. Die Bestiinde sind zur Zeit nicht erhebJich. Es handelt sich um Sicherheits. 
fonds in HOhe von ca. 150 Millionen (Ausgleichs- und Sicherungsriicklage bei der 
Bank fiir IndustrieobJigationen und Reservefonds beim Kommissar fiir die ver
pfiindeten Einnahmen.) Ferner um nuktuierende Bestii.nde, die zu den Monats
letzten 150-200 Millionen betragen. Endlich um kurzfrlstige Ausleihungen dar 
Bank fUr IndustrieobJigationen. 

2. Die mit den Reparationsgeldern zusammenhangenden Probleme sind in 
der letzten Zeit auch bereits zusammenfassend in der Literatur behandelt worden. 

Es sci nur verwiesen auf Albert v. MiihlenfeIs: Transfer, Jena 1926. Dort ist 
auch die weitere Literatur angegeben. Die Organisation der Geldverwaltung der 
ReparationsbehOrden ist eingehend in den "Reparationsberichten" a. a. O. dar· 
gestellt. 
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Geldern aIle diejenigen zu verstehen sind, die sich in der Verwaltung 
offentlich-rechtlicher Verbande befinden, ist zu umfassend, um, wie die 
Praxis gezeigt hat, stets zu geniigen. Der Begriffsinhalt wird deshalb, 
dem Untersuchungszweck entsprechend, einzuschranken und klar ab
zugrenzen sein. 

3. Der Begriff der vorliegenden Arbeit. 

Die hier vorliegende Untersuchung will sich nicht mit der Verwen
dung aller offentlichen Einnahmen beschaftigen. Nur die oben als 
offentliche Gelder im engeren Sinne, also die notwendigerweise von der 
Art der Verw~ltung der offentlichen Einnahmen abhangigen Bestande 
werden Gegenstand der Untersuchung sein. Eine weitere Begrenzung 
des Stoffes wird dadurch vorgenommen werden, daB nur die Bestande 
einiger, aber der bedeutendsten offentlichen Wirtschaften des Reichs 
behandelt werden sollen. Wenn hier von offentlichen Wirtschaften ge
sprochen wird, so werden darunter diejenigen offentlichen Organisa
tionen verstanden, bei deren Leitung im Gegensatz zu den offentlichen 
Unternehmungen nicht das Geldertragsstreben den Ausschlag gibt, viel
mehr Organisationen, deren Leistungsziel darauf gerichtet ist, dem All
gemeininteresse zu dienen ohne Rlicksicht auf Geldertrag. Es werden 
die Bestande folgender offentlicher Wirtschaften im Reichl behandelt 
werden: 

Reich, 
Eisenbahn, 

Post2 und 
Sozialversicherungstrager. 

Es sind diese Wirtschaften herausgegriffen worden: 

1. weil es die bedeutendsten sind, 
2. weil eine Zentralisierung ihrer Geldverwaltungen, was hier nur 

angedeutet werden kann, bereits moglich erscheint, 
3. weil das Problem der offentlichen Gelder bei diesen Wirtschaften 

in der Nachstabilisierungszeit besonders lebhaft diskutiert wurde, 
4. weil diese Abgrenzung dem Begriff der Praxis angepaBt ist. 
Das Wesen der offentlichen Gelder ist soweit geklart, wie es ffir die 

einfiihrenden Darlegungen notig ist. 
Die folgenden, zur Grundlegung noch erforderlichen Ausfiihrungen 

liber "die offentliche Geldverwaltung" werden weiter dazu beitragen, 
den hier verwendeten Begriff "Offentliche Gelder" verstandlich zu 
machen. 

1 Die Aussohaltung der Gelder der Reparationsbehiirden B. S. 8. 
2 Die Postsoheokguthaben bleiben ihrer anderen Natur wegen (s. oben S. 5) 

von den hier behandelten Bestanden ausgenommen. 
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B. Die ijffentliche Geldverwaltung. 
1. Abgrenzung der Aufgaben. 

Um den BegriHsinhalt "offentliche Geldverwaltung", klarzulegen, 
ist es auch heute noch angebracht, auf die Ausfiihrungen iiber die 
"staatliche Geldverwaltung" von Philippovich1 yom Jahre 1884 
zurUckzugehen. Philippovich spricht allerdings nur von der staat
lichen Geldverwaltung. Es scheint jedoch zweckmaBig, den Begriff 
weiterzufassen. Die fUr den Staat charakteristische Geldverwaltung ist 
ebenso auch fUr die anderen offentlichen Wirtschaften von Bedeutung. 

Wie ist nun das Gebiet der offentlichen Geldverwaltung abzugrenzen ~ 
Philippovichs sagt fUr die staatliche Geldverwaltung: "Dasselbe um
faBt alle dem Staate zuflieBenden Gelder, Yom Momente des Eingangs 
bis zum Wiederaustritte aus der Verwaltung des Staates durch Zahlungs
leistung oder Darlehnsgewahrung3. Jedoch nicht die Verwendung der 
offentlichen Gelder zu diesen letzteren, im Budget naher spezialisierten 
Zwecken selbst ist Aufgabe der Geldverwaltung. Diese Ausfiihrung des 
Budgets wird ja durch die Verwaltung besorgt. Die Geldverwaltung hat 
nur die Verfiigung iiber die offentlichen Gelder, wobei sie durch jene 
Tatigkeit der Verwaltung gebunden ist, indem sie dieser letzteren iiberall 
und zu allen Zeiten die von derselben benotigten Summen bereitstellen 
muB." 

Ware es nun moglich, die Einnahmen den Ausgaben so anzupassen, 
daB sie sich zeitlich, ortlich und in ihrer Rohe mit den Ausgaben decken 
wiirden, so hatte die Geldverwaltung weder iiber voriibergehend nicht 
gebrauchte Mittel zu verfiigen, noch waren Reservebestande zur Auf
rechterhaltung der Zahlungsbereitschaft notwendig. 

Dieser hier dargelegte Zustand entspricht einem Ideal, das nie er
reicht werden wird. Die Bestandsbildung, deren Ursachen im folgenden 
eingehender zusammengestellt werden sollen, wird sich nicht vermeiden 
lassen. Diese unvermeidbaren Bestande wenigstens der Volkswirtschaft 
nutzbar zu machen, sie fUr eine Anlage oder Kreditgewahrung zur Ver
fUgung zu steTIen, wird jedoch der Geldverwaltung zur Pflicht zu machen 
sein. 

Es sind also hauptsachlich zwei Aufgaben, die der Geldverwaltung 
.ijffentlicher Verbande obliegen: 

1. Die zeitliche und ortliche Geldverteilung. 
Die Mittel miissen zur rechten Zeit dorthin geleitet werden, wo sie 

gebraucht werden. 
2. Die zeitweilige (auBeretatsmaBige) Verwendung, die Nutzbar

machung der Bestande. 

1 Philippovich: a. a. 0., S.558ff. II Philippovich: a. a. 0., S.566. 
8 Philippovich meint die budgetmiU3ige Darlehnsgewiihrung. 
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2. Die Bestandsbildung. 
Eine wirtschaftlich geleitete offentliche Geldverwaltung hat jedoch 

zu erstreben, die Bestandsbildung auf ein geringes MaB zu beschranken. 
1m allgemeinen wird die Bestandsbildung nie Selbstzweck, sondern 
man konnte sagen, ein notwendiges tThel, eine unvermeidbare Be
gleiterscheinung der Geldverwaltung sein, und zwar aus folgenden 
GrUnden: 

1. Die laufenden Einnahmen sindzeitweise groBer ala die Ausgaben: 
a) aus volkswirtschaftlichen GrUnden: Konjunkturverlauf und 

Saisonschwankungen lassen zeitweise die Einnab.mequellen reichlicher 
flieBen, als die Ausgaben es erfordern; 

b) aus finanzwirtschaftlichen GrUnden: 
I. Die Zahlungstermine fiir die zu entrichtenden Abgaben werden 

mit den Terminen der offentlichen Ausgaben selten zur Deckung ge
bracht werden konnen. Die Folge kann sein, daB auf kurze Zeit offent
liche Mittel noch nicht notig, also fiir eine Anlage oder Kreditgewahrung 
zur Verfiigung stehen. 

II. Man emittiert Anleihen bei einer fiir die Ausgabe moglichst giin
stigen Kapitalmarktlage und erhalt Einnahmen, obwohl Ausgaben noch 
nicht fallig sind. Ferner werden Anleihen aus ZweckmaBigkeitsgriinden 
oft in voller Rohe emittiert, obwohl die Anleiheerlose erst im Laufe der 
Zeit sukzessiv in Anspruch genommen werden. 

III. Die Ertrage aus Anleihen dienen in der Regel zur Deckung 
auBerordentlicher Ausgaben (zur Finanzierung von Anlagezuwachs). Es 
wird durch diese Finanzierungstechnik die Verteilung der Ausgabelast 
iiber mehrere Jahre erreicht. Gleichzeitig wird ermoglicht, daB die 
Mittel zur Bezahlung der auBerordentlichen Ausgaben in voller Rohe 
bereit stehen, ohne daB Jahre vorher die Mittel allmahlich angesammelt 
worden waren. Bei dieser letztgenannten Finanzierungstechnik, der all
mahlichen Ansammlung der Mittel fUr die auBerordentlichen Ausgaben 
wird zwar eine Schuldaufnahme umgangen; es entstehen allerdings er
hebliche Bestande, die vorlaufig zur Anlage oder Kreditgewahrung zur 
Verfiigung stehen. 

2. Einnahmen sind vorhanden, denen keine Ausgaben gegeniiber
stehen. Dazu gehoren 

a) tTherschiisse, entstehend durch iiberplanmaBige und auBerplan
maBige Einnahmen, 

b) tTherschiisse durch Ausgabenwegfall. 
Das ist z. B. beim Reich ohne weiteres moglich. Ob die Regierung 

die bewilligten Mittel verwendet, steht in ihrem Belieben. Eine Vor
schrift, daB die Regierung die im Raushaltsplan vorgesehenen MaB. 
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nahmen auch durchfiihrt, enthalten weder die Etatsbestimmungen, noch 
die Reichsverfassung1• 

Andererseits ist die Regierung berechtigt und verpflichtet, die einmal 
beschlossenen Steuergesetze selbst dann weiter durchzufiihren, wenn 
auch das Parlament die auf der Anwendung dieser Gesetze der Staats
kasse zuflieBenden Einnahmen nicht in den Etat einsetzen sollte. Das 
darf ala iibereinstimmende Meinung der heutigen Staatsrechtswissen
schaft gelten2• 

3. Die Einnahmen sind zeitweise kleiner ala die Ausgaben. Grund 
fiir diese Erscheinung ist das zeitIiche und Ortliche Auseinanderfallen 
von Einnahme mit Ausgaben. 

Will man nicht spatere Einnahmen durch voriibergehende Kredit
inanspruchnahme sozusagen vorwegnehmen, so muB man sich vor ll
liquiditat durch Einrichtung von Betriebsmittel- und Sicherheitsfonds 
sichern. Die drohende llliquiditat der Kassen, die durch ortliches Aus
einanderfallen von Einnahmen und Ausgaben entsteht, kann durch eine 
wirksame Organisation der Geldverteilung vermindert werden. 

Ihrer Entstehungsursache nach sind also vier Arten von Bestanden 
bei der Geldverwaltung offentlicher Verbande zu unterscheiden: 

I. 1. Betriebsmittelfonds, 
2. Sicherheitsbestande und Zweckfonds, 

II. 3. fluktuierende Bestande, 
4. Oberschiisse. 

Betriebsmittelfonds3 werden gehalten, um der einen Grund
forderung, die an die Geldverwaltung offentlicher Verbli.nde gestellt 
wird, gerecht zu werden: namlich fiir die tagliche ZahlungSbereitschaft 
der Kassen Sorge zu tragen. Sie sind unbedingt notwendig zur Aufrecht
erhaltung des Kassenverkehrs. Ihre Entstehungsursachen sind oben 
unter Nr. 3 dargestellt worden. Da diese Bestande taglich zur sofortigen 
Verfiigung stehen miissen, sind sie stets ganz liquide zu halten. Sie be
stehen nur aus Bargeld, Postscheck- und Reichsbankgiroguthaben sowie 
sonstigen Scheck- und Giroguthaben bei anderen Banken. 

Sicherheitsbestande sind Fonds, die angesammelt werden aus 
Beweggriinden, die den Entstehungsursachen der Betriebsfonds ahnlich 
sind. Ihr Zweck ist gleichfalls, die Zahlungsbereitschaft der Geldver
waltung offentlicher Verbande zu gewli.hrleisten. Nur haben diese Be
stande nicht die Aufgabe, der Gefahr einer llliquiditat der Kasaen, wie 

1 R. Schulze und E. Wagner: Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 
1922. Berlin 1926, S. 151. 

2 Zitiert beiAlbert Hensel: Steuerrecht, 2. Aufl., S. 33. Berlin: Julius Springer 
1927. 

3 Dieser Fonds wird genannt von Philippovich a. a. 0., S. 569: kontinuier
licher Bestand, von W. Lotz: Finanzwissenschaft, Tiibingen 1917, S.126: Ver
Iagskapitalien oder eiserner Betriebsfonds. 
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sie taglich auch bei normalem Wirtschaftsverlauf entstehen kann, vor
zubeugen; sondem man will durch die Ansammlung solcher Bestande 
meist bei der ZentraIstelle eines Kassenverbandes die Deckung von 
Fehlbetragen, wie sie sich im Ablauf langerer Wirtschaftsperioden er
geben konnen, ermoglichen oder fUr Deckung geplanter spaterer, groBerer 
Ausgaben rechtzeitig Vorsorge treHen. Dem Zwecke der Sicherheits
bestande entsprechend, konnen diese voriibergehend kurz- oder lang
fristig zur Kreditgewiihrung bereitgestellt werden. 

Fluktuierende Bestii.nde1 tragen ihren Namen deshalb, weil sie, 
von Saison- und Konjunkturbewegungen und den iibrigen oben unter 
Nr.l genannten Ursachen abhangig, erheblichen Schwankungen unter
worfen sind. Ihre Verwendungsmoglichkeit ist auch wesentlich von 
ihren Entstehungsursachen abhii.ngig. 

"(jberschiisse. Die Entstehungsursache dieser Bestande wurde im 
vorigen Abschnitt unter Nr.2a und 2b klargelegt. Die Verwendung 
der "(jberschiisse ist meist durch Gesetz, Normen oder Satzungen ge
regelt. Ala Bestande konnen "(jberschiisse allerdings nur dann bezeichnet 
werden, wenn eine endgiiltige Verwendung fUr sie noch aussteht. 

3. Die Einschrankung der Bestii.nde. 
Die Bestande moglichst geringzuhalten, ist Ziel einer dem wirtschaft

lichen Prinzip entsprechenden oHentlichen Geldverwaltung. Auf die 
Darstellung der Mittel, mit denen dieses Ziel mehr oder weniger gut er
reicht werden kann, ist an dieser Stelle nur kurz grundlegend einzugehen. 
1m Verlaufe der Untersuchung wird wiederholt auf diese Dinge zuriick
.zukommen sein. 

Die Hohe der Betriebs- und Sicherheitsfonds wird von der Organi
sation der Geldverwaltung oHentlicher Wirtschaften abhii.ngig sein, ins
besondere von dem finanziellen Zusammenwirken mehrerer Wirtschaften. 
Zwei grundlegend verschiedene Einrichtungen sind zu unterscheiden: 

1. die Separierung der Fonds, 
2. die Zentralisierung der Fonds. 
Nach Heckelll besteht die erstere darin, "daB man jedesmal beim 

Auftreten eines neuen Aufwandszweckes fiir diesen eine neue Einnahme
quelle erschlieBt, die dann fUr alle Zukunft diesem Ausgabetitel gewidmet 
und vorbehalten bleibt. Der Fonds hat seine Gebarung so einzurichten, 
daB seine Mittel seinem Zwecke geniigen, wahrend die sich etwa er
gebenden "(jberschiisse gleichfalls seinen Zwecken zustrottlen. So hat 
man keinen einheitlichen Staatshaushalt mit einem Generalfinanzetat, 
sondern ein buntes Nebeneinander von verschiedenen selbstandigen 

1 Siehe Philippovich: a. a. 0., S.569. 
• Heckel, v.: Mikel "Finanzverwaltung" im Handworterbuch der Staa~ 

wissenschaften, 3. Aufl. Jena 1909, S. 283. 
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Fonds. Dabei kann der eine Fonds fUr seine Bestiinmung zu reiehlieh. 
der andere zu knapp mit Mitteln ausgestattet sein. Der eine sehwimmt im 
tfuerfluB, der andere leidet Mange1." Betriebs- und Sieherheitsfonds bei 
den einzelnen fiir sieh bestehenden Fondsverwaltungen miissen not
wendigerweise hoher gehalten werden als bei der Einrichtung der Zen
tralisierung der Fonds. Hier wird eine General- oder Zentralkasse er
riehtet, in der aIle Einnahmen - zum mindesten reehnungsmaBig (Prin
zip der fiskalisehen Kasseneinheit) - zusammenflieBen. AIle Fonds
verwaltungen lief em an die Zentralkasse ihre Obersehiisse ab und 
werden von dieser bei Bedarf an Mitteln aueh versorgt. Der Ausgleieh 
von ObersehuB und Mangel wird von einer Zentrale aus durehgefiihrt. 
Diese Ausgleiehsmogliehkeit bei Zentralisierung der Fonds tragt wesent
lieh dazu bei, die Sicherheitsreserven niedrig zu halten. 

AuBerdem kann bei Zentralisierung der Fonds mit niedrigeren Sieher
heitsreserven deshalb gereehnet werden, weil nunmehr das Risiko eines 
Kassandefizits einer Fondsverwaltung auf aIle verteilt wird. Wahrend 
bei dem System der Separierung der Fonds jede einzelne Fondsverwal
tung Sieherheitsreserven zu halten hat in einer Hohe, um mogliehe Fehl
betrage in dieser Fondsverwaltung zu deeken, wird bei Zentralisierung 
der Fonds eine Reserve fiir die Aufreehterhaltung der· Zahlungsbereit
sehaft aller Fondsverwaltungen gehalten, die dem Versieherungsprfuzip 
entspreehend nieht so hoeh bereehnet zu werden braueht, wie die Summe 
aller Reserven der Fondsverwaltungen bei Separierung. 

Heutzutage wird nun die Geldverwaltung eines Fonds (z. B. Eisen
bahn oder reiehseigene Verwaltung) nieht etwa dureh eine Kassa erledigt, 
sondern fUr jede Fondsverwaltung ist eine Vielheit von Kassen notig, 
ein Kassenverband. Jede einzelne Kasse, soweit sie nieht nur EinnA.bme
kasse ist, ist mit Liquiditatsbestanden (Betriebsmittelfonds) zu ver
sorgen. Wird die Anzahl der Kassen soweit besehrankt, wie es fUr einen 
reibungslosen Zahlungsverkehr niitzlieh erscheint, so kann dureh diese 
Einsehrankung aueh an Betriebsfonds gespart werden. 

DaB in dieser Hinsieht insbesondere die Staatskassensysteme noeh 
immer zu wiinsehen iibrig lassen, ist wohl bekannt. 

Man unterseheidet in der Finanzwissenschaft herkommlieh1 drei sog. 
Staatskassensysteme, von denen aber heute keines rein verwirklicht ist: 

1. "System der einheitliehen Kassen: FUr samtliche unteren, 
mittleren und oberen Behorden an einem Platze - mogen sie auch ver
selrledenen Verwaltungszweigen angehoren - leistet an jedem Platze 
eine einzige staatliehe Kasse den gesamten Einnahme- und Ausgabe
dienst. 

2. System der Verwaltungszweigkassen: FUr jede oHentliehe 
Verwaltung, welehe Geld einnimmt und veransgabt, besteht eine be

l Lotz: Finanzwissenschaft, S.120, Tiibingen 1917. 
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sondere KassenbehOrde (z. B. fUr Justiz, Untemcht, Schuldenverwal
tung usw.). 

3. System der behordlichen Kassen: Zwar verwaJ.tet nicht eine 
einheitliche Kasse den Zahlungsdienst an einem Platze, aber bei jeder 
Behorde - auch wenn sie verschiedene Verwaltungszweige vereinigt -
ist je eine Kassenbehorde vorhanden. cc 

Die verschiedenen Systeme erfordem eine groJ3ere oder geringere 
Anzahl von Kassen. Dementsprechend wird ein groJ3erer oder kleinerer 
Beda.rf an Betriebsfonds notig sein. 

Die Hohe derselben wird auch wesentlich von der Organisation des 
Zahlungs- und th>erweisungsverkehrs innerhalb der Kassen eines Kassen
verbandes abhangig sein, aJ.so von der schnellen Zufuhr von Mitteln zu 
den Bedarfskassen und von der vorteilhaften Verteilung der Mehr· 
einna.hmen der 'OberschuBkassen. 

Eine Einschritnkung oder sogar Umgehung der Ansammlung von 
Sicherheitsfonds lieBe sich femer dadurch erreichen, daB die Deckung 
von Fehlbetragen nicht durch Riickgriff auf Reserven, sondem durch 
Inanspruchnahme von Krediten erm6glicht wiirde. Man sprach einmal 
von einer gesunden Pumpwirtschaftl. Die ist hier gemeint. Ein solches 
System ist jedoch mit Gefahren verbunden. Es fiihrt leicht zu unproduk
tivem Schuldenmachen. 

Bisher war nur die Rede von der VerwaJ.tung der Gelder oHentlicher 
Wirtschaften durch oHentliche Kassenamter; es besteht jedoch auch die 
Moglichkeit, den VerwaJ.tungsdienst einer Bank oder mehreren Banken 
zu iibertragens. In diesem Falle wiirden die oHentlichen Kassenver
waltungen nach Moglichkeit ganz beseitigt werden, die Kassenliquidi
tatBreserven wegfallen; die Liquiditatsfrage ware nunmehr im Rahmen 
der aJ.lgemeinen Bankpolitik zu IOsen. 

Zu den Bestanden der oHentlichen Geldverwaltung gehOren nicht nur 
die Betriebsmittelfonds und die Sicherheitsbestande; 

nach der oben3 gewahlten Systematik ist auch mit fluktuierenden Be
standen und 'Oberschiissen zu rechnen. Diesa zu vermeiden ist ebenfalls 
Ziel einer wirtschaftlichen Geldverwaltung. Es wird zu fordem sein, daB 
die Einnahmen und Ausgaben in einem Finanzplan nicht nur fiir ein 
ganzes Jahr zur Deckung gebracht werden,_ sondem daB auch im Ver
laufe des Jahres die Zahlungseingange und -verpflichtungen so ab-

1 Vgl. die Ausfiihrungen des Bankiers Dr. Eberstadt auf dem 7 • .A1Igemeinen 
deutschen Bankiertage a. a. O. S. 21. 

a Ein Fiirsprecher dieses Systems ist Adolph Wagner, Finanzwissenschaft, 
3. Aufl., 1. Teil, S. 261: Leipzig und Heidelberg 1883. Dort ist auch die Rede von 
den Vorteilen dieses Systems. Auf die Bedeutung der bankmii..Bigen Geldverwal
tung (lffentlicher Verbii.nde wird spater noch eingehender zuriickzukommen sein. 

a S. S. 12. 
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gestimmt werden, daB sie sich nach Moglichkeit decken. Dieses Ziel 
wird sich um so leichter erreichen lassen, je straffer die Geldverwaltung 
zentralisiert ist. 

4. Die Nutzbarmachung der Bestande. 
Allerdings, eine Bestandsbildung wird in der Geldverwaltung offent

licher Wirtschaften kaum zu umgehen seinl, obwohl manches zur Ein
schrankung elTeicht werden kann. 

Deshalb bleibt die zweite Aufgabe der Geldverwaltung: die Nutzbar
machung der Bestande, ein Betatigungsfeld der offentlichen Geldver
waltung, das in der Nachstabilisierungsepoche viel von sich hat reden 
machen, um so mehr, aIs es sich um Fragen der Kreditverteilung han
delte, denen in der damaligen Zeit der Kreditknappheit groBes Interesse 
entgegengebracht wurde. Einerseits wurde das Vorhandensein der Be
stande selbst stark kritisiert, andererseits die Nutzbarmachung der Be
stande, also die Anlage oder Kreditgewii.hrung. An anderer Stelle wird 
hierauf noch weiter eingegangen werden. Bier solI zunii.chst festgestellt 
werden, welche Wege theoretisch moglich sind, die Bestande den Markten 
fUr Leihkapital zuzufiihren. 

Man kann unterscheiden: 
1. das Staatskassensystem, 
2. die kommissionsweise Anlage durch eine oder mehrere Banken, 
3. die Kassenhaltung 

a) durch eine Bank (zentralisierte bankmaBige Verwaltung), 
b) durch mEihrere Banken (dezentralisierte bankmaBige Ver

waltung), 
4. die Nutzbarmachung unter Aufsicht und Leitung einer Stelle. 
1. 1m Staatskassensystem gebOrt es zur Aufgabe der Geldverwaltung 

offentlicher Verbande, iiber die Nutzbarmachung der Bestande, also iiber 
Anlage und Kreditgewii.hrung, selbst zu bestimmen. Die Verwaltungs
organe iibernehmen hier Kreditverteilungsfunktionen, fUr die in der 
Volkswirtschaft besondere Institute, namlich Banken, Sparkassen usw., 
vorhanden sind. 

2. Bei der kommissionsweisen Anlage durch eine oder mehrere 
Banken iibernehmen es diese, in eigenem Namen fUr Rechnung der offent
lichen Stellen die zum Kauf aufgegebenen Anlagewerte anzuschaffen. 

3. Bei der Kassenhaltung durch eine oder mehrere Banken bedient 
sich der Staat oder ein sonstiger offentlicher Verband fiir die Nutzbar
machung der Bestande vollig der Erfalrrung einer oder mehrerer Kredit
institute. Er iibertragt ihnen diese Aufgabe und iiberlaBt ihnen deshalb 

1 Der einzige Ausweg. ohne Bestli.nde zu wirtschaften, ware die immerhin ge
fiihrliche Defizitwirtschaft. 
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die Bestande als Depositen. Bestande, die nur kurzfristig zur Ver
fiigung stehen, werden teils gegen Verzinsung den Kreditinstituten iiber
lassen (z. B. Deutsche Golddiskontbank), teils unverzinslich zur Nutzbar
machung Kreditinstituten zur Verfiigung gestellt (z. B. Reichsbank)l. 
4. Um eine Nutzbarmachung der Gelder nach einheitlichen Gesichts
punkten durchzufiihren, was ohne weiteres nicht moglich ist, wenn 
mehrere Stellen iiber die Verwendung der einzelnen Bestande verfiigen, 
werden einheitliche Grundsatze fiir die Verwendung der Bestande auf
gestellt und die Nutzbarmachung von einer Stelle iiberwacht. Diese 
Aufgaben werden einem gemeinwirtschaftlichen Organ iibertragen. 

Die Abgrenzung des Untersuchungsfeldes ist nunmehr geniigend fest
gelegt. 

Die letzten Ausfiihrungen iiber das Wesen der offentlichen Geld
verwaltung weisen bereits darauf hin, daB bei der Problembehandlung 
der offentlichen Gelder im Reiche die Fragen einer wirtschaftlichen 
Geldverwaltungsorganisation sowie die Fragen einer volkswirtschaft
lichen Nutzbarmachung der Bestande die Hauptrolle spielen werden. 

Zunachst solI jedoch auf die heutige tatsachliche Gestaltung und 
dann auf die Ursachen und Wirkungen dieser Gestaltung eingegangen 
werden. 

1 mer die Vorteile des zuletzt genannten Systems siehe die Ausfiihrungen im 
Teil ill. 

Hoffmann, Offentliche Gelder. 2 



II. Die Bewirtschaftnng der offentlichen Gelder 
beiReich,Post, Eisenbahnund Sozialversichernng. 

A. Reichseigene VerwaItung. 
1. Organisation der Geldverwaltung vor dem Kriege. 

Ein Problem "Offentliche Gelder" war vor dem Kriege bei der reichs
eigenen Verwaltung kaum bekannt. 

Allerdings ist die Einrichtung und Ausdehnung der offentlichen Ver
waltung maBgebend ffir das ganze Kassensystem. 1m Vergleich mit der 
Gegenwart war die Zustandigkeit der Reichsregierung vor dem Kriege 
bedeutend geringer, und so war auch die Reichsverwaltung eine verhalt
nismaBig einfachere. Demzufolge spielte auch die Bewirtschaftung der 
offentlichen Gelder nicht die Rolle, die ihr heute zukommt. 

Das Kassenwesen war nur in der Zentralinstanz ausgebildet. Die 
Reichszentralkasse war die Reichshauptkasse1 • Eine gewisse Selbstan
digkeit hatten nur die Generalmilitar- und die Generalpostkasse. Et
waige Uberschiisse dieser Kassen muBten jedoch an die Reichshauptkasse 
abgeliefert werden. Diese war vor dem Kriege eine besondere Abteilung 
der Hauptkasse der Reichsbank. Der Reichshauptkasse lag nur die 
Buchfiihrung und Rechnungslegung ob. Sie hatte weder Zahlungen zu 
empfangen, noch zu leisten. Das geschah vielmehr ffir ihre Rechnung 
durch die Reichsbank2• Provinzial-Reichskassen gab es nicht. Die 
Reichshauptkasse bediente sich vielmehr zur Durchfiihrung ihrer Kassen
geschafte in der Provinz entweder der Landeskassen oder der Reichsbank
anstaltens. Vor dem Kriege bestand also ein ganz enges Zusammen
arbeiten zwischen Reichskassen und Reichsbank. Eine solche, wenn 
auch nicht so enge, Beziehung zur Reichsbank war auch bei der PreuBi
schen Generalstaatskasse vorhanden, so daB Kompensationsmoglich
keiten zwischen zeitweiligen Mehreinnahmen und Mehrbedarf bei den 
einzelnen Stellen der Reichs- und Staatsverwaltung in erheblichem MaBe 
gegeben waren. Dazu kam, daB ein unvorhergesehener Bedarf, der nicht 

1 Siehe Otto Schwarz: Formelle Finanzverwaltung in PreuBen und im Reich. 
S. 109: Berlin 1907. 

2 § 22 des alten Bankgesetzes und Bekanntmachung, betreffend die Reichs
hauptkasse vom 29. Dezember 1875, Zentralblatt fiir das Deutsche Reich, S. 821. 

3 Schwarz: a. a. 0., S. no. 
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gedeckt gewesen ware (z. B. durch Verzogerung der Steuereingange)j 
vorlaufig durch Emissionen von Reichsschatzwechseln befriedigt wurde, 
die bei der Reichsbank diskontiert werden konnten1,2. Der Erfolg dieser 
Organisation der Geldverwaltung war der, daB das Reich enthoben war, 
groBere Bestande zu halten. Der Betriebsfonds, der ZUlU Beispiel im 
Jahre 1904 fUr die verschiedenen Kassen des Reichs notwendig war, be
trug 60 Mill. RM3. Verfiigbare Kassenbestande (insbesondere die fluk
tuierenden) flossen zur Reichsbank4 und wurden auf diese Art der Volks
wirtschaft dienstbar gemacht. Der Reichsbank blieb es iiberlassen, iiber 
diese Mittel weiter zu verfiigen. 

So wenig AulaB diese Organisation der Vorkriegszeit zur Kritik gab, 
um so scharfer sind die Einwendungen, die gegen die heutige Geld· 
verwaltung erhoben worden sind. Nun darf nicht verkannt werden, daB 
der Hauptangriffspunkt der Kritik die UberschuBwirtschaft des Reichs 
gewesen ist. Die Geldverwaltung kann aber fiir die Uberschiisse nicht 
veraritwortlich gemacht werden, hochstens fiir eine unzweckmaBige Ver
wendung derselben. Die Entstehung der Uberschiisse ist eine Folge der 
gesamten Finanzpolitik. 

2. Die heutige Organisation der Geldverwaltung. 

Die Rohe der offentlichen Gelder ist abhangig 
1. von der jeweils herrschenden Finanzpolitik, also von der mehr 

oder weniger scharfen Anpassung der Einnahmen an die Ausgaben, 
2. von der Organisation der Geldverwaltung, wobei es vorwiegend 

darauf ankommt, Bestande zu vermeiden. 
Wie wird nun die Organisation der Geldverwaltung des Reichs 

dieser letztgenannten Anforderung gerecht? 
a) Trager der Geldverwaltung. Die Ausfiihrung des Etats obliegt 

zwei Arten von Dienststellen, einmal den anweisenden Behorden und 

1 § 13 Reichsbankgesetz vom 14. Marz 1S75 (Reichsgesetzblatt S. 177). 
2 Auf die Gefahren, welche mit der unbegrenzten Schatzwechseldiskontierung, 

insbesondere, wenn diese Schatzwechsel neben kaufmannischen Tratten als Noten
deckung zugelassen werden, gegeben sind, braucht nicht weiter eingegangen zu 
werden. Durch die Inflation sind diese Dinge zurGenuge bekannt geworden. 
S. auch Artikel Schatzanweisungen, Schatzscheine im Handw. d. Staatswiss., 
4. Aufl., von Lotz. 

3 An eisernen Bestanden war 1904 im Reich vorhanden: 

1. bei der Reichshauptkasse . . . . . . . 55,2 Mill. Mk. 
2. bei der Legationskasse . . . . . . . . O,S ,. " 
3. bei der Verwaltung des Reichs . . . . 0,1 " " 
4. Reichs·, Post- u. Telegraphenverwaltung 5,2 > " " 

5. Reichsdruckerei . . . . . . . . . . . 0,4 " 
61,7 Mill.· Mk. 

Siehe Schwarz, a. a. 0., S. lOS. 
4 Schwarz: a. a. 0., S.l1l. 

2* 
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andrerseits den Kassen. Die Kassen sind keine selbstiindigen Behorden, 
sondern Teile der Behorden, denen die Fondsverwaltung obliegt. Sie 
sind nur ausfiihrende Organel . Verantwortlich fUr die Ausfiihrung des 
Haushaltsplans ist die mit der Fondsverwaltung beauftragte BehOrde. 
Sie allein hat die Machtbefugnis, Ausgaben und Einna.bmen anzuweisen2• 

Zuniichst ist anweisende BehOrde jeder Fachminister, der grundsiitzlich 
fiir die ordnungsmii.Bige Verwaltung der Fonds in Beinem Geschiifts
bereich verantwortlich ist. Da eine zentrale Fondsverwaltung nicht 
m6glich ist, ubertriigt der Minister durch 

1. beglaubigte Haushaltsabschriften, 
2. Ka.ssenanschliige 

das Recht der Fondsverwaltung nachgeordneten BehOrden. 
FUr die anweisenden Behorden ist die Einrichtung der BOg. ,;Ober

weisung von Kassenbetriebsmitteln" von gro.Ber Bedeutung, eine Ein
richtung, die seit Herbst 1923 besteht. Die Ressorts melden bis zum 20. 
jedes Monats ihren Ausgabenbedarf fiir den niichsten Monat bei dem 
Finanzminister an, der dann den Ressorts nach Ma.Bgabe ihres Monats
bedarfs vorschreibt, bis zu welcher Hochstsumme sie bei der Verwaltung 
ihres Ausgabefonds im niichsten Monat verffigen diirfen3,4. 

Durch diese Einrichtung ist erreicht, daB der Finanzminister planvoll 
der Schwierigkeit entgegentritt, die darin besteht, daB Einnahmen und 
'Ausgaben sich nicht zeitlich und ortlich decken. 

Gemii.B den Weisungen der fondsverwaltenden Dienststellen haben 
nun die Kassen die Vereinnahmung und die Verausgabung der Reichs
gelder vorzunehmen. Ganz im Gegensatz zur Vorkriegszeit ist der heu
tige Reichskassenapparat ein sehr verzweigter. AuBer der Reichshaupt
kasse bel!ltehen 3474 Reichskassenli• Die Kassen gliedern sich nach der 
am 1. April 1928 in Kraft getretenen Reichskassenordnung6 in 

1. die Reichshauptkasse, 
2. Oberkassen (z. B. Oberfinanzkasse), 
3. Amtskassen (z. B. Finanzkasse). 
Die Reichshauptkasse ist die Kasse, bei der die Haushaltseinnahmen 

und -ausgaben aller Reichsverwaltungen zusammengefa.Bt werden. Das 
.geschieht wenigstens rechnungsmii.Big. Das sog. Prinzip der fiskalischen 
Kasseneinheit ist also gewahrt. 

1 Definition nach Reichskassenordnung vom 6. August 1927, Reichsministerial
blatt 1927, S.357, § 2, 1: "Ka.ssen sind die Teile von ReichsbehOrden, die Einzah
lungen annehmen sowie Auszahlungen leisten und sie buchen." 

8 Eine eingehendere Darstellung fiber die Ausfiihrung des Etats findet sich bei 
W. Spielhagen-A. Jessen, Der ReichshaushaJt 1927, Berlin 1927, S.23H. 

8 Dargestellt bei Spielhagen-A. Jessen, a. &. 0., S.30. 
4 S. auch E. Reichard: Reichskassenordnung, Berlin 1928, S.159. 
Ii Spielhagen-A. Jessen: a. a. 0., S.31. 
a Reichskassenordnungvom 6.August 1927, Reichsministerialblatt S. 357 =RKO. 
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Oberkassen sind die Kassen, bei denen die Haushaltseinnahmen und 
-ausgaben der ihnen nachgeordneten Kassen zusammengefaBt werden. 

Amtskassen sind aile tibrigen Kassen. 
Die Oberkassen sind zugleich Amtskassen der Behorden, denen sie 

eingegliedert sind. Dasselbe gilt auch fUr die Reichshauptkasse1 • 

b) Der Zablungsverkehr. Wie wird nun erreicht, daB die Kassen 
ihren Anforderungen gerecht werden, ohne die Moglichkeit zu haben, 
auf groBe Kassenbestande zurtickzugreifen, und wie wird das Brachliegen 
tiberfltissiger Gelder vermieden 1 Die Fragen lassen erkennen, daB wir 
es nunmehr mit der Geldverteilung innerhalb des Kassenapparates zu 
tun haben. 

Vier Grundregeln mtissen beachtet werden, urn obige Ziele zu er
reichen2 : 

1. AIle aufgekommenen Gelder sind unverztiglich der Reichshaupt
kasse zuzuleiten, soweit sie nicht am Orte selbst gebraucht werden. 

2. Kassenbestandsverstarkungen (das sind nach der Definition der 
Reichskassenordnung Einzahlungen, die eine Kasse von einer anderen 
Kasse auf Anfordern erhalt, urn Auszahlungen leisten zu konnen) sind 
auf das unbedingt notwendige MaB zu beschranken und nicht verfrtiht 
anzufordern. 

3. Die Einzahlungen fUr das Reich sind moglichst schon am Orte 
des Aufkommens fUr Auszahlungen nutzbar zu machen. 

4. Bei allen Geldbewegungen sind die fUr das Reich gtinsiligsten Wege 
zu wahlen. 

Es sollen nun die MaBnahmen betrachtet werden, die zur Erreichung 
obiger Zielsetzung bei Beachtung der vier Grundregeln getroffen worden 
sind. 

Eine der ersten Grundregel entsprechende Bestimmung ist die Vor
schrift tiber die beschleunigte Abliefermig der tl'berschtisse an die Reichs
hauptkasse3• 

In der neuen Reichskassenordnung sind fest umrissene Bestimmungen 
getroffen, urn eine schnelle Ablieferung der verftigbaren Mittel zu gewabr. 
leisten. Nach § 54 haben die Amts- und Oberkassen die Betrage, 
die den zulassigen Kassenbestand tibersteigen, unverztiglich direkt an 
die Reichshauptkasse abzuliefern. 1m Einvernehmen mit dem Reichs. 
minister der Finanzen kann der zustandige Reichsminister allerdings 
bestimmen, daB die Amtskassen auch an die tibergeordnete Oberkasse 
abliefern. 

1 Uber die Systematik des Kassenbehordenaufbaues s. auch Karl Koch, Die 
Reformmoglichkeiten des reichsbehOrdlichen Zahlungsverkehrs, Berlin 1927, S.6. 

2 S. Reichard, a. a. 0., S.54. 
3 Fiir die Zeit vor Einfiihrung der Reichskassenordnung vgl. Amtsblatt der 

Reichsfinanzverwaltung, 1920, S. 75; 1920, S.430 und Entwurf einer Anweisung 
fiir die Finanzkassen bzw. Oberfinanzkassen. 
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Welches ist der ~ulassige Kassenbestand 1 § 47 besagt: 
1. daB der Kassenbestand der Amts- und Oberkassen den Betrag, 

der an den nachsten beiden Tagen fUr die voraussichtlich zu leistenden 
Auszahlungen oder als Wechselgeld erforderlich ist, nicht iibersteigen 
darf; 

2. daB beiKassen, die berechtigt sind, dem Reichsbank-Giroguthaben 
der Reichshauptkasse Betrage zu entnehmen1 der Kassenbestand auf 
den Betrag beschrankt bleiben solI, der erforderlich ist, um die den 
Kasaen bereits bekannten Auszahlringen am nachsten Tage zu leisten; 

3. daB fUr Kassen, die wegen ihrer besonderen ortlichen Lage wah
rend eines bestimmten Zeitraums nicht die Moglichkeit haben, ihren 
Kassenbestand zu verstarken, zugelassen werden kann, daB diese den 
Betrag, dessen sie zur Leistung von Auszahlungen wahrend dieses Zeit
raumes bedmen, als Kassenbestand behalten. 

Durchdie oben dargestellten Bestimmungen sind die Voraussetzungen 
gegeben, daB sich der Verkehr von Lokalkassen zur Zentralkasse wirt
schaftlich gestalten wird. Nun bewegt sich auch ein Geldstrom in um· 
gekehrter Richtung, namlich von der Zentralkasse zu den Lokalkassen. 
Es glbt eine groBe Anzahl von Kassen (Bedarfskassen), deren Mittel 
aus Einnahmen nicht ausreichen, um ihren Ausgabebedarf zu decken. 
Um die Versorgung dieser Kassen dem wirtschaftlichen Prinzip gemaB 
durchzufiihren, heillt es einmal, die Betriebsmittel der Reichshauptkasse 
moglichst zu schonen2 ; andererseits ist zu vermeiden, daB Gelder, die 
in der Provinz aufkommen und die von den sog. OberschuBkassennicht 
restlos gebrauchtwerden, nicht erst zur Zentralkasse flieBen, wenn 
Bedarfskassen in der Provinz diese Gelder bimotigen. 

Der ersten Forderung, namlich moglichster Schonung der Betriebs
mittel der Reichshauptkasse, wird auch die an anderer Stelle dargestellte 
Einrichtung der sog. Oberweisung von Betriebsmitteln gerecht3• 

Der zweiten Forderung, die Einzahlungen fiir das Reich moglichst 
schon am Orte des Aufkommens fiir Auszahlungen nutzbar zu machen, 
iVurde bereits vor Einfiihrung der Reichskassenordnung dadurch ent
sprochen, daB vom 1. April 1921 ab die Geldversorgung solcher Kassen 
der Reichsverwaltung, ~e ihre Ausgaben nicht aus eigenen Einnahmen 
bestreiten konnten, im Bedarfsfalle durch die Kassen der Reichsabgaben
verwaltung iibernommen wurde. Diese Zahlungen galten als Auftrags-

1 Das ist ein besonderes Verfahren, wonach Kassen, die dem Reichsbank-Giro
verkehr angeschlossen sind, ihr Reichsbank-Giroguthaben durch Einreichung eines 
farbigen Schecks bei der Reichsbankanstalt, an die sie angeschloBsen sind, zu Lasten 
des Reichsbank-Giroguthabens der Reichshauptkasse verstiirken (Anlage 8 zu 
S. vI, Abs, 1 del' Reichskassenordnung). 

S Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung 1920, S. 430. 
3 S. S.20. 
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zahlungen der iibergeordneten Kasse und wurden gegen "Anerkenntnis 
der Bedarfskasse" geleistetl. 

N ach der neuen Reichskassenordnung verschaffen sich die Bedarfs
kassen die notigen Mittel durch die sog. Kassenbestandsverstarkungen 
(§ 48 RKO.). Das geschieht: 

1. im Wege der Geldversorgung (§ 49 RKO.), 
2. im Wege der Geldaushille (§ 50 RKO.), 
3, durch Gewahrung von Zuschiissen (§ 51 RKO.). 
1. Geldversorgung wird die Kassenbestandsverstarkung der Kassen 

der Reichsverwaltung durch die Kassen der Reichsabgabenverwaltung 
genannt. 

2. Kassenbestandsverstarkung im Wege der Geldaushille kommt nur 
zwischen gleichgeordneten Kassen ein und derselben Reichsverwaltung 
in Frage, z. B. fUr die Finanzkassen untereinander. 

3. Kassenbestandsverstarkungen, die die Reichshauptkasse oder die 
eine Oberkasse an eine nachgeordnete Kasse gibt, werden als Zuschiisse 
bezeichnet. 

Kassen, die berechtigt sind, dem Reichsbank-Giroguthaben der 
Reichshauptkasse Betrage zu entnehmen, erlangen die Zuschiisse durch 
Hingabe eines farbigen Schecks an die zustandige Reichsbankanstalt, 

Die Kassenbestandsverstarkung durch Zu~chiisse kommt nur sub. 
sidiar in Frage; denn es heiBt in § 51 RKO.: "Amtskassen und Ober
kassen, fUr die eine Kassenbestandsverstarkung im Wege der Geld
versorgung nicht vorgesehen ist, und die sich die erforderlichen Mittel 
nicht im Wege der Geldaushilfe beschaffen konnen, erhalten Zuschiisse 
von den Oberkassen oder von der Reichshauptkasse". 

Bei Darstellung der Wirtschaftlichkeit der Geldverwaltung ist noch 
auf die Mittel des Uberweisungsverkehrs einzugehen. 

Hierist hauptsachlich der AnschluB der Reichskassen an den Reichs
bankgiro-2 und den Postscheckverkehr3 zu· erwahnen4 • 

Die Beziehungen zwischen Reich und Reichsbank sind gegeniiber dem 
friiher geltenden Recht5 erheblich eingeengt worden. Wahrend urspriing-

1 Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung 1921, S. 86 u. 1925, S. 115. 
a S. Anlage 3 zu § 21 Abs. 2 RKO. 
3 S. Anlage 2 zu § 21 Abs. 2 RKO. 
4 Die Kassen sind an den Postscheckverkehr anzuschlieBen. Liegen bei einer 

Reichsverwaltung besondere VerhiHtnisse VOT, so kann der zustandige Reicns
minister im Einvernehmen mit dem Reichslninister der Finanzen Ausnahmen 
hie:cvon zulassen.- Die Reichshauptkasse und die.Oberkassen sowie Amtskassen, 
die ihren Sitz an einem Ort haben, an dem sich eine Reichsbankanstalt befindet, 
sind auBerdem an den Reichsbankgiroverkehr anzuschlieBen. 1m ubrigen be
stimmt der zustandige Reichsminister, welche Amtskassen seines Verwaltungs
bereichs an den Reichsbankgiroverkehr anzuschlieBen sind (§ 25 RKO.). 

5 § 22 des alten Bankgesetzes Uild § 11 des alten Statuts und Bankgesetznov. 
vom 1. Juni 1909 Art. 7, Reichsgesetzblatt S. 519. 
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lich die Reichsbanknach § 12 des Bankgesetzes von 1875 unter Aufsicht 
und Leitung des Reichs stand, wurde die. ausschlaggebende Leitungs
befugnis des Reichs bereits durch das sog. Autonomiegesetz von 1922 
beseitigt. Nunmehr ist nach dem neuen Bankgesetz yom 30. August 1924 
auch die Aufsichtsbefugnis des Reichs gefaJlen. Geblieben ist nur eine 
Verpflichtung der Reichsbank, in regelmaBigenZeitabstanden der Reichs
regierung sowie jederzeit auf Ersuchen fiber wahrungs- und finanzpoli
tische Angelegenheiten BeriQht zu erstatten (§ 20 Bankgesetz). Ferner 
bedar! lediglich die Wahl des Reichsbankprasidenten, die durch den 
GeneraIrat erfolgt, der Unterschrift des Reichsprasidenten. Eine Ableh
nung des Reichsprasidenten fiihrt zur Neuwahl. Eine nochmalige Ab
lehnung hat endgiiltige Neuwahl zur Folge. 

A.uch die Rolle, die einst die Reichsbank als Kassenfiihrungsinstitut 
fiir das Reich spielte, ist wesentlich geandert worden. 

Wahrend friiher die Reichshauptkasse eine besondere Abteilung der 
Hauptkasse der Reichsbank war, ist seit dem 1. September 1924 die 
Reichshauptkasse eine ReichsbehOrde, die dem Reichsfinanzministerium 
angegliedert istl. 

Eingehende Bestimmungen, inwieweit auch heute noch die Reichs
bank als Bankinstitut fiir das Reich zu gelten hat, finden sich im neuen 
Bankgesetz. Wegen ihrer Wichtigkeit fiir die vorliegende Arbeit sollen 
die entsprechenden Stellen bier angefiihrt werden. 

Demnach ist die Reichsbank verpflichtet, auf Verlangen der Reichs
behorden Zahlungen anzunehmen und zu leisten und den bargeldlosen 
Verkehr zwischen den Kassen des Reichs zu besorgen2• 

Das Reich wird seine samtlichen die allgemeine Reichsverwaltung 
betreffenden Bankgeschiifte durch die Reichsbank besorgen lassen3• 

Anleihen und Schatzanweisungen sollen in erster Linie durch die 
Reichsbank placiert werden. Jedenfalls muB die Reichsbank von der
artigen MaBnahmen des Reichs rechtzeitig informiert werden (§ 25 
Abs. III Bankgesetz). 

Die Ausfiihrung des Zahlungsverkehrs fiir das Reich gemaB § 25 
Abs. I des nauen Bankgesetzes durch die Reichsbank, ebenso die Ein-
100ung von Zinsscheinen und Anleihen des Reichs hat kosten- und ge
biihrenfrei zu erfolgen (§ 25 Abs. V Bankgesetz). Dagegen werden die 
zur bankmaBigen Anlage verfiigbaren Gelder der Reichsverwaltung, die 

1 Reichsbesoldungsblatt Nr. 50 yom 15. September 1924. 
B § 25, I Bankgesetz yom 30. August 1924 (Reichsgesetzblatt Teil 2, S. 235) .. 
S Dazu gebOrt nach Ansicht von Schacht auch die bankmii.J3ige Anlage ver. 

fiigbarer Gelder des Reichs. Koch-Schacht, Die Reichsgesetzgebung iiber 
Miinz- und Notenbankwesen, Berlin-Leipzig 1926, S. 163) sagt: t,Es ist das natiirlich 
Gegebene und diirfte auch dar Ansicht des Gesetzgebers entsprechen, daB das Reich 
seine zu bankmiiJ3iger Anlage verfiigharen Gelder bei der Reichsbank und nur bei 
ihr anlegt, und zwar aIs unverzinsliches Depositum." 



Die heutige Organisation der Geldverwaltung. 25 

1m Depositengeschaft und im Girowege zur Reichsbank gelangen, nicht 
verzinst (§ 21 Ziff.7 Bankgesetz). 

Kredite darf die Reichsbank dem Reich jeweils nur hOchstens auf 
drei Monate und nur bis zum Rochstbetrage von 100 Mill. RM. geben1 • 

Am Ende des Geschaftsjahres darf keinerlei Verschuldung des Reichs bei 
der Bank vorhanden sein (§ 25 Abs. II Bankgesetz). 

Diese starke Beschrankung ist durch das deutsche Reichsgesetz vom 
8. Juli 1926 zur Anderung des Bankgesetzes2 etwas erleichtert worden. 
Danach bestehen Vorschriften, die dazu beitragen, das Verhaltnis des 
Reichs zur Reichsbank zu erweitern: 

1. Die Reichsbank darf vom Reich begebene Schatzwechsel, welche 
nach spatestens drei Monaten fallig sind, und aus denen auBer dem Reich 
noch ein weiterer als zahlungsfahig bekannter Verpflichteter haftet, 
diskontieren, kaufen und verkaufen. 

2. Die Reichsbank wird bevollmachtigt, Schatzwechsel als Lombard· 
sicherheit fUr Darlehen anzunehmen, wobei sie einem Abzug von wenig
stens 5 % ihres Borsenwertes unterliegen. 

3. Der Gesamtbetrag solcher Schatzwechsel, die die Reichsbank auf 
Grund beider Vorschriften hereinnehmen darf, wird auf 400 Mill. RM. 
festgesetzt. 

4. Die so hereingenommenen Schatzwechsel diirfen nicht als Deckung 
fUr die Notenausgabe Verwendung finden. 

Wahrend bei weitem nicht aIle Kassen dem Reichsbankgironetz 
angeschlossen sind, haben fast alle Reichskassen ein Postscheckkonto. 
Bei Zahlung von Betragen geringfiigiger oder mittlerer Rohe kommt 
allein eine tJberweisung durch Postscheckverkehr in Frage. Die Bestande 
der Reichskassen auf Postscheckamtern werden moglichst gering ge
Ralten. Deshalb wurde eine Vereinbarung zwischen Reichsbank und 
Reichsfinanzministerium getroffen, die eine schnelle tJberweisung vom 
Postscheck- auf Reichsbankgirokonto ohne Nachteil fUr das Reich er
moglicht. 

Anderen Geldanstalten sollen die Kassen nicht angeschlossen werden 
(§ 26 RKO.). Aus ZweckmaBigkeitsgriinden konnen allerdings Aus
nahmen zugelassen werden. 

Friiher waren die Bestimmungen iiber den AnschluB der Kassen der 
Reichsfinanzverwaltung an den Giroverkehr offentlicher Geldanstalten 
bedeutend weitgehender gehalten3• Danach konnten Finanz- und Ober
kassen auch AnschluB an das Gironetz von 

1 Diese Zwischenkredite der Reichsbank an das Reich werden in den Reichs
bankausweisen unter den Posten "Sonstige Aktiva." verbucht (vgl. Magazin der 
Wirtschaft 1928, S. 1433). 

a Reichsgesetzblatt 1926, Teil 2, S.355. 
3 Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung 1920, S. 431. 
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I. Staatsbanken der Lander, 
2. offentlichen, der Staatsaufsicht unterliegenden miindelsicheren 

Sparkassen und Gemeindegirokassen sowie deren Girozentralen, 
3. einem RevisioDsverband angehorigen Genossenschaften 

usw. suchen. 
Auch heute noah besteht der AnschluB von Einnahmekassen der 

Reichsverwaltung an den Kommunalgiroverkehr1,2. Dadurch wird der 
bargeldlose Zahlungsverkehr erleichtert. Es konnen Firmen, die kom
munale Bankinstitute als Bankverbindung haben, Zahlungen an offent
liche Kassen durch Umschreibung erledigen3• Die Einschaltung der 
kommunalen Bankinstitute in den Zahlungsverkehr offentlicher Kassen 
hat jedoch lediglich kassentechnischen Charakter; Bestande diirfen bei 
diesen Kassen nicht stehenbleiben. Es gibt strenge Bestimmungen, die 
von den kommunalen Bankinstituten vereinnahmten Gelder schnell an 
die offentlichen Kasaen abzuliefem. 

3. Die Kassenbestande und ihre Verwendung. 
a) Die Verfiigongsstelle. Nach dem bisher Dargestellten ergibt sich, 

daB die einzelnen Kassen einen Bestand, der aus Bargeld, aus den 
Guthaben beirn Postscheckamt und bei anderen Geldanstalten bestehen 
wird, nur in sehr begrenzter Rohe halten diirfen. Dieser Kassenbestand 
hat lediglich den Zweck, die. Liquiditat der Kassen zu gewahrleisten. 

Die Summen, die hierzu notig sind, sind !aut einer Mitteilung des 
Staatssekretars Fischer vor dem Interfraktionellen AusschuB des 
Reichstags irn Mai 1925 auf. 40-50 Mill. RM. geschatzt worden'. Sie 
werden aus dem sog. Betriebsmittelfonds zur Verfiigung gestellt. 

AlIe iibrigen Betrage, die sich in den Kassen ansammeln, und die 
nicht zu Ausgabezwecken verwendet werden, miissen an die Reichs
hauptkasse abgeliefert werden, so daB diese allein in Frage kommt, 
Kassenbestande des Reichs nutzbringendzu verwenden. "Ober denKassen
bestand der Reichshauptkasse verfiigt der Reichsminister der Finanzeno,6 

1 Berliner Boraen Courier Nr. 93 vom 24. Februar 1928 und Nr.87 vom 21. 
Februar 1928. 

\I Dr. Eberstadt auf dem 7. Allgemeinen Deutachen Bankiertag 1928 a. a. O. 
So 15 wendet sich gegen diese Bevorzugung, offentHchrechtIicher Institute und die 
Benachteiligung des privaten Bankiergewerbes, 

8 Dr. Kleiner auf der Tagung der vereinigten Voratande dea Deutschen 
Sparkasaen- und Giroverbandes zu K;assel 1928 (Berliner B<>rsen-Zeitung Nr. 438 
vom 18. September 1928) MIt es in volkswirtschaftIichem Interease fUr geboten, 
wenn offentIiche Gelder auch durch das Kommunal-Gironetz geleitet und dort bis 
zum Abruf nach dezentralisierten Grundsatzen genutzt werden. 

" Berliner B6rsen-Zeitung vom 12. Mai 1925, Abendausgabe. 5 § 47, 2 RKO. 
6 Ober die Geldkonzentration im Reich vgl. Aussagen dea Reichsfinanzmil1isters 

Kohler im HaushaltausschuB des Reichstages (a. Berliner Borsen-Zeitung Nr;141 
vom 23. Marz 1928). 



Die Kassenbestande und ilie Verwendung. 27 

b) BetriebsmitteHonds. Schon im Januar 1924 wurden Erlose 
aus den Rentenmarkwechselkrediten als Betriebsmittelfonds zuruck
gestelltl. Die Rohe der so gebildeten Fonds bewegte sich damals um 
150 Mill. RM. In den Reichshaushaltsrechnungen 1924-19262 wird der 
Stand des Betriebsmittelfonds an dem jeweiligen Jahresabschlusse mit 
je 251,9 Millionen ausgewiesen. Nachdem die Rentenmarkwechselkredite 
zuruckgezahlt worden waren, hat man den Betriebsmittelfonds aus den 
Nettogewinnen der Miinzpragung, die das Reich im Jahre 1924/25 er
zielte, erganzta• 

Dieser Betriebsmittelfonds wird verwendet: 
1. urn die Liquiditat der einzelnen Kassen zu gewahrleisten (der sog. 

kontinuierliche Bestand der rund 4000 AuBenkassen)4,5. Dieser kon
tinuierliche Bestand ist abhangig von der Organisation der Kassen und 
des Zahlungsverkehrs innerhalb der Kassen. Die Rohe dieses Bestandes 
betragt bei der reichseigenen Verwaltung ca. 40-50 Mill. RM., wie 
bereits erwahnt. Er ist stets ganz liquide zu halten. 

2. um vorubergehende Kassendefizite bei der Reichshauptkasse zu 
decken. Die Summen, die hierfiir gebraucht werden, erreichen unter 
Umstanden an einem Tage die Rohe von 500 Mill. RM. 6 • Besonders 
am Monatsende ist die Beanspruchung wegen der falligen Gehalts
zahlungen, der Pensionszahlungen und der Zahlung der Kriegs
beschadigtenrenten, die monatlich vorausgezahlt werden, sehr groB. 
Auch Ausgaben des Extraordinariums, deren Deckung durch Anleihe
erlose zunachst nicht moglich war, sind vorlaufig durch den Betriebs
mittelfonds finanziert worden. 

Zur Verstarkung der Betriebsmittel hat man zeitweise Darlehen auf
genommen7 • Es besteht auch die Moglichkeit, die Reserven der Reichs
hauptkasse dadurch zu verstarken, daB das Reich die ihm durch das 
Reichsbankgesetz und seiner Novelle gegebenen Kreditmoglichkeiten in 
Anspruch nimmt8• 

1 Wirtschaft und Statistik, 1924, S. 119: 
2 Reichshaushaltsrechnungen 1924 in Anlagen zu den Stenographischen Be

richten der Verhandlungen des Reichstags, 3. Wahlperiode 1924/26, D:r;ucksache 
Nr. 2211, S. 44; 1925 ebenda, 3. Wahlperiode 1924/27, Nr.2960, S.44; 1926 
ebenda, 3. Wahlperiode, 1924/27, Nr.3645, S.60. 

a Reichshaushaltrechnung 1924 a. a. 0., S. 409. 
4 S. auch Philippovich: Die staatliche Geldverwaltung, a. a. O. S. 569. 
5 Reichstagsdrucksache 4. Wahlperiode, 1928, Nr.361, S. 4. 
G Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger 1925, Nr. 111. 

Staatssekretar Fischer vor dem Interfraktionellen AusschuB des Reichstages. 
7 Diese Darlehnsaufnahme bewegte sich 1926-1927 von 60-110 Millionen. 
8 Ende Juli 1928 war dies in folgendem AusmaBe geschehen: direkter Kredit 

bei der Reichsbank -, Reichsschatzwechselkredite: 224,5 Mill. RM. Von diesen 
Schatzwechseln waren bei der Reichsbank am 31. Juli 1928 gemaB Wocheniiber
sicht 1,75 Mill. RM. diskontiert und 5 Mill. RM. lombardiert (Wirtschaft und 
Statistik 1928, S.595). 
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Der Betriebsmittelfonds wird nunmehr ganzlich verschwinden. Nam
lich 190 Millionen des Betriebsfonds sind in den Etat 1927 eingesetzt 
worden 1. Die restlichen ca. 60 Millionen sollen zur Verminderung des 
vorhandenen Anleihebedarfs 1928 verwendet werden2• 

c) Iluktuierende Bestiinde. 1m Verlauf des Finanzjahres ist es unmog
lich, Einnahmen und Ausgaben zeitlich genau zur Deckung zu bringen. 
Es wird Zeitperioden geben, in denen der Einnahmestrom breiter ala 
der Ausgabestrom flieBt. Die sich so ansammelnden Gelder, die fluk
tuierenden Bestande, sind erheblichen Schwankungen unterworfen. Ab
hangig sind diese Schwankungen hauptsachlich von folgenden Faktoren: 

1. Konjunkturverlauf der Wirtsohaft. Man denke z. B. an die 
Schwankunge1,l bei den Eingangen aus den Lohnabziigen. Diese miissen 
abhangig sein yom Beschii.ftigungsgrad der Arbeiter und Angestellten. 

2. Saisonschwankungen. So bewirken beispielaweise die erhOhten 
Warenumsatze zu Weihnachten erhohte Einnahmen der Steuern, die von 
diesem Tatbestand abhangig sind (Umsatzsteuer). Ein anderes Beispiel 
sind die Zuckersteuern. Hier sind die Einnahmen besonders im Herbst sehr 
hoch. Die Ursache liegt darin, daB der Zuckerverbrauch wegen der not
wendigen Verwertung der Obsternte zu dieser Zeit besonders hooh ist. 

3. Die Zahlungsbedingungen fiir die Zahlungsverpflichtungen des 
Staates haben ihre Auswirkung auf die Entwicklung der Kassenbestii.nde. 
Hierbei ist z. B. an die erhohten Anforderungen der Kassen im Februar 
und Marz wegen der dann faIIigen Steuerriickerstattungen zu denken. 

Ferner seien die Zahlungen fUr Besoldungen, Pensionen und Kriegs
beschadigtenrenten -erwii.hnt, die bisher monatlich zusammen etwa 
175 Mill. RM. betrugen, und die sich auf wenige Tage am Schlu.B 
des Monats zusammendrangen3• Es ware deshalb auBerst zwack
maBig, die Besoldungszahlungen auf die Mitte des Monats zu verlegen, 
weil da die Kassen am fliissigsten sind. Dagegen wiirde die Wieder
einfiihrung der Vierteljahrszahlungen ganz erhebliche Schwankungen der 
fluktuierenden Bestii.nde verursachen. Die Anforderungen, die fiir wenige 
Termine im Jahre an die Kassen dann gestellt wiirden, waren ga.nz be
deutend. Die Betriebsmittel, die ein zu den Quartalsterminen ent
stehendes Kassendefizit auszugleichen haben, miiBten wesentlich hoher 
bemessen werden. Vor dem Kriege bedingten die Vierteljahrszahlungen 
einen Betriebsmittelkredit von 600 Mill. M.4. 

1 Gesetz iiber die Feststellung dell Reichshaushaltsplanes fiir <las Rechnungsjahr 
1927 vom 14. April 1927 (ReichsgesetzbIatt 1927 II, S.201). 

I s. § 2 des Gesetzes iiber die Fegtstellung des Haushaltsplanes fiir <las Rech
nungsjahr 1928 vom 31. Marz 1928 (Reichsgesetzhlatt 1928 II, S. 209). 

3 Anlagen zu den Stenographischen Berichten der Verhandlungen des Reichs
tags, 3. Wahlperiode 1924/28, Nr. 3854, S.5. 

" Die Zahlungstermiue an den Vierteljahrsersten sind inbesondere dadurch 
belastet, daB dann Raten fiir Schuldentilgung und Verzinsung flUlig werden. 
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4. Die Veranderungen in der Steuergesetzgebung beeinflussen die 
Geldlage der Kassen. Es ist gedacht an Steuerherabsetzungen, Steuer
erhohungen, Umlagerung der Steuerzahlungstermine. Zu erwartende 
-Steuererhohungen haben auBerdem die Wirkung, daB die Wirtschaft sich 
vorversorgt. Die Einnahmen der in Frage kommenden Steuern nehmen 
dann vor dem Erhohungstermin zu, um spater urn so geringer auszufallen. 
Bei Beurteilung der Geldlage sind diese Erscheinungen zu beriicksichtigen. 

Nach der heutigen Verteilung der Steuerzahlungstermine entfallt der 
Hauptteil der Reichseinnahmen auf die ersten Monate eines Viertel
jahres, wahrend der dritte Monat bisher stets die niedrigsten Steuer
einnahmen gebracht hat!. 

5. Die Schwankungen der fluktuierenden Bestande sind noch davon 
abhangig, wie Anleiheerlose zeitlich zur Deckung etatsmaBigen Bedarfs 
-verteilt werden. 

6. Die Uberweisungen der Uberschiisse der Reichsbetriebe fiir das 
vergangene Rechnungsjahr gehen einmal in einer Summe im Verlauf 
des Jahres ein und verbessern zu dieser Zeit die Kassenlage. 

7. Die durch Ausgabereste entstehenden Kassenmittel erhohen zeit
weise die Einnahmekurve der Reichskassen. 

Die Ausweise iiber die Entwicklung der Reichsfinanzen, die vomReichs
finanzministeri1llll monatlich veroffentlicht werden, sind zwar Etats-, aber 
keineKassenausweise.DieinihnenangegebenenBestande sind aus folgenden 
Griinden nicht identisch mit den Kassenbestanden der Reichshauptkasse : 

1. Die Hinterlegungen sind in diese Buchungen nicht aufgenommen. 
2. Die rollenden Gelder, d. h. Gelder, die sich auf dem Wege zur 

Reichshauptkasse befinden, erscheinen bereits in den Etatsausweisen. 
Es vergehen jedoch mithin 2-3 Tage, bevor eventuell die Reichshaupt
kasse dariiber verfiigen kann. 

3. Es fehlen zeitweise die Erlose aus Anleiheemissionen. Die EiB.
nahmen, die aus dieser Quelle dem Reich zuflieBen, erscheinen erst im 
Etatsausweis, wenn sie haushaltsmaBig verbraucht werden. Werden die 
noch nicht zu Etatszwecken notigen Anleiheerlose vorlaufig auf dem 
Geldmarkt untergebracht, so wird das nicht in den Etatsausweisen an-

1 Ordentliche Einna.hIuen: 
April 1927 756,9 lfill. RM. 
Ma.i 653,8 

" Juni . 598,3 
" " Juli 1034,1 
" " August. 678,1 
" September 600,8 
" " Oktober 997,3 
" " November. 712,2 

Dezember 608,7 
Ja.nua.r 1928 1041,0 
Februa.r. 638,1 " 
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gegeben. Diesa Vorgange sind jedoch fUr die Kassenbestandsentwicklung 
von erheblicher Bedeutung. 

4. Es fehlt in dem Etatsausweis der Betriebsfonds. Um sich ein Bild 
von der Hohe des Kassenbestandes zu machen, miiBte man diesen be
riicksichtigen, ebenso aIle Mittel, die aus Kreditaufnahme zur Verstar
kung des Betriebsfonds verschafft werden. 

5. Besoldungen, Kriegsbeschadigtenrenten und Pensionen werden 
monatlich vorausbezahlt, gewohnlich belasten diese Ausgaben die Reichs
hauptkasse am 30. und 31. des Vormonats, fUr Pensionen noch etwas 
friiher. Die Deckung fUr diese Ausgaben geht allmahlich im Laufe des 
nachsten Monats ein. Die Mittel fUr die Vora.uszahlungen werden durch 
den Betriebsfonds oder durch Kreditaufnahme zur Verstarkung des 
Betriebsfonds vorIaufig bereitgestellt. Im Etatsausweis erscheinen je
doch die Einnahmen und Ausgaben fUr diesa Zwecke fiir den laufenden 
Monat. Es ist hier einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen 
Kassenbestands· und Etatsausweis festzustellen. 

Die Aufzahlung diesar Tatsachen moge geniigen. Die Etatsausweise 
kOnnen nicht ein treffendes Bild der Kassengebarung der Reichshaupt
kasse geben. 

'Ober den tatsachlichen Kassenbestand der Reichshauptkasse sind ver
schiedentlichseitensderBehOrdenZahlenindieOfientlichkeitgelangt.Diese 
Daten geben nicht nur Aufschlu1l iiber die Hohe, sondem berichten auch 
iiberdie Verwendungder Bestande(Betriebsfonds,fluktuierendeBestande): 

1. 'Ober die Kassenlage des Reichs am 31. Marz 1925 hat der Reichs· 
finanzminister Schlie ben im SteuerausschuB des Reichstages eingehend 
berichtetl. Werden die dort gemachten Angaben kontenmii..Big geordnet, 
indem Quellen der Kassenbestande und Anlagen gegeniibergestellt 
werden, dann ergibt sich folgende '"Obersicht: 

lfilHonen lfilHonen 
1. Betriebsmittelkredit an 

Branntweinmonopolverw .. 
Reichshahn ..... . 
Deutsche Werke . . . . 

2. Kassenbestand der Reichs
hauptkasse. . . . . . . . 

3. Ka.ssenbestand dar AuBen-
kassen ......... . 

4. alB kurzfristig ausgeliehen und 

38 
85 
11 

130 

38 

in Wechseln angelegt .... 693 
5. Guthaben heim Kommissar fiir 

verpfandete Einnahmen u. heim 
Genaralagenten f. d. Repara-
tionsleistungen . . . . 146 

6. s. Posten 3 d. Passivs. . . . . 220 
1361 

1. OberschuB, erwirtschaftet i. d. 
Zeit vom 1. April. 1924 his 
31. Mirz 1925 (s. a. Geldbe
wegung dar Reichshauptkasse) 660 

2. Guthahen beimAgentenfiirver
pfandete Einnahmen (meBen 
erst nach MonatsschluB zur 
Reichskasse) •....... 136 

3. Guthaben des Reichs bei der 
Reichsbank aus Miinzgewinn 
(nach Beendigung der Abrech
nungsarheiten meBt er zur 
Reichskasse) . . • . . . . . 220 

4. Restbetrag aus dem Renten
bankkredit . . • . . . . .. 345 

1361 
Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeigar 1925, Nr. 106. 
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2. Am. 7. Mai 1926 nannte das Finanzministerium dem Haushalts
ausschuB des Reichstags eine Barreserve, die 772 Mill. RM. betrug, die 
sich wie folgt zusammensetztl:" 

Mill. RM. 
1. Giro- und Postscheckkonto . . . . . . • . .. 68 
2. Verpfandete Einnahmen . . . . • . . . . . . 150 
3. Reichsbank, Seehandlung und Reichskreditgesell. 345 
4. Kredit an Landwirtschaft ..•....... 125 
5. Branntweinmonopol . . . . . . . . . . . •• 56 
6. Vorschiisse an die reorganisierten Deutschen Werke 10 
7. Kredite an die Lander. . . . . . . . . . .. 18 

772 

3. Vor dem EnqueteausschuBI! worden Zahlen iiber die Hohe und 
Angaben iiber die Verwendungsart der Kassenbestande des Reichs ge
geben. Danach betrugen die Kassenbestande am: 

10. Marz 1926 . . . . . . . . . . • 827 Mill. RM. 
10. Juni 1926 . . • . . . . • . . . 370 " " 

FUr die Verwendung kommen folgende Moglichk-eiten in Frage: 
a) Reichsbankgirokonto (am 10. Juni 1926 betrug die Anlage auf 

Reichsbankgirokonto 130 Mill. RM.), 
h) Seehandlung, 
c) Reichskreditgesellschaft, 
d) Privatdiskonten durch Reichsbank, 
e) Wechselportefeuille der Reichsbank. 
Die Anlage der Kassengelder des Reichs geschieht im Einvernehmen 

mit dem Reichsbankdirektorium. 
d) Uberschiisse. Die fluktuierenden Bestande und der Betriebsfonds 

stehen ihrem Wesen nach nur fiir eine kurzfristige Anlage zur Verfiigung. 
FUr eine langere Kreditgewahrung sind die fluktuierenden Bestande 
nur dann zu verwenden, wenn im Verlauf des Jahres auf ihre .Inanspruch
nahme fiir Etatszwecke nicht mehr gerechnet. zu werden braucht. Da
gegen sind Uberschiisse, die Differenz zwischen Isteinnahmen und -aus
gaben, wie sie sich nach einem Finanzjahr ergiht, zur langfristigen Anlage 
geeignet, soweit nicht andere Bestimmungen fiir ihre Verwendung ge
troffen werden. Solche Bestimmungen bestehen fUr das Reich. GemaB 
§ 75 Satz 2 der Reichshaushaltsordnung sind sie zur Verminderung des 
Anleihebedarfs oder zur Schuldentilgung zu verwenden. Eine ander
weitige Verfiigung iiber die Uberschiisse ware ohne gesetzliche Er
machtigung unzulassig3 • Tatsachlich sind die Uberschiisse durch Spezial
gesetze4 in den ordentlichen bzw. auBerordentlichen Haushalt der fol-

1 Reparationsbericht vom 15. Juni 1926, S.31. 
2 EnqueteausschuBsitzung vom 10. November 1926. 
3 Siehe R. Schulze-E. Wagner: a. a. O. S.304. 
4 Siehe S. 32. 
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genden Etatsjahre eingestellt worden, um einen Ausgleich zwischen ihren 
Einnahmen und Ausgaben herzustellen. Die 'Oberschiisse erreichten 
nach den Reichshaushaltsrechnungen folgende Rohe: 

Ende 1924 
to 1925 
" 1926 
to 1927 

496,4 Mill. RM. 
180,1 " 
199,5 " 
162,- " 

" 
" 
" 

Bei dieser AufStellung sind die verbliebenen Reste bereits in Abzug 
gebracht worden. 

Diese 'Oberschiisse wurden wie folgt verwendet: Es wurden eingesetzt 
in den ordentlichen bzw. auBerordentlichen Etat: 

Eingesetzt in 
Etat Summe in tfbemchuB ordent!. reap. 

Mill. RM. auBerordentl. 
Haushalt 

1925 276,4 1924 ordentl.1 

1926 220,- 1924 " 1SO,1 1925 2 

" 1927 200,- 1926 8 

" 1928 127,- 1927 
" 35,- 1927 auBerordentl. 4 

Beriicksichtigt man die 'Oberschiisse, den Betriebsfonds und die Aus
gabereste, so kommt man zu Kassenbestanden, wie sie vom Reichsfinanz
ministerium jeweils fiir das Ende der Etatsjahre aufgestellt wurden5 : 

Ende 1924 Ende 1925 Ende 1926 Ende 1927 
Mill. RM. Mill. RM. Mill.BlM. Mill. RM. 

Betriebsfonds • • · 252 252 252 62 
'ObersohuB 1924 . · 496 220 - -

" 
1925 • - 180 - -

" 
1926 . · - - 200 -

" 
1927 . - - - 162 

Ausgaberest des Vor-
jahres: •• 262 382 348 520 

Gesamtkassenbest. • 1010 1034 800 744 

1 Anlagen zu den Stenographisohen Beriohten des Reiohstags, 3. Wahlperiode 
1924/27, Nr. 2960, S. 10. 

B Anlagen zu den Stenographisohen Beriohten d~ Reiohstags, 3. Wahlperiode 
1924/27, Nr. 3645, S. 24. 

S Gesetz fiber die Feststellung des Reichshaushaltsplanes 1927 vom 14. April 
1927, Reichsgesetzblatt 1927 II, S. 201). 

4 Gesetz fiber die Feststellung des Reichshaushaltsplanes 1928 vom 31. Marz 
1928 (Reichsgesetzblatt 1928 II, S. 210 und 223). 

5 S. Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger 1928, Nr. 129, 
ebenso wie Dr. Arnd Jessen: Der Reichshaushalt 1928, Berliner Borsen-Zeitung 
Nr. 581 vom 13. Dezember 1927. 
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Die hier angefiihrten Kassenbestande sind in der angegebenen H6he 
nicht vorhanden. Sie dienen 

1. zur vorlaufigen Deckung der auBerordentlichen Ausgaben. Ende 
Etatsjahr 1927 waren von den 744 Mill. RM. 465 Mill. RM. im. auBer
ordentlichen Haushalt investiertl; 

2. zur Deckung des Betriebsmittelbedarfs des Reichs. 
Die tatsachlich vorhandenen Kassenbestande sind nach dem Bericht 

des Reichsfinanzministeriums2 zum gr6Bten Teil bei der Reichsbank 
angelegt. Ein Betrag von 100 Mill. RM. ist der PreuBischen Zelltral
genossenschaftskasse zwecks Gewahrung von Krediten an die Landwirt
schaft gegeben worden. Dieser Betrag wird nach der Ernte 1928 zuriick
flieBen. Es handelt sich hier um eine Summe, die nicht etatisiert 
worden ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Kassenbestande des 
Reichs erheblich abgenommen haben. Der Betriebsfonds von noch 
62 Mill. RM. Ende 1927 falit nun auch fort. Der UberschuB des Etats
jahres 1927 von 162 Mill. RM. ist in den Etat 1928 eingesetzt worden. 
Eventuelie Kassendefizite werden nun nicht mehr durch die vorhandenen 
Reserven gedeckt werden k6nnen. Wie bereits vor dem Enqueteaus
schuB3 betont worden ist, wird man nun die voriibergehend entstehenden 
Defizite durch Schatzwechselausgabe und Inanspruchnahme des Reichs
bankkredits und sonstiger Kredite beseitigen miissen. Die Bedeutung, 
die noch vor wenigen Jahren dem Problem "Offentliche Gelder" beim. 
Reich zukam, ist demnach erheblich geringer geworden 4. 5 • 

1 S. Reiohstagsdruoksaohe, 4. Wahlperiode 1928, Nr. 361, S. 3. 
2 S. Anlage zu den Stenographisohen Beriohten des Reiohstags, 3. Wahlperiode 

1924/28, Nr. 3854, S. 4. 
3 EnqueteaussohuBsitznng vom 10. November 1926. 
4 S. hierzu die Ausfiihrnngen iiber die Kassenlage des Reiohs im Berliner 

Tageblatt Nr. 426 vom 8. September 1928. 
5 Die Frage, ob der Finanzminister die ihm zur Verfiignng stehenden Bestande, 

insbesondere die, die sioh fiir eine langere Anlage eignen, zur Subventionierung 
von Unternehmnngen verwenden kann, spielt naoh dem oben Gesagten keine groBe 
Rolle mehr. Trotzdem soll zur VerVollstandignng darauf kurz eingegangen werden. 
Diese Frage wurde vor dem HaushaltsaussohuB des Reiohstags im Januar 1927 
(Berliner Borsen-Zeitung Nr. 15 vom 11. Januar 1927) behandelt nnd dahin ge
regelt, daB die Reiohsregierung ersuoht wurde, bei Gewahrung von Subventionen 
und Krediten sowie zur Ubernahme von Garantien die Ermaohtignng im Wege 
des Gesetzes (Etatgesetz oder Sondergesetz) naohzusuohen. Ohne diesen Weg zu 
besohreiten, darf der Reiohsfinanzminister .allerdings nur mit Genehmigung des zu
standigen Aussohusses des Reiohsrats und des Aussohusses des Reiohstags fiir 
,den Reiohshaushalt zur endgiiltigen Beseitigung eines vOriibergehenden Notstandes 
aus zwingenden Griinden des Staatswohls Garantien iibernehmen, sofern duroh das 
Erliegen wiohtiger Produktionsanlagen der deutsohen Volkswirtsohaft sohwerer 
,Sohaden entstehen warde, der nur duroh das Eingreifen des Reiohs verhindert 

Hoffmann, Offentliche Gelder. 3 
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Wie stark sich die Lage geandert hat, beweist wohl am besten der 
Kassenstatus des Reichs Ende Dezember 1928 (vgl. Berliner Tageblatt 
Nr. 34 v. 20. Jan. 1929 und Wirtschaft und Statistik 1929 S. 58). 

Um am mtimo den Bedarf zu decken, war das Reich gezwungen 
vornbergehend folgende Kredite aufzunehmen: 

1. Reichsschatzwechsel . . . . . . . 400 Mill. RM. 
2. Kredit bei Reichspost . . . . . . . . . 145"" 
3. " "Reichsbahngesellschaft... 150 
4. " "Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung . 10 " " 
5. " "PreuBenkasse............ 100 " " 

8051)Mill. RM. 

Diese auBerst gespannte Kassenlage erklart sich daraus, daB zu dem 
regelmaBigen mtimobedarf einmal ein Bedarf von 175 Mill. fUr die 
Einlosung der Auslosungsrechte aus der Ablosungsschuld hinzutrat, 
ferner der Kontokorrentkredit in H6he von 100 Mill. bei der Reichs
bank zurnckgezahlt werden muBte. 

B. Post. 
1. Geschichtliche und rechtliche Grundlagen. 

Durch das Reichspostfinanzgesetz vom 18. Marz 19242,3 ist die 
Deutsche Reichspost ein selbstandiges Unternehmen geworden, das 
unter der Bezeichnung "Deutsche Reichspost" vom Reichspostminister 

werden'konnte. (Gesetz liber die Feststellung des Reichshaushaltsplanes 1928. 
a. a. O. § 3b.) Der Reichsfinanzminister hat also nicht d38 alleinige Verfligungs
recht, wenn eB sich urn die oben angefiihrten Verwendungsarten offentlicher 
Mittel handelt. Es sind nicht Kassenmittel (in unserem Sinne "tiffentliche 
Gelder"), Bondern Haushaltsmittel, deren Behandlung gemiU3 unserer Begriffs
abgrenzung auBerhalb unserer Untersuchung zu bleiben hat. Es sei an dieser 
Stelle schon auf eine Novelle zur ReichshauBhaltsordnung verwiesen, die zur 
Zeit (Febr. 1929) dem Reichsrat vorliegt. Diese Reform des Etatsrechts sieht 
vor, daB vom 1.4. 1929 ab in jedem einzelnen FaIle ein besondereB Gesetz fiir 
die Gewahrung von Reichskrediten oder Reichsgarantien notwendig ist. (V gl. 
Berliner Tageblatt Nr. 77 v. 14. 2. 1929.) 

1) Nach Angaben in Wirtschaft und Statistik betrugen die Kredite etwas 
weniger: 

Darlehen bei der Post .... 
Sonstige kurzfristige Darlehen 
Reichswechsel . . . . . 

2 Reichsgesetzblatt 1924 I, S. 287. 

53,0 Mill. RM. 
314,4" " 
391,6" " 
759,0 Mill. RM. 

3 Tatsachlich wurde die Deutsche ReichspoBt schon am 15. November 1923 als 
Folge und im Zusammenhang mit der Stillegung der Notenpresse und der Festigung 
der Wahrung aus dem allgemeinen Reichshaushalt losgeltist. Siehe Dr. Andersch; 
Die, Stellung der Deutschen Reichspost in der Wirtschaft. Archlv f. Post u. 
TelegraplPe 1927. S. iJ3. 
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unter .Mitwirkung eines Verwaltungsrats nach kaufmannischen Grund
satzen, allerdings ohne die ihm obliegenden staatspolitischen, volkswirt
schaftlichen, kulturellen und sozialpolitischen Aufgaben zu vernach
lassigen, zu verwalten istl. 

Der Haushalt der Post ist aus dem durch Gesetz alljahrlicn fest
zustellenden Haushaltsplan des Reichs ausgeschieden. Das Reich haftet 
mit seinen sonstigen Einnahmen und Vermogen nicht mehr ffir die 
Schulden der Reichspost; aber auch die Reichspost steht nicht ffir die 
Schulden der iibrigen Reichsverwaltungen ein. Die Ausgaben der Deut
schen Reichspost sowie Verzinsung und Tilgung der Schulden sind durch 
die Einnahmen zu decken. Zuschiisse aus der aligemeinen Reichskasse 
werden nicht mehr geleistet. Die Beziehung, die vor dem Kriege ffir die 
Geldverwaltung der Reichspost zu der Reichshauptkasse bestand, ist 
gelast. Vor dem Kriege flossen die Uberschiisse der Generalpostkasse 
zur Reichshauptkasse2 ; aber die Reichshauptkasse hatte auch ffir die 
Liquiditat der Postkassen zu sorgen. Das ist heute nicht mehr der Fall. 
Die Post ist in ihrer Geldverwaltung sich selbst iiberlassen; lediglich 
die Reiniiberschiisse nach RechnungsjahrsabschluB (1. April bis 31. Marz) 
flieBen dem Reiche zu. Allerdings ist vorher eine Riicklage zu bilden, 
von der spater noch gesprochen werden soIl. 

2. Die heutige Organisation des Postkassenwesens. 

Die Einzahlungen, die den 24000 Postanstalten3 aus den iibrigen 
Wirtschaften zugehen, sind nicht nur Gebiihren ffir die Leistungen der 
Post, sondern in groBer Anzahl durchlaufende Gelder, Scheckgelder, 
Postanweisungsgelder und Gelder der Trager der Sozialversicherung, 
ffir die die Reichspost teilweise den Zahlungsverkehr iibernimmt. Die 
Ausgaben der Kassen setzen sich zusammen: 

a) aus Betriebsausgaben, 
b) aus Wiederauszahlung der durchlaufenden Posten. 
Da sich Einnahmen und Ausgaben in den verschiedenen Kassen nicht 

decken, sind zur Aufrechterhaltung der Liquiditat der Kassen Bestande 
zu halten (Betriebsmittel). 

Alles entbehrliche Geld wird von Giropostkassen, das sind an den 
Reichsbankgiroverkehr angeschlossene Postkassen, bei der Reichsbank
anstalt eingezahlt und ffir Rechnung der Oberpostkassen unmittelbar 
der Generalpostkasse oder einer von der Oberpostdirektion als Abliefe
rungsstelle bezeichnete andere Giropostkasse iiberwiesen4• 

1 S. auch Dr. Hellmuth: Die Betriebswirtschaftslehre der Deutschen Reichs
post. Archlv f. Post u. Telegraphie 1927, S. 229. 

2 S. Dr. Paul Ullrich: Die Finanzen der Reichspost- und Telegraphenver
waltung, S. 45, Stettin 1909. 

3 GeschMtsbericht der Deutschen ReichsPQst 1924, S. 65. 
4 Allgemeine Dienstanweisung ffir Post und Telegraphie VID,I, § 12~ 

3* 
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Nicht an den Reichsbankverkehr angeschlossene Verkehrsamter an 
Reichsbankplatzen diirfen entbehrliche Gelder mit Zustimmung der 
Reichsbankanstalt bei dieser unmittelbar fiir Rechnung der zustandigen 
Giropostkasse einzahlen. 

Verkehrsamter ohne Reichsbankgirokonto an Orten ohne Reichs
bankanstalt konnen ausnahmsweise oder mit Zustimmung der Reichs
bankanstalt von der Oberpostdirektion ermachtigt werden, die entbehr .. 
lichen Gelder fiir Rechnung der zustandigen Giropostkasse Unmittelbar 
an die Reichsbankanstalt einzusenden1• 

Soweit also die "Oberschiisse nicht zum Geldausgleich in einem Bezirk 
dienen, gehen sie an die Generalpostkasse. 1m EnqueteausschuB2 wurde 
gesagt: das gesamte entbehrliche Geld der Reichspost konzentriere sich 
auf dem Reichsbankgirokonto der Reichspost. 

Durch strenge Kontrolle3 wird darauf gesehen, daB die Kasaen" 
bestii.nde niedrig gehalten werden. 

Die Oberpostdirektion setzt fiir jedes Verkehrsamt einen Regelkassen-
1bestand fest, d. h. einen Betrag, bis zu dem die Verkehrsamter Kassen
lbestande ohne Begriindung von der taglichen Ablieferung arisnehmen 
diirfen. 

Haben die Postkassen Geldbedarf, so verstarken sie sich 
a) durch "Oberweisung von i.TberschuBkassen, 
b)· durch "Oberweisung von Postanweisungskassen4, 

c) durch Abhebung von Mitteln von der Reichsbank fiir Rechnung 
der Generalpostkasse durch gelben Scheck. Diese letztere Einrichtung 
dad nur von den hierfiir genau bestimmten Postkassen in Anspruch ge
nommen werden6• 

Der Geldtransfer wird nach Moglichkeit bargeldlos durchgefiihrt8• 

3. Kassenbestande und ihre Verwendung. 

a) Arten und Hijhe. Aus den vorstehenden Ausfiihrungen ergibt 
sich, daB fiir die Wahrnehmung des Kasaendienstes immerhin erhebliche 
Bestii.nde notwendig sind. Die Bet r i e b s mit t e 17, die zerstreut in allen 
Kasaen liegen, betrugen 

1 Dienstanweisung a. a. O. VllI,l, § 12. 
I EnqueteaussohuBsitzung vom 10. November 1926. 
3 "Oberwachung dar Betriebsmittelwirtsohaft durch Bezirksaufsiohtsbeamte, 

s. Arohiv f. Post u. Telegraphie 1927, S.214. S. auoh Dienstanweisung a. a. O. 
VllI,l § 13. 

, Postkassen, die fiir den Geldausgleioh bestimmt werden. 
6 Dienstanweisung a. a. O. VllI, 2 § 18. 
S S. Vereinfachungs- und Sparmallnahmen der Deutsohen Reiohspost,.Axohiv 

f. Post u. Telegraphie 1927, S. 213, ebenso Dienstanweisung a. a. O. VllI,2. 
7 VgL die A11Sfiihrungen bei H. Hellmuth: Die Betriebswirtsohaftslehre der 

Deutsohen Reiohspost im Grundrill, S.77, Stuttgart 1928. 
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45 Mill. RM. 
1 

" 

1925 
1926 
1927 

45 " 
45 " " . 
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Diese Summen haben jedoch nicht ausgereicht, SO daB man in den 
Berichtsjahren 1924-1926 bei den Postkassen durchlaufende Gelder in 
erheblichem Umfange in Anspruch nehmen muBte. 1m Enqueteaus
schuB2 wurde gesagt, daB man bei den Scheckgeldern eine stille Anleihe 
machen muBte. Am 31, Marz 1927 wurde vom Postscheckguthaben 
30,9 Mill, RM. zu diesem Zweck verwandt, am 31. Marz 1928 waren es 
67,0 Mill. RM.3. 

Es ist nicht einzusehen, daB ein solches Verfahren nicht mit einer 
geordneten Finanzwirtschaft vereinbar ware, wie es im Geschiiftsbericht 
1924 der Deutschen Reichspost (S. 65) heiBt. Wenn einige Zeilen vorher 
die Deutsche Reichspost als ein selbstandiges, bankmaBig arbeitendes 
Unternehmen bezeichnet wurde, so sollte man annehmen konnen, daB 
auch die Betriebspolitik ahnlich wie bei Bankbetrieben gefiihrt werden 
kann. Nun ist aber bekannt, daB Banken ganz erheblich auch mit 
reinen Kassengeldern arbeiten. Es hat sich herausgestellt, daB man 
einen Teil der kurzfristigen Passiven langfristig aktivieren kann, ohne 
den Liquiditatsgrundsatzen zuwiderzuhandeln. Warum solI also die 
Reichspost nicht einen kleinen Teil der durchlaufenden Gelder als Be
triebsmittel in Anspruch nehmen ~ Insbesondere scheint es vollkommen 
ungefahrlich, eine geringe Summe der Postscheckguthaben fiir diese 
Zwecke zu verwenden. 

GemaB § 8 des Reichspostfinanzgesetzes ist aus jahrlichen Uber
weisungen von 0,8 % der jahrlichen Betriebseinnahmen, der Reiniiber
schiisse und eigenen Zinsen e i n e R ii c kl age zu bilden. Diese Riicklage 
dient zur Deckung von Fehlbetragen. Die Maximalhohe der Riicklage 
sollte eine Hohe von 20% der jahrlichen Betriebsausgaben erreichen. 
Da jedoch zu befiirchten war, daB bei dieser Regelung eine Uberweisung 
von Uberschiissen der Post an das Reich zunachst in Frage gestellt war, 
wurden durch eine Anderung des Reichspostfinanzgesetzes vom 15. Juli 
19264 die Bestimmungen iiber die Maximalhohe des Riicklagefonds neu 
festgelegt. 

Danach hat die Riicklage eine Maximalhohe von 100 Mill. RM. zu 
erreichen. 

Dieser Riicklagefonds hat, wie die Bilanz 1925 nachweist, bereits 
seine Maximalhohe erreicht. Ende 1924 betrug er 82,7 Mill. RM., Ende 

1 Geschaftsbericht der Deutschen Reichspost fill' das Wirtschaftsjahr 1925, 
S. 9S; 1926 S. 95; 1927, S. lOS. 

2 Enqueteausschlillsitzung vom 10. November 1926. 
3 S. Bilanz der Reichspost vom 31. Marz 1927, Passivseite, bzw. 31. Marz 1925. 
" Reichsgesetzblatt 1926 I, S. 410; Finanzarchiv 1926, S. 506; .Anlagen zu den 

Stenographischen Berichten des Reichstags, 3. Wahlperiode 1924££, Nr. 1332. 
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1925: 112,1 Mill. RM. (die 12,1 Mill. RM. wurden an das Reich 
abgefiihrt). 

FUr eine Anlage kommen auGer dem Riicklagefonds noch die verfiig
baren Po s t s c h e c k gel d e r in Frage, deren Behandlung jedoch nicht in 
den Rahmen unserer Arbeit gehort, was bereits bei der Begriffsbildung 
der offentlichen Gelder eingehender dargelegt wurde1,2. 

FI u k t ui ere nd e Be s tan d e kommen bei der Reichspost nach den 
Aussagen vor dem EnqueteausschuB3 nicht in Frage, weil Gelder, die im 
Laufe des Monats oder des Jahres einkommen, nach der jetzigen Finanz
lage der Reichspost sofort wieder verbraucht werden. 

Nun kann man einwenden: es bestand ja am Ende des Jahres ein 
UberschuB, der ans Reich abgefiihrt werden muBte. 1926 betrug dieser 
70 Mill. RM. Diese Summe- muBte doch bereitgestellt werden und stand 
also voriibergehend zur Anlage zur Verfiigung. Demgegeniiber ist zu 
-sagen, daB diese Summe fiir Betriebsmittelzwecke verwandt und so die 
Inanspruchnahme der Postscheckgelder fiir diese Zwecke verringert 
wurde. 

Auch bei der Reichspost werden laufende Ubersichten iiber die 
Kassenbestande nicht veroffentlicht4• Vierteljahrlich erscheint zwar eine 
Gegeniiberstellung von Einnahmen und Ausgaben, die jedoch aus ahn
lichen Griinden wie beim Reich keine genauen Schliisse auf die Kassen
bestande zulaBt. 

Bei der Beurteilung der Kassenlage ist wichtig zu wissen, daB die 
Istausgaben im Anfang des Geschaftsjahres geringer sind als im weiteren 
Yerlauf; denn die Ausgaben fiir die im ersten Vierteljahr ausgehenden 
'Bestellungen werden erst fallig nach Lieferung, die meist nach Verlauf 
von mehreren Monaten erst moglich ist. 

b) Verwendung. Eine Anlage der Betriebsmittel kommt nicht in 
Frage. Uber die Anlage der Sicherheitsbestande, also des Riicklagefonds, 
hat der Verwaltungsrat zu beschlieBen (§ 6 des Reichspostfinanzgesetzes). 

1 S. S. 5. 
2 Auf der Aktivseite der BiIanz 1926 befindet sich ein Posten "zur Ansammlung 

einer Vergiitung fiir Bayern und Warttemberg 31. Marz 1926" im Betrage von 
11,7 Mill. RM. Man wird aus dieser Bilanzierungsart entnehmen konnen, daB 
fiir diesen Posten ahnlich wie bei dem Riicklagefonds eine gesonderte Anlage, also 
auch wohl in Darlehen an das Reich und an die Staatsbanken gewahlt worden ist. 
Allerdings bleiben biember Zweifel. Die Genauigkeit der Bilanzierung laBt bier sehr 
zu wiinschen iibrig. Dasselbe gilt fiir einen in der Bilanz vom 31. Marz 1928 neu 
erscheinenden Aktivposten: "Riicklagefonds fiir Tilgung der Anleihe", der in dieser 
;BiIanz in Hohe von 4 Mill. RM. ausgewiesen wurde (vgl. auch die Kritik bei Dr. 
Hermann Lufft: Zur Finanzlage der Deutschen Reichlipost in Betdebswirtschaftl. 
Rundschau, 5. Jahrg., Januar 1928, S. 10). 

3 EnqueteausschuBsitzung V9m 10. November 1926. 
4 Klagen iiber die ungeniigenden Veroffentlichungen der Deutschen Reichspost 

siehe Magazin der Wirtschaft 1928, S. 1489. 
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1m Einvernehmen mit den obersten Wirtschaftsinstanzen des Reichs, 
besonders nach Beratung mit dem Reichsbankdirektorium, sind am 
6. Februar 1925 Grundsatze iiber die Anlage erlassen worden1• Diese 
beziehen sich auf die Anlage der Scheckgelder ebenso wie auf die Riick
lagefondsgelder. Danach ist 

1. ein Bestand von durchschnittlich 30 Mill. RM. auf dem Reichs
bankgirokonto der Generalpostkasse zu halten, 

2. von den iibrigen verfiigbaren Geldem ist mindestens ein Drittel 
zum Ankauf von reichsbankfahigen Wechseln durch Vermittlung der 
Reichsbank zu verwenden. 

3. Der Rest ist in festverzinslichen reichsbank-Iombardfahigen 
Wertpapieren oder in ijffentlichen Anleihen oder in Reichsschatz
wechseln oder in Darlehen an das Reich, an die Lander oder an die 
Staatsbanken anzulegen. 

Der gesetzliche Riicklagefonds war nach dem Geschaftsbericht 1925 
(S.108) angelegt: 

a) in Darlehen an Staatsbanken .... 108,5 Mill. RM. 
b) in Giroguthaben bei der Reichsbank. 3,6 " " 

112,1 Mill. RM. 

Nach dem Geschaftsbericht 1926 (S.I04) war er ausschlieBlich 
(100 Mill. RM.) in Darlehen an das Reich und an Staatsbanken angelegt. 
Die Zusammensetzung der Anlage des Riicklagefonds nach dem 
Geschaftsbericht 1927 war: Darlehn an Reich, an Lander und an 
Staatsbanken. 

Fluktuierende Bestande kommen zur Zeit fiir eine Anlage nicht in 
Frage. 

"Oberschiisse und Zinsen der Riicklage flie8en zur Reichshauptkasse, 
wenn der Riicklagefonds eine Hohe von 100 Mill. RM. erreicht hat. 1926 
und 1927 sind je 70 Mill. RM. dem Reich iiberwiesen worden. 

Besondere BestimmUIigen fiir die Anlage der Gelder der Post be
stehen fiir den Fall, daB die Reichsbank der Post Kredite gewahrt". 
GemaB § 25, 4 (Reichsbankgesetz)2 ist die Reichsbank dazu berechtigt; 
sie darf angemessene Betriebskredite bis zum Hoohstbetrage von zu
sammen 200 Mill. RM. der Reichspost und Eisenbahn geben. In diesem 
FaIle ist die Reichsbank berechtigt, von der Reichspost zu verlangen, 
daB diese ihre bankgeschii.ftlichen Transaktionen, zu denen ins
besondere die Anlage der Gelder gehort, durch die Reichsbank vor
nehmen laBt. 

1 Geschii.ftsbericht der Deutschen Reichspost 1926, S. 45. 
S Siehe Koch-Schacht: Die Reichsgesetzgebung iiber Miinz. und Notenbank

wesen, Berlin-Leipzig S.165, 1926. 
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c. Eisenbahn. 
1. Geschichtliche und rechtliche Grundlagen. 

Vor dem Kriege war das Finanz· und Kassenwesen der Eisenbahnen 
eng mit dem der Lander verbunden, der Lander deswegen, weil vor dem 
Kriege die Eisenbahnen noch nicht verreichlicht waren. 

In PreuJ3en1 gingen aIle aufgekommenen Gelder der Eisenbahn, die 
nicht verbraucht wurden, an die Generalstaatskasse; die Gelder der 
Stationskassen liefen iiber Reichsbankgiro auf die Eisenbahnhauptkassen 
der Direktionsbezirke und von dort an die Generalstaatskasse. Stations. 
kassen, die kein Reichsbankgirokonto hatten, muJ3ten die Gelder an 
die niichste Stationskasse abliefem, die dem Reichsbankgironetz an· 
geschlossen war. 

Die Generalstaatskasse verwandte die ihr zuflieBenden Eisenbahn. 
gelder, wie ane die iibrigen Staatsgelder, die voriibergehend fiir eine 
Anlage zur Verfiigung standen. FUr die Anlage dieser Gelder sorgte 
fUr die Generalstaatskasse ihre Bankverbindung, die PreuBische Staats· 
bank (Seehandlung). Die Staatskasse bewirtschaftete auch den Eisen· 
ba..hn.Ausgleichsfonds, der durch Gesetz yom 3. Mai 19032 gegriindet 
wurde, und der den Zweck hatte, in ungiinstigen Jahren der Eisenbahn 
die Mittel zur Deckung bei Fehlbetragen zu liefem3 • 

Jegliche Geldversorgung wurde lediglich durch die Staatskasse ge
regelt. Dieser Zustand der Geldverwaltung ist grundsatzlich durch die 
neuen rechtlichen Bestimmungen fUr die gesamte Eisenbahnverwaltung, 
wie sie in der Nachkriegszeit getroffen wurden, geandert worden. An
fang 1920 wurden die Staatseisenbahnen yom Reich iibemommen. Vor
iibergehend sind die Bankverbindungen, wie sie vor der Verreichlichung 
bestanden, aufrechterhalten geblieben4; dann ging der Geldverkehr eine 
kurze Zeitlang iiber die Reichshauptkasse. 1m. November 1923 wurde 
die wirtschaftliche Selbstandigkeit der Reichsbahn verwirklicht. Die 
Reichsbahn wurde aus dem alIgemeinen Haushalt des Reichs heraus
genommen. Reichszuschiisse wurden der Reichsbahn entzogen. Diese 
MaBnahmen waren zur Sanierung der Reichsfinanzen notwendig. Durch 
Notverordnung yom 12. Februar 1924 auf Grund des Ermiichtigungs. 
gesetzes yom 8. Dezember 1923 ist dann die Selbstandigkeit der Reichs. 

1 Siehe Gustav Stahn: Die Grundziige des Etatswesens und der Finanzord· 
nung der PreuBischen Staatseisenbahnverwa.ltung, Teil I, BresIa.u, 3. Aufl., 4. Teil: 
Das Kassenwesen, S. 117. 

S PreuBische Gesetzslg., S. 155. 
8 Dieser Fonds sollte aus den "Oberschiissen der Eisenbahnverwa.ltung bis zur 

Rohe von 200 Mill. RM. angesammelt werden, wurde jedoch in den letzten Vor
kriegsjahren durch besondere Zuweisungen aus dem Etat noch erhOht (siehe z. B. 
Staatshausha.ltsetat fiir 1914, Anlagen Bd. I, Nr. 9, S. 20). 

, EnqueteausschuBsitzung vom 10. November 1926. 
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bahn in eine Rechtsform gebracht worden. Es wurde unter der Bezeich
nung "Deutsche Reichabahn" ein selbstandiges, eine juristiache Person 
daratellendes, wirtschaftliches Untemehmen geschaffen, daa die im 
Eigentum des Reicha stehenden Eiaenbahnen betreibt und verwaltet 
(§ 1 der Verordnung). Aufsicht und Leitung des Untemehmena waren 
in der Hand des politiach verantwortlichen Reichaverkehraminiatera ver
einigt. Durch diese Veraelbstandigung entatand auch daa Problem einer 
eigenen Geldverwaltung. Wie im Enqueteausschu131 berichtet wurde, 
richtete man im Verkehrsminiaterium eine Zentralkaase ein, welche die 
Ablieferung der Provinzkaasen erfaBte. Der zustandige Referent fUr 
diese Zentralkaase im Miniaterium hatte die Gelder nutzbringend an
zulegen, so daB ein Zustand entstand, den der Reichabankpraaident mit 
den Worten = "Der Miniaterialrat war sein eigener Bankdirektor"2 kenn
zeichnete. Dieser Zustand wurde bald dadurch abgeandert, daB die 
Geldverwaltung einem Bankinatitut iibertragen wurde, namlich der 
Deutschen Verkehra-Kredit-Bank A.-G., die seit 1923 fUr die Eiaenbahn 
das Frachtatundungaverfahren durchfiihrte. 

Man blieb auch bei diesem Geldverwaltungssyatem, nachdem auf 
Grund des Londoner Abkommena durch daa Gesetz yom 30. August 
19243 die Deutsche Reichabahngesellachaft geschaffen wurde. 

Organe dieser Gesellachaft sind der Verwaltungarat und der Vor
stand'. Der Verwaltungarat hat, waa fUr unaere Untersuchungen von 
Interesse iat, iiber die Festlegung des Voranachlaga, iiber die Festatellung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie iiber die An
legung der fliissigen Mittel der Gesellachaft zu entscheideno• Die Geld
verwaltung der Eiaenbahn iat eigene Verwaltungaangelegenheit der 
Reichabahngesellachaft. Das geht auch daraus hervor, daB mit der 
"Obertragung des Betriebsrechts gleichzeitig alIe Kaasenbestande sowie 
die Bankguthaben des Unternehmena "Deutsche Reichabahn" ins Eigen~ 
tum der Deutschen Reichabahngesellachaft iibergegangen sind. Wie die 
Deutsche Reichsbahngesellachaft ihre Geldverwaltung gestaltet und die 
dabei entstehenden Bestande verwendet, solI im folgenden dargestellt 
werden. 

2. Die heutige Organisation der Geldverwaltung. 

In der Anlage IV zum Bericht des eraten Sachveratandigenkomitees 6 

war vorgesehen, daB daa Bankkonto der Deutschen Reichabahngesell
schaft bei der neuen Bank, also bei der Reichabank gefiihrt werden sollte. 

1 Enqueteausschullsitzung vom 10. November 1926. 
Z Schacht: Die Stabilisierung der Mark, S.153, Berlin und Leipzig 1927. 
8 Reichsgesetzblatt 1924 II, S. 272. 
" Gesellschaftssatzung § 10. S Gesellschaftssatzung § 15. 
8 Die Sachverstii.ndigengutachten, die Berichte von Dawes und McKenna 

nebst allen Anlagen, Anlage 4, Art. 7, S. 59, Berlin: Reimar Robbing. 
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Man ist jedoch im Organisat;'onskomitee davon abgewichen, well man 
diese Bestimmung nicht vereinbar hielt mit jener anderen, wona.ch die 
finanzielle Gebarung der Reichsbahn ·dem Verwaltungsrat iibertragen 
werden solltel ,lI. So hat man die Geldverwaltung der Reichsbahngesell
schaft einem besonderen Institut, der 1923 gegriindeten "Deutschen 
Verkehrs-Kredit-Bank A.-G." iibertragen. Dieses Unternehmen ist eine 
Aktiengesellschaft, deren Aktien zu 75% sich in den Handen der, Deut
schen Reichsbahngesellschaft, zu 20% in den Handen eines GroBbank
konsortiums und zu 5% in wechselndem Besitz befinden. Das Aktien
kapital betragt heute 4 Mill. RM. Trotz ihrer herrschenden Stellung ala 
Aktionar besitzt die Reichsbahngesellschaft nur eine Minderheitsvertre
tung im Aufsichtsrat~ Dieser setzt sich aus 25 Mitgliedem zusammen, 
von denen vier Vertreter der Hauptverwaltung und fiinf Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahngesellschaft sinds. Die Deut
sche Verkehrs~Kredit-Bank besitzt ein Netz von 23 Filialen. Zentrale 
und 1filia.len haben die doppelte Aufgabe: einerseits die Abrechnung der 
Fra.chtstundung, andererseitB die Bi:lwirtschaftungder Reichsbahngelder. 

Das Frachtstundungsverfa.hren4 besteht darin, daB den Empfangem 
von Eisenbahnsendungen auf Antrag Kredite eingeraumt werden, auf 
Grund deren die Fra.chtzahlungen gestundet werden. 

Dieses Frachtstundungsverfahren, das auf zehn Jahre durch Vertrag 
1923 der D.V.K.B5. iibertragen wurde; ist auBerordentlich vervoll
kommnet worden. Die Errichtung von 23 Filialen ist schon erwiihnt 
worden. AuBerdem fiihrt man an 1515 Platzen etwa 2400 Z~hlstellen8. 
Diese neue, Institution' hat erhebliche Vortelle gebracht. Nur einige 
seien kurz aufgezahlt: 

1 Enqueteausschu13sitzung vom 10. November 1926. 
II Die einzige Beschrankung in der selbstiiJidigen Geldverwaltung der Deutschen 

Reichsbahngesellschaft ist in § 25 des Bankgesetzes zu suchen. Wie bereits bei der 
Besprechung der Geldverwaltung der Post erwaluit wuroe, dart die Reichsbank 
der Deutschen Reichspost und der Reichsbahn angemessene Betriebskredite bis 
zum Hoohsbetrage von zusammen 200 Mill. RM. fiir beide Unternehmen 
geben. In diesem Falle kann die Reichsbank verlangen, daB die Reichsbahn ihre 
bankgeschil.ftlichen Transaktionen durch die Reichsbank durchfiihren 1il.Bt. Das 
Reichsbankdirektorium hat jedoch besehlossen, von dem Recht der "Obernahme der 
Geldgeschii.fte in diesem FaIle keinen Gebrauch zu machen. Man hat sich dazu ent
schlossen, diese wichtige Liquiditatsreserve bei der Reichsbank nicht mit Be
dingungen zu belasten (EnqueteausschuBsitzung vom 10. November 1926). 

3 v. Hippel, Kord-.Ruwisch und Schmidt: Die offentlich-rechtlichen 
Kreditinstitute, ibr Aufbau, ihre Funktionen und ihre Geschichte. Berlin 1927; 
ferner Geschil.ftsbericht 1926-1927 d. Dtsch. Verk.-Kred~-Bank A.-G. 

Il Etwa 50% der Frachteinnahmen werden durchschnittlich gestundet (Her. d. 
Dtsch. Verk.-Kred.-Bank A.-G. 1925/26). 

5 D.V.K.B. = Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank A.-G. 
S EnqueteauBBchuBsitzung vom 10. November 1926. 
7 Enqueteausschu13sitzung vom 10. November 1926. 
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1. FUr die Eisenbahn: 
a) Es entfii.llt die Einziehung riickstandiger Frachten und der hier

mit und mit der Mahnung verbundene Schriftwechsel sowie die Berech
nung und Einziehung der Vertragsstrafen. 

b) Es entfallt schlieBlich die Verwaltung der Sicherheiten. Die Bank 
kann im iibrigen mit ihrem kaufmannischen Riistzeug die Sicherheiten 
auch besser beurteilen. 

c) Die Fracht geht sicher und rechtzeitig bei der Bahn ein. 
2. FUr den Verfrachter: 
a) Zentralisierung der Frachtzahlung, 
b) kaufmannische Behandlung der Sicherheitsfragen, 
c) Ausschaltung der Unterschlagung, 
d) Vorteile des bargeldlosen Zahlungsverkehrs usw.1 • 

Diesem £fir das Frachtstundungsverfahren geschaffenen Organi
sationsapparat wurde dann auch die Bewirtschaftung der iibrigen Eisen
bahngelder iibertragen, so daB also nun die StationskasseIi an die Zahl
stellen der D.V.K.B: abliefern und sich auch von da verstitrken. Vor 
kurzem ist zwischen der Reichsbahn und der Reichsbank ein Abkommen 
getroHen worden, wonach diese bisherige Handhabung eine Anderung 
erfahrts. Danach werden die Eingange der Stationskassen, die bisher 
.also auch an Reichsbankplittzen vorwiegend denZahlstellen dar D.V.K.B. 
bei den Mitgliedern des Bankgewerbes zugefiihrt wurden, kiinftig direkt 
bei der Reichsbank auf das Konto der D.V.K.B. eingezahlt. Jedoch 
werden die Stationsgelder an den nicht mit Reichsbankniederlassungen 
versehenen Platzen nach Wie vor an die Zahlstellen der D.V.K.B. zur 
Einzahlung gelangen. Diese Abitnderung des Inkasso an Reichsbank
platzen soll vorwiegend auf das Gebietder friiher PreuBisch-Hessischen 
St~tsbahnen beschritnkt bleiben. 

Abgesehen von dieser Neuregelung laufen auch nicht 'alle iibrigen 
·Einnahmen und Ausgaben der Eisenbahn iiber die D.V.K.B. Ein'Teil 
der umgesetzten Betritge wird innerhalb der Eisenbahnkassen selbst 
verausgabt. Die D.V.K.B. berechnet diese Umsatze auf 20-25% des 

< Gesamtumsatzes3 • Gewisse Bestande werden auch durch die Reichs
bahn selbstandig angelegt. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daB sich die Organisation der Geld
verwaltung in folgenden Punkten gegeniiber der Vorkriegszeit ge
andert hat: 

1. Die Geldiiberweisung geht nur zum Teil iiber Reichsbankgiro. Die 

1 Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht naher darauf eingegangen werden. 
Weitere Ausfiihrungen< bei von Schaewen: Die Aufgaben der D.V.K.Bl, in 
Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen 1926, Nr.16, S.417. 

II S. Die Reichsbahn 1928, S. 190. 
8 Enqueteausschu.Bsitzung vom 10. November 1926. 
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Verwendung der Bestande wird nicht mehr durch die Seehandlung vor
genommen, sondern durch die D.V.K.B. und die Reichsbahngesellschaft 
selbst. 

2. Die wesentlichste Anderung ist aber die, daB die Eisenbahn heute 
im Gegensatz zur Vorkriegszeit aus der Gesamtstaatsfinanzwirtschaft 
herausgenommen wurde, also ffir ihre Liquiditat selbst zu sorgen hat. 

3. Die Kassenbestande und ihre Verwendung. 

a) Betriebs- und Sicherheitsbestinde (Arlen und Rohe). Die Kassen-
bestii.nde der Reichsbahn setzen sich zusammen: 

1. aus dem Betriebsfonds, 
2. aus den Sicherheitsbestanden, 
3a) aus den fluktuierenden Bestanden, 
3b) am Ende des Finanzjahres aus dem Teil des Uberschusses, der 

keine besondere Verwendung findet, also der alB Vortrag in die neue 
Rechnung iibertragen wird. 

Die Reichsbahn hat 15000 Kassen zur Aufrechterhaltung des Zah
lungsverkehrs mit notigem Bargeld zu versehen1• Hierzu waren nach 
dem Bilanzausweis yom 31. Dezember 1927 66,1 Mill. RM. notig. Diese 
Summe stellt jedoch nur den Bargeldfonds dar; die Guthaben bei Noten
und Abrechnungsbanken sind in der Bilanz im Sammelposten "Bank
guthaben" enthalten, so daB die genaue Hohe der Kassenreserven nicht 
angegeben werden kann. 

Die Reserven der D.V.K.B., die zur Aufrechterhaltung des Zahlungs
verkehrs notig sind; betrugen am 30. Juni 1927 5,5 Mill. RM.2 . 

. Sie setzen sich aus Kasse (Bargeld) und Guthaben bei Noten- und 
Abrechnungsbanken zusammen. 

Um Fehlbetragen vorzubeugen, sind verschiedene Sicherheitsfonds 
durch Gesetz vorgesehen: 

1. Die gesetzliche A usgleichsriicklage. GemaB § 25 (2) 3 der 
Satzung der Deutschen Reichsbahngesellschaft3 ist zur "Deckung eines 
etwaigen Betriebsfehlbetrages der Gesellschaft und zur Sicherstellung 
der rechtzeitigen Befriedigung des Zins- und Tilgungsdienstes ihrer 
Schuldverschreibungen" eine Riicklage zu schaffen. Der Riicklage sind 
mindestens 2% der gesamten Betriebseinnahmen jahrlich zu iiberweisen, 
bis die Riicklage den Betrag von 500 Millionen Goldmark erreicht 
hat. MuB nach Erreichung dieser Grenze die Riicklage angegriffen 
werden, so sind sogleich die jahrlichen Uberweisungen zu ihrer Wieder
auffiillung aufzunehmen. 

1 Geschii.ftsbericht der Deutschen Reichsbahngesellschaft 1926, S. H. 
a Bilanz der D.V.K.B. 1926/27. 
3 .Anlage zu § 1 Aba. 2 des Reichsbahngesetzes (Reichsgesetzblatt 1924 II, 

S.272). 
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Die tatsiichliche Hohe dieses Fonds entspricht noch nicht seiner 
gesetzlich vorgeschriebenen Maximalhohe. Die gesetzliche Ausgleichs
rucklage betrug nach Bilanzausweisen 

am Ende des Geschiiftsjahres 1925: 113,4 Mill. RM. 
" 1926: 204,2 " 

" ,,1927: 305,- " 

Die Hochstgrenze von 500 Mill. RM. fiir diesen Fonds kann nicht als 
ubermiiBig hoch bezeichnet werden1, Die Rucklage wird bei ihrem 
satzungsgemiiBen Hochststand kaurn mehr als 10% der Gesamtjahres
einnahmen ausmachen. Schwankungen der Einnahmen von 10% sind 
jedoch ofter zu beobachten; so waren die Einnahmen der Reichsbahn 
in den ersten vier Monaten von 1926 um 11 % gefallen. Bei der englischen 
Eisenbahn senkten sich die Einnahmen 1926 um 14%. 

2. die Ruckstellung fur Betriebsrechtsabschreibung und 
Verlustgefahren. In den Erliiuterungen zu der Bilanz der Deutschen 
Reichsbahngesellschaft (D.R.B.G.) 1926 heiBt es: "Um die Abschreibung 
des Betriebsrechtes am ubemommenen Reichseisenbahnvermogen im 
Rahmen des § 25 der Gesellschaftssatzung und des Betriebsrechts am 
Anlagezuwachs (§ 6 und § 41 des Reichsbahngesetzes) schon jetzt vor
zubereiten, und um femer bei der Unsicherheit der wirtschaftlichen 
Verhiiltnisse mogliche Verluste ausgleichen zu konnen", wurde 1925 eine 
besondere "Ruckstellung fUr Betriebsrechtsabschreibung und Verlust-
gefahren"2 in Hohe von ...... _ . . . . 150 Mill. RM. 
vorgenommen. Diese Ruckstellung ist 1926 um 70" " 

1927 urn 120 " 
auf 340 Mill. RM. 

erhoht worden. 
Zuniichst also erfiillte diese Rucklage dieselbe Aufgabe wie die gesetz

liche Ausgleichsrucklage. Sie hatte die Aufgabe der ublichen Sicherheits
bestiinde, niimlich der Gefahr eines Defizits, wie es sich im dynamischen 
Wirtschaftsablauf ergeben kann, vorzubeugen; andererseits dient sie 
einem Sonderzweck. Der Fonds stellt eine Ansammlung von Mitteln zur 
Erfiillung spiiterer Verbindlichkeiten dar. Es handelt sich urn die Vor
sorge fUr eine schuldenfreie Ruckgabe des Betriebes an das Reich nach 
Beendigung der Konzession. 

Um die Hohe des Fonds zu beurteilen, sind die Schulden zu beruck
sichtigen, von denen die D.R.B.G. zur Zeit der Ruckubertragung befreit 
sein muB: 

1 Reparationsbericht 10. Juni 1927, S.206. 
2 In der Bilanz 1927 ist die zweite Zweckbestimmung, niimlich zum Ausgleich 

fUr Verlustgefahren zu dienen, fortgelassen worden. 
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a) Die 13 Milliarden Stammaktien kommen nicht in Frage, da diese 
in dem Augenblick annulliert werden, wo das Reich wieder den Betrieb 
aufnimmtl. 

b) Die Reparationsschuldverschreibungen werden satzungsgemaB 
vollig getilgt sein, da hierfiir vom vierten Jahr ab ein Zuschlag von 1 % 
zu dem Zinsendienst vorgesehen ist. 

c) Die 500 Millionen Vorzugsaktien, die dem Reich iibergeben wur
den, werden ihre Deckung in der gesetzlichen Ausgleichsriicklage, die 
dann ihren satzungsgemaBen Hochstbestand erreicht haben wird, 
finden. 

d) Ahnliche Einrichtungen bestehen aber nicht fiir die anderen noch 
in Frage kommenden Posten; deshalb ist auch bereits in der Gesellschafts
satzung § 25 (2) 4 (c) vorgesehen, daB vom Jahre 1935 ab eine besondere 
Riicklage zur Einziehung der Vorzugsaktien anzusammeln ist, die aber 
auch schon in einem friiheren Zeitpunkt angeordnet werden kann. Der 
Posten Vorzugsaktien, fiir dessen Tilgung auf diese Art vorzusorgen 
ware, betrug Ende 1927 381 Mill. RM.2. 1928 sind 200 Millionen 
Vorzugsaktien begeben worden. Ferner hat das Reich der Eisenbahn 
einen Kredit von 100 Mill. RM. zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit 
gegeben, der mit 80 Mill. RM. gemaB Bilanz 1927 abgehoben wurde, 
und der ebenfalls keiner Tilgung unterworfen ist. Er ist auf drei Jahre 
gegeben und kann auf Wunsch der Gesellschaft fiir einen Zeitraum von 
wenigstens 20 Jahren verlangert werdens. FUr den anderen Teil des 
Reichskredits (53,3 Mill. RM.) zur Fortfiihrung stillgelegter Bahnbauten,. 
der bis Ende 1927 mit 28,7 Millionen in Anspruch genommen wurde, 
ist Tilgung vorgesehen4 • 

Folgende Schuldsummen waren demnach bis zum Ablauf der Kon
zession zu amortisieren: 

581 Mill. RM. Vorzugsaktien, 
80 " " Schulden an das Reich, 

Sa. 661 Mill; RM. 

Um schon jetzt die Riickzahlung der Schulden bis 1964 zu sichern, 
hat man eine Reserve gebildet, die 1927 340 Millionen betrug, also eine 
ganz betrachtliche Summe. 

Nun wurde der Anlagezuwachs nicht allein durch Schuldaufnahme 
finanziert; 439,8 Millionen sind von 1925 ·bis 1927 auf diese Art ver-

1 S. auch Ludwig Homberger: Die Bilanzaufstellung der D.R.G.G., in: 
Festgabe fiir Georg von Schanz, Bd. 1, S.265, Tiibingen 1928. 

2 Geschaftsbericht 1927. 
3 Bericht Nr. 5 des Eisenbahnkommissars an die Reparationskommission vom 

1. Juni 1927 (Reparationsberichte 1. Juni 1927, S. 209) .. 
, Dito. 



Die Kassenbesta.nde und ihre Verwendung. 47 

schafft worden1• In der Bilanz von 1927 wurde jedoch das Betriebs
recht am Anlagezuwachs mit 995,1 Millionen nachgewiesen. Der Rest 
der Ausgaben fiir den Anlagezuwachs, der nicht durch Schuldaufnahme 
finanziert werden konnte, wurde aus Betriebseinnahmen des laufenden 
und der friiheren Jahre gedeckt;2,3 •. Dieser Rest mnB zum Liquiditats
zeitpunkt auch abgeschrieben sein, da es keinerlei Moglichkeit gibt, in 
der Liquidationsbilanz einen Gegenposten fUr dieses Betriebsrecht am 
Anlagezuwachs einzustellen'. Man steht zwar mit dem Reich in Ver
handlungen mit dem Ziel, daB die Reichsregierung die Schulden fiir den 
1964 noch vorhandenen Anlagezuwachs iibernimmt5• Da jedoch die 
Verhandlungen noch mcht abgeschlossen sind, verharrt man vorlaufig 
bei der etwas sehr vorsorglichen Reservenpolitik8 • 

3. In der Bilanz 1926 find en wir einen weiteren Fonds, "die Riick
stellung fiir Arbeitsbeschaffung", .der mit 70 Millionen aus
gewiesen wurde. In der Bilanz 1927 fehlt dieser Posten. 

4. Der ala Betrie bsriicklage in den Bilanzen in Hohe von 756 Mil
lionen ausgewiesene Passivposten ist nicht zu den offentlichen Geldem 
zu rechnen. Er ist lediglich eine rechnerische GroBe und stellt den Jtein
gewinn des Untemehmens "Deutsche Reichsbahn" dar, der am 1. Ok
tober 1924 an die D.R.B.G. iibergegangen ist7• 

5. Wenn wir zum Schlu13 bei der Aufzahlung der SicherheitsbestaD.de 
noch die Vortrage binzufiigen, die jahrlich fiir die folgenden Jahre ge
macht wurden, so sind wir una bewuBt, daB diese Bestande, unserer 

1925 (15 Monate) 1928 1927 
1 Darlehen u. :Beitrige Dritter . 8,8 13,3 14,0 

Kredite des Reichs . . . . 63,7 40,0 
Verwertung v. Vorz.-Aktien . . (86,0) 295,0 

8,8 372,0 59,0 
Die oben angefiihrten, aus dem Verkauf der Vorzugsaktien im Jahre 1925 stam
menden 86,0 monen haben dazu gedient, eine alte Schuld von 82 Millionen der 
Gese11schaft beim Reich zu tilgen·. Der Rest von 4 Millionen entspricht dem Disagio. 
aus dam Verkauf dieser Vorzugsaktien (vgl. Reparationsbericht 7./6. 1928, S. 218). 

B Denkschrift der D.R.B.G, zum Antrag ~uf TariferhOhung April 1928, S.33. 
S Vgl. die AuBerungen zu diesem Prinzip der Selbstfinanzierung bei Dr. Her-

mann Richter: Betriebswirtschaftliche Rundschau 1928 a. a. O. S. 131. 
, Homberger: a. a. O. S.266. 
{; Denkschrift der n.R.B.G. zum Antrag auf TariferhOhung April 1928 S.7. 
6 Kritische Bemerkungen hierzu s. S. 84, vgl. auch Magazin der Wirtschaft 1927. 

S.894. 
7 SchluBbilanz des Untemehmens Deutsche Reichsbahn 

Betriebsvorrii.te . . . . . . 
Forderungen . . . . . . . 
Kasse und Bankguthaben . 

30. November 1924 
631,6 :Betriebsriicklage 

72,6 Schulden. . . 
162,8 
867,0 

(Reparationsbericht 15. Juni 1926, S. 112); 

756,~ 

111,0 

867,0 
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Systematik entsprechend, erst im nii.chsten Kapitel zur Sprache kommen 
miiBten. Trotzdem werden sie schon hier a.ngefiihrt; denn werden noch 
diese Bestande gemii.J3 Bilanz 

1925 153,1 Mi1L RM. Vortrag auf 1926 
1926 • . . • •. 167,7" " " ,,1927 
1927 • • • • • • 173,2" " " ,,1928 

beriicksichtigt, so ist man nun in der Lage, die Gesamtbestande am 
Ende der Jahre zusammenzustellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen 
und erreichen folgende Hohe: 

GesetzIiohe Ausgleiohsrfioklage. . • • • • • • • • 
Riiokstellung ffir BetriebsreohtBabsohreibung und 

Ende 1926 
204,2 Mi1L 

Ende 1927 
305,0 Mill. 

Varlustgefahren • • . • • • • • • 220,0" 340,0" 
Riiokstellung ffir Arbeitsbesohaffung • 70,0 " " 
Vortrag 1927 • • • • • • • • •.• • • . • • • ...;.' ......."1~67~,7"...".,;;"=-_.".,17~3~,2'"=~",..,,...,,. 

661,9 Mill. 818,2 Mi1LLB. 

b) tJberschiisse und fiuktuierende Bestinde (Arlen und Rohe). Die 
"Oberschiisse der D.R.B.G. betrugen la.ut Gewinn- und Verlustrechnung 
1926: 860,2 Millionen und 1927: 880,5 Millionen. Sie wurden folgender
maBen verwendet: 

1. zur AuHiillung der Sioherheitsbestinde: Zuweisung zur 
gesetzIiohen Ausgleiohsrfioklage. • • • • • • • • • • 
Riiokstellung ffir BetriebsreohtBabsohreibung und Ver-
lustgefahren . • • . • . • • . . . . • . . • • . . 
Riiokstellung ffir Arbeitsbesohaffung • . . . • • • . 

2. zum Dienst dar ReparatioDSsohuldversohreibungen. . . 
2a. Dienst dar neuen Sohuldversohreibungen u. Anleihen . 
3. zur Vertei1ung von Vorzugsdividenden . . . . . . . 
4. zur ErhOhung des PosteDS "Vortrag auf die nli.ohstfolgen-

1926 

90,8 

70,0 
70,0 

574,4 

40,4 

1927 

100,8 

120,0 

590,4 
2,1 

61,7 

den Jahre" •.•••..•........... 14,6 5,5 
860,2 880,5 

Die fluktuierenden Bestande der D.R.B.G. sind in ihrer Hohe erheb
lichen Schwankungen unterworfen. Die Ursa.che dieser Schwankungen 
ist in Faktoren zu suchen, deren wesentlichste im folgenden zusammen
.gestellt werden: 

1. Konjunkturverlauf der Wirtschaft; 
2. Saisonschwankungen, z. B. wird die Einna.hmekurve durch folgende 

Saisonerscheinungen in die Hohe getrleben: VerkehrserhOhungen in den 
Sommermonaten, zu den Ferlen, zu den Feiertagen, zu Ausstellungen, 

1 Ein Teil dieses Bestandes wurde zur Finanzierung des Anlagezuwaohses ver-
wandt (s.oben S.47). 

I Gegeniiber Angriffen in dar Offentliohkeit hat die Reiohsbahn mehrfaoh die 
Bereohtigung ihrer hohen Kassenbestande naohzuweisen gesuoht, z. B. im Viertel. 
jahrsberioht der D.R.G.B. 1925, 4. Vierteljahr (Anlage zu den Stenographisohen 
Beriohten des Reiohstags, 3. Wahlperiode 1924££., Nr.2290). 
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erhOhte Transportleistungen im Februar und Marz (Transport von Bau
giitern) , im August (Transport der Ernte) , im Oktober (Kohlentransp9rte); 

3. das Auseinanderfallen der Einnahme- und. Ausgabe-Zahlungs-
termine. So muB die Reichsbahn allmii.hlich Mittel ansammeln, z. B.: 

a) ffir Gehaltszahlungstermine, 
b) ffir Reparationszahlungstermine, 
c) zur Zahlung der Vorzugsdividende; 

4. Tarifveranderungen und Lohnveranderungen. 
5. Die sog, Emissionsbestande, d. h. die Kassenlage ist abhangig von 

den noch nicht verausgabten Anleiheerlosen. 
Eine ZusammenstelIung iiber die Hohe der fluktuierenden Bestande 

ffir ein Wirtschaftsjahr zu geben, ist nicht mOglich. Veroffentlichungen 
hieriiber existieren nicht. Eine Ableitung aus den monatlich in der "Die 
Reichsbahn" bekanntgegebenen "Obersichten iiber die Einnahmen und 
Ausgaben wiirde zu falschen Ergebnissen fUhren, da die hier angefiihrten 
Zahlen iiber die Ausgaben den tatsachlich getatigten Kassenausgaben 
nicht entsprechen. Bei Betrachtung der monatlichen Finanzausweise 
der D.R.B.G. ist zu beachten, daB diese nicht einer kameralistischen 
Rechnungslegung entspringen, sondern Resultate einer kaufmannischen 
Erfolgsrechnung sind. 

e) Verwendung. Wie bereits oben dargelegt, ist es nach der Kon
struktion des Reichsbahngesetzes nicht unbedingt notwendig, daB die 
Reichsbahn ihre verfiigbaren Gelder durch die Reichsbank verwalten 
laBt. Wohl hat die Praxis ergeben, daB die Verwendung derrecht erheb
lichen Eisenbahngelder nicht ohne Einvernehmen mit der Reichsbank 
moglich ist. So haben Besprechungen zwischen der Eisenbahn und dem 
Reichsbankdirektorium stattgefunden. Es kam zu Abmachungen wie 
z. B., daB erhebliche Eisenbahngelder der Golddiskontbank zur Ver
waltung iibergeben wurden. 

Die Bewirtschaftung der offentlichen Gelder der Eisenbahn durch 
die D.V.K.B. wolIte der Reichsbankprasident unter drei Bedingungen 
nicht beanstanden. Diese waren: 

1. Die D.V.K.B. hat Zweimonatsbilanzen aufzustelIen (heute Ein
monatsbilanzen). 

2. Fortlaufende Fiihlungnahme mit dem Reichsbankdirektorium 
wird gefordert. 

3. Anregungen des Reichsbankdirektoriums sind zu befolgen. 
Diese Bedingungen sind erfiillt worden. 
Einen Kommissar der Reichsbank in den "OberwachungsausschuB 

der D.V.K.B. zu setzen, hat man abgelehnt, weil nach Ansicht des 
Reichsbankdirektoriums mit solchen Kommissaren wenig Erfolg erzielt 
worden ist, da dieser doch nicht aIle Geschafte iibersehen kann 1. 

1 EnqueteausschuBsitzung vom 10. November 1926. 

Hoffmann, Offentliche Gelder. 4 
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Die Anlage der Bestiinde geschieht 
1. durch die Reichsbahn, 
2. durch die D.V.K.B. 
Nach den BilanzEln der D.R.B.G. vom 31. Dezember 1926 und vom 

31. Dezember 1927 waren die Bestande, wie folgende Gegeniiberstellung 
ausweist, angelegt: 

Kasse ••..• 
Bankguthaben . 
Wertpapiere •. 
Wechsel •••• 
Zur Finanzierung des 

.Anlagezuwachses .• • 

1926 1927 
Mill. RM. 
8,6 66,1 

532,2 374,1 
38,5 171,6 

125,0 1,0 

203,8 

1926 1927 
Mlll.RM. 

{}esetzl. llusgleichs-
riicklage ••••• 204,2 305,0 

Riickstellung fiir Be
triebsrechtsabschrei
bung u. Verlust-
gefahren. • • • •. 220,0 340,0 

Riickstellung fiir ill-
beitsbeschaffung •• 70,0 

Riickstellung fiir Divi-
dendenzahlung . 40,4 

Vortrag 1926 • . .. 167,7 173,2 
704,31 816,6 702,3 818.2 

Die gesetzliche Ausgleichsriicklage und die Riickstellung ffir Be
triebsrechtsabschreibungen und Verlustgefahren eignet sich ffir eine lang
fristige Anlage, die jedoch jederzeit realisierbar sein muB. Die iibrigen 
Bestande sind ihrer Natur entsprechend liquide zu· halten. Die Riick
stellung ffir Arbeitsbeschaffung wird bei Aufnahme der Bauten ge
braucht, die Reserven ffir Dividendenzahlungen werden bei FaIIigkeit 
dieser Zahlungen b!:lnotigt. 

Fast das ganze in der Bilanz ausgewiesene Bankguthaben in der 
Rohe von 532,2 Mill. bzw. 374,1 Mill. RM. befindet sich bei der D. V.K.B. 
Dezember 1926 betrugen die Gelder, die die D.R.B.G. der D.V.K.B. 
zur Bewirtschaftung iiberlieB, 529 Mill. RM.2. 

Es ist nun die Frage, wie die D.V.K.B. die ihr zur Bewirtschaftung 
iiberlassenen Eisenbahngelder verwendet. 

Bekanntlich hat der Verwaltungsrat der D.R.B. G. iiber· die Anlegung 
der fliissigen Mittel zu entscheiden. Er hat sich damit einverstanden 
erklart, daB die D.R.B.G. nach ihrem Ermessen fliissige Gelder der 
D.V.K.B. zur bankmaBigen Verwaltung iiberlaBt3, allerdings unter der 
Bedingung, daB die D.V.K.B. sich nicht mit aI1gemeinen Bankgescha£ten 
befaBt, sich also nicht zu einem allgemeinen Kreditinstitut entwickelt. 

1 Die sehr fliissige llnlage Ende 1926 finden wir in den Erliuterungen zur Bilanz 
1926, S. 11 dadurch erklii.rt, daB sich die Einnahmen in der zweiten HiiJfte des Ge
schliftsjahres giinstig entwickelt hatten, wi!.hrend der dadurch ermoglichte Beginn 
neuer Bauten und Beschaffungen die Kassenbestande zum Teil erst im Jahre 1927 
beanspruchen wiirde. 

a Reparationsberichte 10. Dezember 1927, S.289. 
a {}eschiiftsbericht 1925, S. 5. 
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Die Gelder diirfen durch die Bank nur an anerkannt angesehene Banken 
gegeben werden. 1m. Januar 1925 sind vom Verwaltungsrat dement
sprechende Richtlinien erlassen worden. Danach kommen hauptsach
lich ffir die Anlage der Gelder der D.V.K.B. folgende Bankgruppen in 
Frage1 : 

1. Mitglieder der Stempelvereinigung, 
2. allererste Provinzfirmen, 
3. Staatsbanken und angesehene offentlich-rechtliche Institute, 
4. fUr einen bescheidenen Satz das iibrige Bankgewerbe, Borsen

firmen usw. 
Die ortliche Kreditvertellung durch die D.V.K.B. ergibt, daB 45% 

der Gelder in Berlin und 55 % im Reich stehen. 
Die Gelder sind in der Regel auf einen Monat gegeben, in seltenen 

Fallen auf zwei Monate; erhebliche Betrage sind noch kiirzer placiert. 
Die Deckung der Kredite hat in Effekten zu bestehen, und zwar in 

Wertpapieren, die zum Giroverkehr zugelassen sind, d. h. die im GroB
verkehr der Borse gehandelten Papiere. Es wird erhebliche Uberdeckung 
und Mischung der Deckung verlangt2. AuBer der Anlage bei Banken 
kommt noch folgende Verwendung in Frage: 

1. Kredite zur Finanzierung der Verfrachtung, eine Er
weiterung des normalen Frachtstundungsverfahrens. Es werden Kredite 
gegeben, um die geldliche Anspannung einzelner Erwerbszweige wah
rend der Kampagne zu entlasten. 

2. Bevorschussung von Eisenbahnlieferungen. 
3. SchlieBlich fand ein Tell der Kreditoren Anlage in Wechseln, 

in der Hauptsache in Primabankakzepten1• Die Hohe dieses Aktiv
postens hat nach den Bilanzausweisen 1924/25 bis 1926/27 abgenommen: 

1924--1925 49,3 Mill. RM. 
1925--1926 • . . . . .. 14,8 " " 
1926--1927 . . . . . .. 6,6 " " 

Die neueste Zeit brachte wesentliche Anderungen, worauf noch ein
zugehen ist. Seit Mai 1927 wurde ein erheblicher Tell der von der 
D.V.K.B. verwalteten Gelder bei der Deutschen Golddiskontbank an
gelegt3. Die so angelegten Betrage haben 1927 zeitweise iiber 250 Mill. RM. 
ausgemacht4 • 

Das Jahr 1928 brachte weitereAnderungen: "Die D.V.K.B. behalt zur 
besonderen Bewirtschaftung nur einen Betrag von ungefahr 250 Mill. RM. 
ffir wen Bedarf sowohl fiir das Frachtstundungsgeschaft ala auch fiir 
die Vorauszahlung an die Lieferanten der Gesellschaft." Der Eisen
bahnkommissar berichtet iiber diese Neuregelung ferner: "Die weiteren 

1 EnqueteauBschuBsitzung vom 10. November 1926. 
2 Deutsche Wirtscha£ts-Zeitung 1925, S. 201. 
3 S. auch S.99ff. 4 Reparationsbericht 7. Juni 1928, S.232. 

4* 
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Gelder iiber diese 250 Mill. RM. hinaus werden einem Sonderkonto zu
gefiihrt, das der D. V.K.B. von der Reichsbank erofinet wurde. Es 
sind Vereinbarungen getroffen worden, um die 'Oberweisung diaser 
Gelder von der Kassa der Reichsbahn bis zu diesem Sonderkonto der 
Reichsbank alabald nach ihrer Einnahme zu vereinfachen und zu be
schleunigen. " 

Bisher wurden die Gelder, die in den Stationskassen vereinnahmt 
wurden, direkt den Zahlstellen bzw. den Bankverbindungen der D.V.K.B. 
iiberwiesen. In Zukunft sollen sie auf das Girokonto der D. V.K.B. bei 
den einzelnen lokalen Rdchsbankstellen eingezahlt werden .. Dieses Ver
fa.hren wird zunii.chst nur bei den Kassen der vormala PreuBisch-Hes
sischm Staatseisenbahn durchgdiihrt werden. Bis zum September 1928 
hat man es in 8 Reichsbahndirektionsbezirken von insgesamt 30 ein
gerichtetl. 

Die auf diese Weise bei der Reichsbank zusammengefaBten Gelder 
werdm von der D.V.K.B. im Einvernehmen mit der Reichsbank be
wirtschaftet2. Sie w£rden zum groBten Teil durch Vermittlung der 
Reichsbank in Privatdiskonten ang~legt. 

Diese Anderung in der Geschaftsgebarung der D.V.K.B. kommt 
auch in der IEtzten Bilanz yom 30. Juni 1928 zum Ausdruck3• Die 
wichtigsten Aktivposten bieten im Vergleich zum Vorjahre folgendes 
BUd: 30. Joo\ 1928 30. Juni 1927 

\n MIll. RM. 
Kasse, fremde Geldsorten und Guthaben bei No

ten- 11. Abrechnungsbanken. . • 
Guthaben bei Banken u. Bankiers 
Wechsel ••••••• 

Schuldner: 

12,0 
225,2 
100,3 

5,5 
418,8 

6,6 

ungedeckte • • • • • . • • . • 16,4 12,3 
gedeckte .. • , • • • • .'. •• • . • 43,5 28,8 

Diese Angaben iiber die Aktivgeschafte der D.V.K.B. decken sich 
mit denen des Bankiers Dr. E berstad t auf dem 7. Bankiertag4. Danach 
gestalt<. te sich die Verwendung der offentlichen Gelder durch die D. V.K.B. 
wie folgt: 

1. 100-200 Mill. RM. ala Monatsgeld an die Banken. 
2. 30-40 Mill. RM. Frachtstundungskredite. 
3. 25 Mill. RM. Bevorschussung von Eisenbahnlieferungen. 
4. Der REst wird durch Vermittlung der Reichsbank entweder in 

Privatdiskonten angelegt odcr zum kleineren Teile durch Vermittlung 
der R' ichsbank der verzinslich n Anlage zugefiihrt. 

1 V gl. die Ausfiihrungen von Dr. Ebers tad t auf dem 7. Allg. Dtsch. Bankierstag 
a. a. O. S.17. 

2 Reparationsbericht yom 7. Juni 1928, S.232. 
3 S. Berliner Borsen-Zeitung Nr. 441 yom 20. September 1928. 
• VgI.·die Ausfiihrung v. Dr. Eberstadt, a. a. O. S. 17 •. 
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D. Die Sozialversicherung. 
1. Allgemeiner Uberblick. 

53 

a) Arten der Versicherung und Grundziige der Organisation: Die 
deutsche Sozialversichtrung weist kdntswtgs eine einheitliche Organi
sation auf, sondern eine schwer ubtrsichtliche -"durchaus nicht vorbild
liche" Vielheit von Organisationen 1. Erklarbar ist diese Tatsache nur aus 
der Entwicklung der Sozialversicherung. So heiBt es bei Manes2 : "Keines
wegs Logik und Vernunft, sondern nur die politischen Parteiverhaltnisse 
Deutschlands berucksichtigende Erwagungen haben es verschuldet, daB 
wir nun mit einem solchen Zustande der Organisation rechnen miissen." 

Wir kennen heute folgende Versicherungszweige in der Sozialver-
sicherung: 

1. Angestelltenversicherung, 
2. Arbeitslosenversicherung, 
3. Invalidenversicherung, 
4. Knappschaftsversicherung, 
5. Krankenversicherung, 
6. Unfallversicherung. 
Die Durchfiihrung dieser Versicherungszweige liegt besonders ffir 

diesen Zweck zwangsweise errichteten Versicherungstragern ob. Die 
Versicherungstrager sindS : 

Aufbringung der Mittel 
Versicherungszweig Trager der Versicherung Arbeit· Arbeit-I Zuschiisse nehmer geber 

Angestellten- Reichsversicherungs-Anst. 
versicherung f. Angestellte 1/2 1/2 
Arbeits1osen- Reichsansta1t f. Arbeits-
versicherung vermittlg. u. Arbeits1os.-

Versicherung 1/2 1/2 
Invaliden- Landesversicherungsan-

versicherung stalten und 6 Sonderanstalt. 1/2 1/2 Reichszuschull 

Knappschafts- Reichskna ppschaft 3/5 2/5 
versicherung 

Kranken- 2177 Ortskrank.-K. 

1·/· 
versicherung 437 Landkrank.-K. Reichszuschull 

4284 Betriebsk.-K. 1/3 fiir Familien-
778 Innungskr.-K. wochenhilfe 

17 Knappschaftskr.-K 

Unfall- Berufsgenossenschaften 
versicherung Ausfiihrungs behorden I (Reichs-, Staats-, ProVinz-

und Gemeindebetriebe). 1/1 
1 Manes: Sozia1versicherung. Berlin u. Leipzig 1928, S.27. 2 Dito. 
3 Zusammengestellt nach Brucker, Muthesius, SliB, Lutz Richter: Die 

Sozialversicherungnachdemneuesten Standeder Gesetzgebung. I. Band. Berlin 1928. 
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I 1926 I 1927 1926 I 1927 
Versicherungszweig Einnahmen' Ausgaben' 

in Mill.RM. in Mill. RM. 

.Angestelltenversieherung . 287,3 
I' 

340,6 80,0 141,0 
Arbeitslosenversieherung . 196,32 196,32 146,4 146,4 
Invalidenversieherung • . . . 775,5 1000,5 617,9 707,3 
Knappschaftsversieherung 

knappsehaftl. Pensionsversieherung 
d. Arbeiter. . . 154,3 194,1 159,4 182,4 
knappsehaftl. Pensionsversieherung 
d • .Angestellten 18,6 28,2 20,9 33,7 

Krankenversieherung 1449,33 1680,9 1324,7 1579,8 
Unfallversieherung. 335,2 372,6 321,6 337,2 

3216,5 I 3813,2 2670,9 I 3127,8 

Um einen kurzen Uberblick iiber die Organisation zu gewinnen, sind 
in obigen Tabellen noch folgende Angaben hinzugefiigt worden: 

1. die Verteilung bei der Aufbringung der Mittel. 
2. die tatsachliche Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben im 

Jahre 1926 bzw. 1927. Die letzteren Angaben ermoglichen, sich ein 
Bild von der Bedeutung der Sozialversicherung in Deutschland zu 
machen. Ein derartiger Zahlungsumsatz erfordert eine entsprechende 
Geldverwaltung. Ihr obliegt die zeitliche und ortliche Geldverteilung. 
Es ist notwendig, daB Vorsorge getroffen wird, daB ortlich und zeitlich 
die Mittel vorhanden sind, damit die Versicherungsleistungen tatsach
lich gezahlt werden konnen. Die zur Erfiillung dieser Aufgabe not
wendigen Bestande·werden wegen der versicherungstechnischen Eigen
art der Finanzgebarung bei den Sozialversicherungstragern groBer sein 
als bei den anderen offentliche~ Geldverwaltungen. Vor dem Kriege 
war die Finanzierung der Rentenversicherungen auf dem Anwart
schaftsdeckungsverfahren aufgebaut. Die Bestande waren infolgedessen 
erheblich hoher aIS heute, wo die Rentenversicherungen iIll, wesentlichen 
auf das Umlageverfahren 4 angewiesen sind. Trotzdem kann man, auch 
heute nicht die Sicherheitsriicklagen entbehren; die Schwankungen des 
Wagnisses bediilgen solche Vermogensreserven. 1m allgemeinen werden 
jedoch im versicherungstechnischen Sinne die heutigen Riicklagen als 
nicht ausreichend >:tngesehen6• 

1 ZusalUDlengesteIlt nach Amtliehen Naehriehten des Reiehsversieherungsamts 
1928, Beil. zu Nr.2: Statistik der Sozialversicherung 1926, S.3, bzw. Amtliehen 
Naehriehten fUr Reiehsversieherung 1928, Beilage zu Nr. 12, Statistik der Sozial
versieherung 1927, S.3. 

2 Fiir das 4. Vierteljahr 1927 exlrl. Einnahmen fiir den Aufwand fiir Krisen
unterstiitzung (Reichsarbeitsblatt 1928 II, S. HI). 

a Ohne Ersatzkassen. 
4 Heinze: Das Vermogen der deutsehen Sozialversicherung, seine wirtschaft

Hehe und soziale Bedeutung. In "Die Reiehsversicherung" 1927, S.293. 
5 Heinze: DaB Vermogen •.• a. a. O. S.295. 
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b) Gesetzliehe Bestimmungen tiber die Vermijgensanlage im allgemei. 
nen. Die fiir alie Versicherungstrager geltenden allgemeinen Ausfiih
rungen solien nicht geschlossen werden, ohne die fUr die Vermogensan
legungfUr alie Versicherungszweige einheitlichen Vorschriftenanzufiihren1• 

Fiir die Vermogensanlage gilt folgendesll : 

"Das VermOgen mull verzinslich undo soweit .An1agemOglichkeit vorhanden ist, 
auch wertbestii.ndig angelegt werden. Die Anlegung kann erfolgen: 

1. in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder ein Land oder gegen eine 
Kreditanstalt des Reichs oder eines Landes, Bowie in Forderungen, die in das Schuld
buch des Reichs oder eines Landes eingetragen sind; 

2. in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung yom Reiche oder von einem 
Lande oder von einer Kreditanstalt des Reichs oder eines Landes gewiihrleistet ist; 

3. in Forderungen, fUr die eine sichere Hypothek an einem inlli.ndischen Grund
stuck besteht, oder in sicheren Grundschulden oder Rentenschulden an inlli.ndisohen 
Grundstucken ; 

4. in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forde
rungen jeder Art gegen eine inlli.ndische Korperschaft des offentlichen Rechts oder 
die Kreditanstalt einer solchen KOrperschaft, sofem die Wertpapiere oder die Forde
~n yom Reichsrat zur Anlegung von Miindelgeld fUr geeignet erklii.rt sind; 

5. in Wertpapieren, die landesgesetzlich zur Anlegung von Miindelgeld zu
gelassen sind; 

6. in solchen auf den Inhaber lautenden Pfandbriefen deutBcher Hypotheken
Aktienbanken, welche die Reichsbank in Klasse 1 beleiht; 

7. in verbrieften Forderungen unter Verpfandung solcher Wertpapiere oder 
Hypotheken, in denen eine Anlegung nach Nr. 1-5 zulil.ssig ist, nach den Grund
sitzen der Darlehenskassen des Reichs oder der Reichsbank; 

8. bei einer inlli.ndisohen Offentlichen Sparkasse, wenn sie von der zustii.ndigen 
BeMrde des Landes, in welchem sie ihren Sitz hat, zur Anlegung von Miindelgeld 
fUr geeignet erklii.rt ist; 

9. bei der Reichsbank, bei einer Staatsbank oder bei einer anderen durch Gesetz 
dazu fUr geeignet erklil.rten inlli.ndisohen Bank, soweit die Anlegung nicht bereits 
nach Nr. 1 und 4 zulissig ist; 

10. in verbrieften Forderungen gegen inlli.ndische Korperschaften des Offent
lichen Rechts, soweit sie nicht unter Nr. 4 fallen, sowie gegen Schul- und Kirchen
gemeinden, sofem diesa Forderungen entweder von seiten des Gliubigers kiindbar 
sind oder einer regelmiBigen Tilgung unterliegen; 

11. in verbrieften Forderungen, fUr die eine nach Nr.4 in Frage kommende 
KOrperschaft des Offentlichen Rechts oder die Kreditanstalt einer solchen KOrper
schaft oder eine Offentliche Sparkasse der in Nr. 8 bezeichneten Art oder eine der 
in Nr.9 genannten Banken die selbstschuldnerische BUrgschaft ubernimmt; 

12. in verbrieften kurzfrlstigen Forderungen, fUr die eine ausreichende Sicherheit 
besteht. 

AuBerdem kann das Vermogen angelegt werden in inlii.ndischen 
Grundstiicken, in Darlehen fUr gemeinniitzige Zwecke oder in Betei
Iigungen an Unternehmen fiir solche Zwecke (§ 26 Abs.l, 13 u. 14). 
Alie Anlagen gemitB § 26 Abs. 1, 11-14 bediirfen nach § 27c der Ge-

l S. auch He'inze: Die Vorschriften uber die VermOgensanlegung in der Sozial
versicherung. In "Die Reichsversicherung" 1928, S. 200. 

B Vgl. § 26-27ff. RVO. nach Gesetz yom 13. Juli 1923 (Reichsgesetzblatt I. 
S.636). 
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nehmigung der .AufsichtsbehOrden. Die .Angestelltenversicherung macht 
bier eine .Ausnahme. 

Der Reichsarbeitsminister kann widerruflich gestatten, daB zeit
weilig verfiigbare Bestande in anderer Weise angelegt werden. Unter 
"zeitweilig verfiigbaren Bestanden" sind zweifellos Mittel gemeint, die 
zur dauernden .Anlage wohl bestimmt sind, fUr die aber zur Zeit keine 
geeignete .Anlegungsmoglichkeit gegeben istl. Es ist die Frage jedoch 
noch nicht geklm, ob die laufenden Mittel bierher zu rechnen sind. 

Beleihungen von Bauplatzen und solchen Neubauten, die noch nicht 
vollendet und ertragfii.hig sind, sowie von Grundstiicken, die einen 
dauernden Ertrag nicht gewahren, insbesondere von Gruben, Briichen 
und Bergwerken, sind unzulassig. Die oberste Verwaltungsbehorde 
kann fUr besondere FaIle .Ausnahmen zulassen. 

Der Reichsarbeitsminister hat durch Bekanntmachung iiber die .An
legung des Vermogens der Sozialversicherung yom 14. Juli 1923 (Reichs
gesetzblatt I S. 646) bestimmt, daB das Vermogen bis zu einem Viertel 
in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder gegen ein Land oder 
gegen die Kreditanstalt eines Landes sowie in Forderungen, die in das 
Schuldbuch des Reiches oder eines Landes eingetragen sind, anzulegen 
sind. Solange die Versicherungstrager noch nicht ein Viertel ihres Ver
mogens auf diese Weise angelegt haben, miissen sie jahrlich mindestens 
10% ihres Vermogenszuwachses in dieser Weise anlegen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen sind neuerdings durch einen ErlaB 
des Reichsarbeitsministeriums erganzt worden, dessen Inhalt im folgen. 
den angefiihrt werden soIl2: "Unbeschadet ihrer wesentlichen .Auf
gabe, durch Hergabe von Krediten soziale und der Volksgesundheit 
dienende Zwecke zu fordern, werden die Versicherungstrager ihre Mittel 
denjenigen Zweigen und Gebieten der Wirtschaft zuwenden, aus denen 
die Beitrage stammen. Die Mittel sollen helfen, den Versicherten Ar
beitsgelegenheit zu schaffen und zu erhalten. 

Bei den .Anleihebedingungen, insbesondere beim ZinsfuB, werden 
sich die Versicherungstrager an die untere Grenze der Marktlage zu 
halten haben, um so zur Verbilligung der Produktion und zur Senkung 
der Preise beizutragen. 

Die Frage der Sicherung der Darlehen wird wegen der Besonderheit 
jedes einzelnen Falles im allgemeinen dem pflichtmaBigen Ermessen 
der Versicherungstrager zu iiberlassen sein. Doch darf erwartet werden, 
daB auBer billiger Riicksicht auf die Eigenart des Einzelfalls die all
gemeine Wirtschaftslage geniigende Beachtung findet. 

1 Heinze: Die Vorschriften fiber die Verm6gensanlegung •.• a. a. O. Die 
Reichsversicherung 1928, S. 203. 

2 Runderla13 an die der Aufsicht des Reichsversicherungsamtes unterstellten 
Versicherungsanstalten yom 11. Juli 1927 II 1568 (s. AmtIiche Nachriohten des 
Reichsversicherungsamtes Jahrg. 43, S. 395). 
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Dingliche Sicherung von Darlehen an Gemeinden, Gemeinde
verbande usw. wird nur in Ausnahmefallen gefordert werden durfen." 

In letzter Zeit haben sich die Trager der Sozialversicherung auch 
bereit erklart, ihre verfugbaren Gelder dem Reiche zur Verfugung zu 
stellen; das Reich beabsichtigt diese Mittel fUr werbende Anlagen, ins
besondere fUr die Fortfiihrung des Kanalbaues, des Siedlungswerkes, 
fiir den Wohnungsbau, Arbeitsbeschaffung usw., zu verwenden. Da
durch, daB die Sozialversicherungstrager die Mittel hierfiir bereitstellen, 
wiirde eine unmittelbare Inanspruchnahme des Kapitalmarktes vermieden 
werden. Die verzinslichen Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von 
einigen J ahren, die dann ausgegeben wiirden, wiirden nicht an den Markt 
gebracht werden, sondern in festen Randen bleiben. Vorlaufig handElt es 
sich, wie die Kolnische Zeitung1 berichtet, lediglich urn ein "vorsorglicher
weise vorgenommenes Feststellungsverfahren, ohne daB der Zeitpunkt 
und das AusmaB der Schatzanweisungsausgabe schon bestimmt sind". 

Bedenktman, daB das Reich von J ahr zu J ahrsteigendeZuschiissezu den 
Ausgaben der Sozialversicherung leistet - sie betrugen im Kalenderjahr : 

1924 105,6 Mill. RM. 
1925 182,9" 
1926 208,1" 
1927 235,6 " " 2, 3, 

die zumgroBten Teile nicht fUr denlaufendenBedarf der Sozialversicherung 
benotigt, sondern zu einer dringend notwendigen Auffiillung der durch die 
Geldentwertung fast restlos vernichteten Kapitalreserven dienen, so wird 
man es fiir berechtigt halten, daB diese verfugbaren Bestande bevorrechtigt 
zur Deckung des Anleihebedarfs des Reichs zur Verfugung gestellt werden. 

So dringend und berechtigt auch eine solche Verwendung sein mag, 
so gibt es jedoch andere Wirtschaftskreise, die auf eben solche Dring
lichkeit und volkswirtschaftliche Notwendigkeit sich berufend·die lang
fristigen Bestande an sich ziehen mochten. 

So horte man unlangst von Planen, die Gelder offentlicher Ver
sicherungsanstalten zur Realkreditversorgung der Landwirtschaft in 
hoherem Grade als bisher heranzuziehen. 

Es sollen danach die Gelder der Sozialversicherungstrager die be-
kannte Umschuldungsaktion der Landwirtschaft erleichtern helfen4• 

1 Kolnische Zeitung Nr.425a vom 4. August 1928. 
2 Magazin der Wirtschaft 1928, S. 1253. 
3 Das Berliner Tageblatt Nr.405 vom 28. August 1928 berichtet von einem 

Anleihevertrag zwischen dem Reich und der Reichsversicherungsanstalt fiir An
gestellte, wonach die Reichsversicherungsanstalt dem Reiche einen Kredit von 
50 Mill. RM. einraumt. Die Transaktion geht in der Weise vor sich, daB das Reich 
Schatzanweisungen ausgibt, die von der Anstalt entsprechend wer Finanzlage in 
Raten, spatestens aber bis zum Friihjahr 1929 iibernommen werden. Die Verzin
sung der Schatzanweisungen betriigt etwa 8 %. 

4 S. Berliner Borsen-Zeitung vom 18. Oktober 1928 und Magazin der Wirt
schaft 1928, S. 1659. 
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2. Die Bewirtsehaftung der offentliehen Gelder bei der 
Sozial versieherung. 

a) Angestelltenversicherung. Der Aufbau der Angestelltenversiehe
rung ist streng zentralistiseh durehgefiihrt. Es gibt nur einen Versiche
rungstrager, die Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte (Rf:A.). 

Die Mittel zur Durehfiihrung ihrer Leistungen werden durch Arbeit
geber und Versieherte zu gleiehen Teilen aufgebraehtl. Monatlieh 
flieBen der Rf.A. die Beitrage zu. Sie werden dureh Einkleben von 
Marken in Versieherungskarten, die die Rf.A. ausgibt und die bei 
der Post zum Verkauf gelangen, entrichtet2• Zur Auszahlung der Lei
stungen bedient sieh die RtA. ebenfalls der Post (§ 313 des Angestellten
Versicherungsgesetzes). Die Zahlungen, die nieht iiber die Post laufen, 
sind sehr gering. Sie betrugen 1926 nur 5,3 Mill. RM.3, wahrend der 
MarkenerlOs bei der Post in demselben Jahre 240,7 M:ll. RM. ausmachte. 

Die finanzielle Lage der Angestelltenversieherung ist zur Zeit wohl die 
giinstigste unter den einzelnen Versieherungstragern4• Man hat hier sogar 
vereinzelt von einer "unsozialen Thesaurierungspolitik" gesproehen6 • Das 
Vermogen der RtA. erreichte am Ende der Jahre folgende Hohe: 

1913 137,1 Mill. RM. 1925 . 330,3 Mill. RM. 
1918 . . . • . . . 796,2 "" 1926 . . . . . . . 534,4 " " 
1924 . . . . . .. 178,3 1927 . . . . . . . 734,3 " 

1st es nun berechtigt, angesichts dieser Zahlen von einer Thesau
rierungspolitik zu sprechen 1 Der Betriebswirt der Sozialversieherung 
verneint diese Frage. Man hat folgende Tatsachen zu beriicksichtigen6 • 

Yoraussichtlich werden bis 1936 die Beitragseinnahmen die Ausgaben 
iibersteigen. Von diesem Zeitpunkt ab ist jedoch ein steiles Anwachsen 
der Ausgabenkurve zu erwarten. Die Angestelltenversicherung besteht 
seit 1913. Die Leistungen an Ruhegeldern usw. sind gegenwartig noch 
verhaltnismaBig gering. 1936 und in den folgenden Jahren werden 
immer mehr Wartezeiten abgelaufen sein, so daB sich die Leistungen 
der Angestelltenversicherung erheblich erhohen werden. Dobbernack7 

ist der Ansicht: "Selbst wenn man die bis zum Jahre 1935 erzielten 
Uberschiisse zur Deckung der spater entstehenden Fehlbetrage verwenden 
wiirde, so wiirde man trotzdem etwa yom Jahre 1953 ab einen ungedeckten 
Fehlbetrag aufzuweisen haben, da dann der letzte Rest des Vermogens 
voraussichtlich aufgezehrt sein wird. Die Ausgaben werden zu dieser 

1 § 168 Angest.-Vers.-Ges. vom 28. Mai 1924 (Reichsgesetzblatt I, S.563). 
2 §§ 175, 176 A.V.G. und Beitragsordnung d. Angest.-Vers. vom 21. November 

1924 (Reichsgesetzblatt I, S.745). 
3 Bericht des Direktoriums der R.f A .. iiber das Geschaftsjahr 1926, S. 14. 
4 Heinze: Das Vermogen ... a. a. O. S.295. 
5 Dobbernack: Der finanzielle Stand der deutschen Sozialversicherung vor 

und nach dem Kriege, in Zeitschr. fiir die ges. Vers.-Wissenschaft 28. Band, S.65. 
6 Dobbernack: a. a. O. S.64. 7 Dobbernack: a. a. O. S.65. 
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Zeit jahrlich bereits eine halbe Milliarde ausmachen, wahrend die Bei
trage vermutlich dann weniger als eine viertel Milliarde betragen werden 1." 

Das heute durchgefiihrte Umlageverfahren mit seinen Ansamm
lungen von gewissen Reserven ist also bei weitem noch nicht das Ideal, 
das der Finanzfachmann der Angestelltenversicherung fordern muB2. 

Die hier durchgefiihrte Vermogensbildung erscheint notwendig. 
Ware die Versicherung nicht geschaffen, so hatte man mit der Ver
mogensbildung der einzelnen Angestellten zu rechnen, die Angestellten 
wiirden von sich aus sparen, was nunmehr von der Angestelltenver
sicherung iibernommen wird; was jedoch volkswirtschaftlich von 
wesentlicher Bedeutung ist. Hohe des Sparens und Verwendung der 
gesparten Einkommensteile wird nunmehr zwangsmaBig durch die 
Angestelltenversicherung festgesetzt. 

Die Vorschriften ffir die Verwendung des Vermogens der Angestell
tenversiche~g finden wir im § 205 des A.V.G. Uber die tatsachliche 
Verwendung erfahren wir aus dem Bericht des Direktoriumsder R.f.A. 
ffir 1926 und 1927, daB die langfristige Anlage in der Hauptsache geschah: 

1. in der Kreditgewahrung an Lander und Gemeinden Bowie an gemeinniitzige 
Unternehmungen. Die Kreditgewahrung an Reich und Lander ist gemii.J3 § 211 
beschrankt. Die Reichsregierung bestimmt den Betrag, bis zu dem das Vermogen 
in jener Weise anzulegen ist. Dieser Betrag darf jedoch nicht 25% des Vermogens 
ubersteigen; .. 

2. in Hypothekendarlehen an Privatpersonen und private Unternehmungen 
a) auf stadtische Wohn- und Geschaftshausgrundstucke, 
b) auf landwirtschaftliche Grundstiicke, 
c) auf Industriegrundstucke. 

Die Kredite an Industrieunternehmen nahmen bereits 1926 erheblich abo Die 
Forderung des W ohnungsbaues wurde besonders bei der Kredittatigkeit der R.f.A. 
beachtet. Die fiir W ohnungsbauten zur Verfugung gestellten Mittel betrugen 

1926 . . . . . . . . . . 35 Mill. RM. 
1927 . . . . . . . . . . 75 Mill. RM. 

Bei der Kreditvertellung wurde eine gleichmaBige Zuriickffihrung der Mittel 
in die Lander- und Wirtschaftszweige, aua denen sie kamen, angestrebt; 

3. in Goldpfandbriefen und Goldschuldverschreibungen. Wie in dem Bericht 
dargelegt, hatte diese letztere Anlageart folgende Vortelle: 

a) ein schnelles Unterbringen verfiigbarer Bestande war moglich; es erfihrigte 
sich die vOrfibergehende Anlegung alB kurzfristiges Geld. 

1 Diese auf Grund versicherungsmathematischer tJberlegungen erlangten 
Ergebnisse erfahren dadurch eine Veranderung, daB yom 1. September 1928 ab die 
Jahresarbeitsverdienstgrenze, bis zu der Versicherungszwang in der Angestellten
versicherung vorgesehen ist, auf 8400 RM. erhoht worden ist, und daB neue Ge
haltsklassen auf die bisher bestehenden aufgesetzt wurden (vgl. Verordnung iiber 
Versicherungspflichtgrenze, Gehalts- und Beitragsklassen in der Angestellten
versicherung und der knappschaftlichen Pensionsversicherung der Angestellten 
yom 10. August 1928; Reichsgesetzblatt 1928 I, S. 372) .. Durch diese Neuregelung 
e~ahren die Einnahmen eine Verbesserung, so daB sich auch die oben angestellten 
pberschuBberechnungen giinstiger gestalten werden. 

S Dobbernack: a. a. O. S. 65. 
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b) Sie war - wie as heiStl - "ein geeignetes Mittel zum Ausgleich bei der 
Verteilung der Anlagen auf die einzelnen lAnder und Landasteile". 

Aus den genannten Berichten erfahren wir iiber die Darlehens
bedingungen, daB die effektive Verzinsung an der unteren Grenze des 
allgemein iiblichen Satzes blieb. Darlehen fiir Wohnungsbau und fUr 
gemeinniitzige Zwecke wurden zu Vorzugsbedingungen ausgegeben. 
Ferner wird erwahnt, daB jeder Darlehnsuchende berechtigt ist, sich 
unmittelbar mit seinem Beleihungsgesuch an die R.f.A. zu wenden. 

tJber die Hohe der Kredite und Anlagen geben folgende Bilanzen 
AufschluB2 : 

Bilanzen vom 31. Dezember 1926 bzw. 31. Dezember 1927. 

Aktiva Paselva 
1926 1927 1926 1927 

Wertpapiere: Riicklage . . 533,1 732,7 
Anleihen d. Reichs u. d. Sonstiges . 1,3 1,6 
lAnder . . · · 33,5 54,5 
Anleihen d. Stii.dte • 3,0 3,2 
Pfandbr. v. Hyp.-Bank. 42,7 50,5 
Komm.-ObIig. v. Hyp.-

Bank .• · · . · 8,2 13,4 
Anleihen offentl.·rechtl. 

Anstalten · · · 32,2 37,7 
Darlehen: 

Schuldscheindarlehn an 
Lander · 28,5 44,6 

Darlehen an Gem. u. 
Gem.·Verb. · . · 90,7 153,8 

Darlehen an gem .• wirt. 
schftl. Unternehmung. 9,9 14,7 

Kurzfr. Darl. a. Bangen. 0,3 0,3 
Hypotheken 

auf stadt. Grundstiicke 68,4 109,6 
auf landwirtsch. Grdst. 75,5 105,1 
auf industr. Anlagen. · 65,2 68,2 

A ufgewertete Vermog .• 
Anlagen: 
Wertpapiere • 2,3 2,5 
Darlehen. . 22,8 22,3 
Hypotheken . 17,3 16,0 
Grundbesitz 8,0 8,3 
Guthab. b. Bank u. 

Reichspost . 2,0 1,6 
Sonstiges. · 23,9 28,0 

1534,4 1734,3 1534,4 1734,3 

1 Bericht 1926, S. 17. 
S Aus einem Bericht der Frankfurter Zeitung vom 20. Miirz 1929 (Nr. 212, 

S. 3) ist zu entnehmen, da8 1928 die Aktiva die Hohe von ca. 1000 Mill. RM. 
erreicht haben. 
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Oben ist eingehend von der langfristigen Anlage die Rede gewesen; 
es bleibt nun noch ubrig, einige Angaben uber die kurzfristige Anlage, 
liber das Betriebsvermogen zu machen. Nach Aussagen vor dem En
queteausschuBl wechseltdieses in seiner Hohe zwischen 3 und 7 Millionen, 
je nachdem in den einzelnen Monaten der AbfluB in das langfristig an
gelegte Vermogen erfolgt. 

Am 23. November 1926 betrug dieser Kassenbestand 7,9 Millionen. 
Er setzt sich zusammen aus: 

1. Guthaben bei der Reichsbank 
2. Postscheckkonto . . . 
3. PreuBenkasse. • • . . 
4. Reichskreditgesellschaft 
5. Seehandlung . . . . • 
6. Monatsgeld bei groBen Banken . 

7000 RM. 
249000 

1800000 
73000 

260000 
5511000 
7900000 RM. 

b) Arbeitslosenversicherung. Die Mittel, welche die Reichsanstalt 
fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, die Tragerin der 
Arbeitslosenversicherung, zur Durchfuhrung ihrer Aufgaben benotigt, 
werden - abgesehen von der Regelung der Aufwandsdeckung der 
Krisenunterstutzung gemaB § 167 - durch Beitrage der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer je zur Halfte aufgebracht2. Die Beitrage der 
Versicherungspflichtigen und der Versicherungsberechtigten werden an 
die Krankenkassen bzw. an die Reichsknappschafts- oder Seekasse 
abgefiihrt (§ 145)3. Die Krankenkassen uberweisen die Beitrage un
verzuglich4 an die Landesarbeitsamter5, die Seekasse an die Haupt
stelle der Reichsanstalt (§ 147). 

Die einzelnen Arbeitsamter erhalten die Mittel, die sie zur Deckung 
ihres Versicherungsaufwandes brauchen, von den Landesarbeitsamtern, 
die der Vorsitzende der Arbeitsamter monatlich bei ihnen anfordert 
(§ 151)6. 

1 EnqueteausschuBsitzung vom 24. November 1926. 
2 § 142 Gesetz iiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 

16. Juli 1927 (Reichsgesetzblatt I, S. 187). 
3 S. auch Verordnung iiber die Abfiihrung, Verwaltung und Abrechnung der 

Beitrage zur Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
durch die Einzugsstellen vom 23. September 1927 (Reichsgesetzblatt I, S.305). 

4 S. obige vo. Art. 7; spatestens am 3. Tage. 
5 Die Reichsanstalt gliedert sich in die Hauptstelle, die Landesarbeitsamter 

und die Arbeitsamter (§ 2). 
6 Es ist oben nicht erwahnt worden, daB Krankenkassen auch gemaB § 147 (IV) 

auf Anordnung des Verwaltungsausschusses der Landesarbeitsamter die Beitrage 
direkt an Arbeitsamter iiberweisen konnen. Diese Beitragssummen gelten daun 
als Vorschiisse und diirfen von den Arbeitsamtern nur insoweit zuriickgehalten 
werden, als sie zusammen mit sonstigen Vorschiissen den voraussichtlichen Bedarf 
eines Monats nicht iibersteigen (§ 152, 2). 
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Ein anderer Teil der Einnahmen der Landesarbeitsamter, der so
genannte Reichsanteil, der als Hundertsatz des Reichshochstsatzes von 
der Reichsanstalt bestimmt wird, wird an die Hauptstelle der Reichs
anstalt monatlich abgefiihrt (§ 154). Hier dienen die Mittel: 

1. zur Deckung der Fehlbetrage bei Landesarbeitsamtern (ortlicher 
Gefahrenausgleich) (§ 157); 

2. zur Bildung eines Notstockes (zeitlicher Gefahrenausgleich) 
(§ 159). 

Uber die Hohe des Notstockes schreibt der Gesetzgeber vor (§ 159, 2), 
daB er mindestens in der Hohe des Betrages gehalten werden soll, der 
zur Unterstiitzung von 600000 Arbeitslosen ffir drei Monate erforder
lich ist. Nach vorlaufigen Berechnungen miiBte dieser Notstock die 
Hohe von 150-160 Millionen erreichen1• 

Die Uberschiisse der Landesarbeitsamter sind zur Halite an die 
Hauptstelle der Reichsanstalt abzufiihren, zur anderen Halfte dienen 
sie zur Deckung kiinftigen Bedarfs. Bilden sich soIche Uberschiisse, 
so ist unverziiglich zu priifen, ob der sogenannte Landesanteil, das ist 
der Teil der Beitrage, der zur Bedarfsdeckung in den Bezirken der 
Landesarbeitsamter dient, herabzusetzen ist (§ 155). 

Einer nnbegrenzten UberschuBbildung ist dadurch eine Grenze 
gesetzt, daB bestimmt ist, daB der Landesanteil zusammen mit dem 
Reichsanteil den ReichshOchstsatz nicht iibersteigen darf (§ 150, 4). 
Der ReichshOchstsatz darf 3% des ffir die Bemessung maBgebenden 
Arbeitsentgelts nicht iibersteigen (§ 153, 3) 2. 

Das ist die normale Regelung. Solange der Notstock noch nicht 
die Hohe des Betrages erreicht hat, der zur Unterstiitzung von 600000 
Arbeitslosen ffir drei Monate erforderlich ist, besteht gemaB § 245 und 
160 folgende Sonderbestimmung: Der Beitrag zur Reichsanstalt be
tragt einheitlich ffir das Reichsgebiet 3 % des ffir die Bemessung maB
geben!ien Arbeitsentgelts. Monatsiiberschiisse bei Landarbeitsamtern 

1 Dr. Paul: Der finanzielle Aufbau der Arbeitslosenversioherung unter be
sonderer Bernoksiohtigung des raumliohen Gefahrenausgleiohs, in Die Reiohsver
sioherung 1928, S.104. 

2 Mit einem Beitrag von 1 % des Grundlohns kann der Gesamtaufwand fiir etwa 
233000 Arbeitslose getragen werden. Zur Verdeutliohung sei die Zahl der Haupt
unterstiitzungsempfanger in der Arbeitslosenversioherung fiir einige Daten genannt: 

Ende Oktober 1927: 340 Tausend 
November 1927: 605 
Dezember 1927: 1188 
Januar 1928: 1333 
April 1928: 729 

S. hierzu Stier·Somlo: Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslosenversioherungs
gesetz. Miinohen 1928, S. 375; und Dr. Dobbernaok und Dr. Paul: Wirtsohaft 
und Sozialversioherung im Winter 1927/28. In Die Reichsversioherung 1928, S. 157. 
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sind an die Hauptstelle abzufiihren, nachdem die Bedarfsdeckung fiir 
den nachsten Monat sichergestellt ist. 

Uber die tatsachliche Kassengestaltung geben die Berichte der 
Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung fiber 
die Einnahmen und Ausgabenl AufschluB. Danach betrugen (in 
Mill. RM.): 

Zuwendungen 
des Reiche zum 

ttberschuJ3 Grundstock 
Ein- Ausgaben bzw. und anf Grund Gesamt-

nahmen des § 244 bestand ZuschuJ3 ~ AVAVG. 
vereinnahmte 
Beitragsmittel 

4. Vierteljahr 1927 . 196,3 146,4 +49,9 123 172,9 
Januar 1928 67,8 115,1 -47,3 19 144,6 
Februar 1928 64,3 108,7 -44,4 0,5 100,7 
Marz 1928 70,1 112,8 -42,7 - 58,0 
April 1928 57,0 65,6 - 8,6 - 49,4 
Mai 1928 67,6 60,2 + 7,4 - 56,8 
Juni 1928 72,9 59,0 + 13,9 - 88,1 
JuIi 1928 72,2 52,6 + 19,6 - 11~,1 
August 1928 76,8 54,8 +22,0 - 131,7 
September 1928 73,1 57,7 + 15,4 - 140.4 
Oktober 1928 78,1 55,0 + 23,1 - 163,8 
November 1928 74,8 76,6 - 1,8 - 151,6 
Dezember 1928 66,8 113,9 -47,1 - 96,1 

Der Notstock betrug: 

Ende Dezember 1927: 124,7 Mill. RM. 
Januar 1928: 90,5 

" 
" 

Februar 1928: 50,9 " " Marz 1928: 16,4 " 
" April 1928: 11,0 " Mai 1928: 21,3 " 
" Juni 1928: 39,2 " JuIi 1928: 61,1 " August 1928: 84,2 

" 
" 

September 1928: 97,4 
" " 

" 
Oktober 1928: 113,8 

" 
November 1928: 97,1 
Dezember 1928: 50,2 " 

Uber die Verwendungdes Notstockes hat der Verwaltungsrat Be
stimmungen zu erlassen. Bis jetzt ist eine endgilltige Regelung noch 
nicht getroffen worden. 

1m Einvernehmen mit der Reichsbank wird der Notstock zur Zeit 

1 Reichsarbeitsblatt 1928 II, S. 111, 233, 253, 303, 346, 398, 452, 492, 536, 
1929 II, S. 33, 60, 78. 
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(November 1928) in Staatsanleihen und ein sehr geringer Teil bei der 
Deutschen Golddiskontbank angelegtl. 

1st die finanzielle Lage der Arbeitslosenversicherung derartig, daB 
der Notstock aushelfen muB, so werden im allgemeinen die Wertpapiere 
nicht verkauft, sondern die notigen Mittel durch Lombardkredite ver
schafft. 

Die Gelder der Landesarbeitsamter und der Arbeitsamter stehen 
bei vielerlei Banken, in der Hauptsache bei Girozentralen bzw. Spar
kassen und Landesbanken. Sie stehen den Banken nur fUr kurze Zeit 
zur Verftigung. FUr Gelder, die tiber Ultimo nicht abgehoben zu werden 
brauchen, sieht man einen hoheren ZinsfuB zu erzielen. Es bestehen 
neuerdings Bestrebungen2, auch diese Gelder zu konzentrieren. 

c) Invalidenversicherung. DreiBig territorial gegliederte Landes
versicherungsanstalten sind die Trager der Invalidenversicherung. Die 
Mittel flieBen ihnen durch Reich, Arbeitgeber und Versicherte zu. Die 
beiden zuletzt genannten Gruppen entrichten fUr jede W oche laufende 
Beitrage zu gleichen Teilen, und zwar geschieht die Erhebung der Bei
trage durch Verwendung von Marken, die von den Postanstalten ver
kauft werden. Die Auszahlung der Versicherungsleistung geschieht 
·ebenfalls durch die Post. 

Ein Bild von den Umsatzen der Invalidenversicherung gibt die 
Gewinn- und Verlustrechnung 1926: 

Gewinn. und Verlustrechnung (in Mill. RM.) 
Ei nahmen 

Beitriige . . . . . . 
Zinsen •.•.... 
Wert der Nutzungen . 
Strafgelder . . . . . 
Gewinne ..... . 
Sonstige Einnahmen . 

659,6 
16,4 
3,5 
0,5 
2,9 

92,6 
775,5 

Ausgaben 
Rentenleistungen • . . . 
Freiw. Leistungen (Heilverfah-

fahren usw.) . . 
VerwaItungskosten 
Sonstiges ..... 
Vermogenszuwachs 

524,9 

50,5 
37,6 
4,9 

157,6 
775,5 

Die Rohe der Beitrage richtete sich vor dem Kriege nach dem An
wartschaftsdeckungsverfahren mit dem Erfolge, daB die finanzielle 
Lage d?r Trager der Invalidenversicherung damals eine tiberaus ge
sunde war. Das Vermogen war im Jahre 1913 auf 2,1 Milliarden an
gewachsen. Infolge der Inflation schrumpfte es ganzlich zusammen. 
Die Finanzgebarung muBte nun auf anderer Grundlage aufgebaut wer
den. Man ging zum Umlageverfahren tiber. Nach diesem Verfahren 

1 Verhandlungen wegen Ubernahme von Pfandbriefen zur Finanzierung des 
Wohnungsbaues scheinen bis jetzt ohne Erfolg gewesen'zu sein (s. Berliner Borsen
Zeitung Nr. 33 yom 20. Januar 1929). 

2 S. Dr. Kleiner auf der Tagung der vereinigten Vorstiinde des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes zu Kassel 1928 (Berliner Borsen-Zeitung Nr. 438 
vom 18. September 1928. 
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wurde jedoch nicht ein bereits eingetretener Bedarf aufgebracht; sondern 
es wurde fiir eine gewisse Zeit der Bedarf im voraus bemessen und da· 
nach die Beitriige festgesetztl. 

Dieser MaBnahme ist es zu verdanken, daB die Invalidenversicherung 
wieder tiitig werden konnte. 

Die finanzielle _ Entwicklung zeigt folgende Tabelle: 

Das Reinvermogen der Trager der Invalidenversicherung 
betrug am Ende der Jahre 1913 2105,5 Mill. RM.9 

" 
" " 

" 

1924 329,6 3 

1925 430,9 
1926 588,5 
1927 881,7 " 

1927 wiiren diese geringen Riicklagen bereits zur Deckung eines 
Fehlbetrages angegriffen worden, hiitte man nicht durch Gesetz yom 
8. April 1927 die Beitriige erhoht4• Dank der neuen Beitragssiitze ist 
es moglich, daB sich Einnahmen und Ausgaben fiir einige Zeit decken 

Das Rohvermogen 5 der Trager der Invalidenversicherung einschI. 
In v. -Verso f. Reichsknappschaft. 

Ende: 1913 1924 1925 1926 (1926)' 1927 (1927)' 

Kassenbestand 30,7 61,5 130,2 163,27 (9,5) 210,5 (22,5) 
Wertpapiere und Darlehen 1970,7 152,9 222,2 346,9 (23,9) 583,1 (26,0) 
Grundstiicke • • . .. 96,7 105,3 110,9 118,3 (7,3) 126,3 (8,8) 
Bewegl. Einrichtungen . 7,6 10,7 12,1 13,8 (1,4) 15.9 (1,4) 
Rohvermogen 2105,7 330,4 475,4 642,2 (42,1) 935,8 (58,7) 
Schuldverpflichtungen . 0,9 44,5 53,7 (4,1) 54,1 (4,1) 
Reinvermogen .. 329,5 430,9 588,58 (38,0) 881,7 (54,6) 

1 Dobbernack: a. a. O. S.60. 2.o Dobbernack: a. a. O. S.6l. 
3 Statistik der Sozialversicherung 1927, a. a. O. S. 107. 
4 Heinze: Das Vermogen .•. a. a. O. S.295. 
5 Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S.98/99, bzw.1927 a. a. O. 

S.106/7. In den Summen sind auch enthalten die Vermogensangaben der Son· 
deranstalten fUr Invalidenversicherung: 

Reichsbahnarbeiterpensionskasse I 

" 
" " 

" " 
die Invaliden-, Witwen- und Wais.-Vers.-Kasse 
Invalidenversicherung bei der Reichsknappschaft. 

II 
III 
V, 

der Seeberufsgenossenschaft, 

6 Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die entsprechenden Daten fUr die 
Invalidenversicherung bei der Reichsknappschaft an. 

7 Zu einem erheblichen Tell stehen diese Summen bei offentlich-rechtlichen 
Instituten (Girozentralen und Provinzbanken); vgl. Ausfiihrungen von Dr. Eber
stadt auf dem 7. Ailgemeinen deutschen Bankiertag 1928 (Berliner Borsen-Zeitung 
Nr. 424 yom 10. September 1928). 

8 Darin ist enthalten aufgewertetes Vorkriegsvermogen: 309,1 Mill. RM. 
(Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S.76). 

Hoffmann, Offentliche Gelder. 5 
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werden. Bis Ende 1928 kann man mit zunehmenden Jahresiiberschiissen 
rechnen1• Von 1929 ab werden allerdings die Jahresiiberschiisse zuriick
gehen, und von 1934 ab wird man mit Fehlbetragen zu rechnen haben2• 

Angesichts dieser neuen Finanzierungstechnik hat das Vermogen eine 
andere Bedeutung ala friiher. Wie es in der Statistik der Sozialversiche
rung 19263 heiSt, "kann es nur noch ala eine Riicklage zur Deckung 
eines plotzlichen, unvorhergesehenen Bedarfs angesehen werden, die den 
Zweck hat, die Versicherung nicht schutzlos allen Erschiitterungen aus
zusetzen". Diese veranderte Zweckbestimmung des Vermogens kommt 
auch in der veranderten Anlage des Vermogens zum Ausdruck: auf
fallend ist der groBe Antell des Kassenbestandes am Gesamtvermogen 
Ende 1926 im Gegensatz zu 1913. (Siehe Tabelle auf Seite 65.) 

Der Bestand an Wertpapieren und Darlehen setzte sich Ende 1925 
bis 1927 aus folgenden Arten zusammen': 

Reichsanleihen . . . . . 
Anleihen der Linder. . . 
Anleihen der Gemeinden 

u. Gemeindeverbinde . 
Sonstige Wertpapiere 
Darlehen .... 
Hypotheken • . . 
Sparkasseneinlagen 

1925 

18,4 
2,5 

1926 

54,5 
6,1 

(1926)" 

(3,3) 
(0,1) 

1927 

67,2 
17,4 

11,5 17,0 (0,7) 37,5 
26,7 57,1 128,2 
29,7 45,1 (13,5) 118,1 

126,7 158,3 (6,3) 200,4 
6,7 8,8 14,3 

(1927)" 

(4,2) 
(0,1) 

(0,7) 
(4,6) 

(10,4) 
(6,0) 

222,2 346,9 (23,9) 583,1 (26,0) 

d) KnappschaUliche Pensionsversicherong. Trager der Sozialver
sicherung fiir die Arbeitnehmer in knappschaftlichen Betrieben ist die 
Reichsknappschaft. Als ortlicher Verwaltungsstellen zur Durchfiihrung 
der Versicherung bedient sich die Reichsknappschaft: 

1. der Bezirksknappschaften, 
2. besonderer Krankenkassen. 
Gegenstand der Versicherong ist: 
a) Die Krankenversicherung, 
b) die Invalidenversicherung, 
c) die Angestelltenversicherung, 
d) als Sonderversicherung des Bergbaues, die Pensionsversicherung. 
Die Kranken- und die Invalidenversicherung fiir die Arbeitnehmer 

knappschaftlicher Betriebe ist entsprechend der Statistik der Sozial
versicherung in den Abschnitten iiber Kranken- und Invalidenversiche
rung mit beriicksichtigt worden, so daB hier nur noch auf die kn,app
schaftliche Pensionsversicherung einzugehen ist. Die unter c angefiihrte 

1 Dobbernack: a. a. O. S.63. a VgI. Reichsversicherung 1929, S.14ff. 
3 Statistik der Sozialversicherung 1926, S.74. 
4 8tatistikder Sozislversicherung 1926, a. a. 0.8.100, bzw. 1927, a. a. O. S.108. 
a V gl. Anm. 6 auf S. 65. 
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Angestelltenversicherung ist seit 1. Juli 1926 mit der Pensionsversiche
rung verschmolzen worden 1. 

Diese knappschaftIiche Pensionsversicherung wird fiir Arbeiter und 
Angestellte getrennt durchgefiihrt. Es bestehen zwei Pensionskassen, 
eine fUr die Arbeiter und eine fiir die Angestellten. 

Die Aufbringung der Beitrage geschieht seit der StabiIisierung nach 
dem Umlageverfahren mit Riicklagebildung. Die finanzielle Lage bei 
den Pensionskassen ist auBerst gespannt. Seit 1926 arbeitet man mit 
Fehlbetragen, die zunachst aus den Rucklagen gedeckt wurden. We
nigstens die Arbeiterpensionskasse konnte wieder 1927 mit einem Uber
schuB abschIieBen. 

Die Einnahmen und Ausgaben in der knappschaftIichen Pensions
versicherung betrugen2 : 

I. Arbeiterpensionskasse II. A~gestelltenpensionskasse 
Reineinnahmen Reinausgaben Reineinnahmen Reinansgaben 

1924 129,8 76,0 1924 17,5 6,6 
1925 138,9 127,0 1925 16,3 10,8 
1926 154,3 159,4 1926 18,6 20,9 
1927 194,2 182,5 1927 29,4 34,9 

Die Riicklagebildung3 bei der Pensionsversicherung ist aus folgenden 
Vermogensaufstellungen fiir Ende 1926 bzw. 1927 ersichtlich: 

Per 31. Dezember 19264 : 

Aktiva 
Pensionsversicherung 

der 

Passiva 
Pensionsversicherung 

der 

Kassenbestand . . . 
Bankguthaben . . . 
Postscheckguthaben • 
Sonstiger Kassenbestand 
Hypotheken ..... 
Darlehen an offentliche 

Korperschaften . 
Effekten •.... 
Sonstige Darlehen 
Grundvermogen. . 
Mobiliar ..... 
Nochnichteingez. Beitr. 

Arbeiter Angest. 

13,4 6,8 
6,7 1,8 
0,3 
0,5 0,1 

13,0 2,0 

10,7 3,2 
1,4 0,1 
0,7 0,6 
3,9 0,8 
0,4 0,1 

10,0 1,5 
Sonstiges . . . . . . _--''--_-'-1,4 0,8 

62,4 17,8 

Verbindlichkeiten 
Rucklage der Gemein-

last ...... . 
Rucklage d. Sonderlast 

bei d. Bezirksknapp
schaften ..... 

Arbeiter Angest. 

1,7 2,1 

27,9 1,3 

32,8 14,4 

62,4 17,8 

1 Thielmann, Hans: Reichsknappschaftsrecht. Berlin 1926. 
2 Dobbernack: a. a. O. S.71 und Reichsversicherung 1928 S.21O. 
3 Die Rucklage soll bis zur Hohe der durchschnittlichen Jahresausgaben jeder 

Pensionskasse wahrend der letzten 3 Jahre angesammelt werden. 
4 Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S. 105ff. 

5* 
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Per 31. Dezember 19271• 

.Aktiva 
FenmODSVenDcherung 

der 

Pass1va 
Penmonsverslcherung 

dar 

Kassenbestand . . 
Bankguthaben .. 
Postsoheokguthaben . 
Sonstiger Kassenbestand 
Hypotheken • . . . . 
Darlehen an Offentliohe 

KOrpersohaften • 
Effekten ..... 
Sonstige Darlehen. 
Grundvenn6gen .. 
Mobiliar •.... 
Noah nioht eingez. Beitr. 

Arbeiter Angest. 

4,2 3,8 
11,6 2,4 
0,4 0,2 
0,2 0,2 

12,7 4,0 

9,2 3,4 
3,2 
4,1 0,6 
5,0 0,9 
0,8 0,1 

20,2 3,2 
Sonstiges. . . . . . ._.....;;.=-_;.;.:.;;. 2,1 1,2 

73,7 20,0 

Verbindliohkeiten 
Riioklage der Gemein-

last •...... 
Rtioklage d. Sonderlast 

beid.Be~ksknapp
sohaften ..... 

Arbeiter Angest. 
1,3 0,2 

33,5 7,4 

38,9 12,4 

73,7 20,0 

AuBer den in den VennOgensaufstellungen der Pensionsversioherung an
gegebenen Rtioklagen sind nooh folgende besonders ausgewiesene VennOgens. 
bestinde bei den Pensionskassen zu berttoksiohtigen: 

I. Wert der von den friiheren Knappsoh.-Vereinen iiber
nommenen VermOgen am 31. Dezember 1926 (Verm6-
gensteil der Arbeiterpensionskasse gem. Art. 8 d. EG. 
zum Reiohsknappsoh.-Gesetz) . . . • • . . . . • . 

IT. Wert der von den friiheren Knappsoh.-Vereinen iiber· 
nommenen VermOgen am 31. Dezember 1926 (Verm6-
genateil der Angestelltenpensionskasse gem. Art. 8 d. EG. 

47,5 

zum Reiohsknappsoh.-Gesetz) ••••• " • 4,9 
III. Riioklage der friiheren Angest.·Versioherung •.. '_--.;9,.:.;,5_ 

61,9 Mill. RMB. 

e) Die Krankenversicherung. Die Trager der Krankenversicherung 
sind die Krankenkassen. Man unterscheidet: 

1. Zwangskassen. 
a) Ortskrankenkassen, 
b) Landkrankenkassen, 
c) Betriebskrankenkassen, 
d) Innungskrankenkassen. 

1 Statistik der Sozialversioherung 1927 a. a. O. S. 112/113. 
B Die Angaben tiber die Aktivierung der zuletzt aufgefiihrten Bestinde ist wegen 

der verhiUtnismiJ3ig geringen Betriige weggelassen worden, sind jedooh detailliert 
in der Statistik der Sozialversioherung 1926, a. a. O. S. 101ff. bzw. 1927 a. a. O. 
S. 113 aufgefiilirt. Die Riioklage der friiheren Angestellten-Versioherung ist 1927 
der Gemeinlast der Angestelltenpensionskasse zugefiihrt worden, die tibrigen 
Verm6gensangaben fiir I und IT am Ende 1927 sind wenig veriindert. 
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2. Ersatzkassen. 
Die Leistungen der Krankenkassen bestehen in: 
1. Krankenhille. 

a) Sachleistungen (Krankenpflege usw.), 
b) Geldleistungen (Krankengeld usw.). 

2. Wochenhille. 
3. Sterbegeld. 
Die Deckung der Leistungen SOWle der Verwaltungskosten geschieht 

in der Hauptsache durch Beitrage, die zu zwei Drittel yom Versicherten 
und ein Drittel yom Arbeitgeber aufgebracht werden. Die Beitrage 
sind bei den Krankenkassen einzuzahlen. Die Zahltage diirfen hOchstens 
einen Monat auseinanderliegen. Die Hohe der Beitrage wird nach Be
darf in Prozenten des Grundlohnes festgesetzt. Die Beitrage sollen 
so hoch sein, die iibrigen EinnaJlmen mitgerechnet, daB sie fiir die zu
lii.ssigen Ausgaben der Kasse, zur Ansammlung einer Riicklage im Min
destbetrage der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre 
und zur Erganzung dieser Riicklage ausreichen1• 

Wir haben bei der Krankenversicherung also das Umlageverfahren 
mit RiicklagebiIdung. Der "Oberschu.BbiIdung der einzelnen Kassen 
ist durch § 392 RVG. eine Grenze gesetzt. Es heillt da: "Wenn 
die EiDDa.hmen der Kassen die Ausgaben iibersteigen, so sind, falls 
die Riicklage das Doppelte ihres gesetzlichen Mindestbetrages erreicht 
hat, durch Anderung der Satzung entweder die Beitrage zu ermaBigen 
oder die Leistungen zu erhohen." 

Die Reserven setzen sich zusammen aus: 
. Betriebsfonds, 
Riicklage. 

Das Vermogen, das sich aus den obengenannten Bestanden zusam
mensetzt, und dem au.Berdem Grundstiicke und Gerate zugerechnet 
sind, geht aus folgender Ubersicht hervor: 

Das Vermogen der Krankenkassen2• 

I. Orts-, Land-, Betriebs- u. 
Innungskrankenkassen: 
Aktiva (inkl. Riicklagen) 
Passiva ••.•. 
Aktiva - Passiva . . . . . 
Riicklage ........ . 

1914 1924 1925 1926 

413,1 
27,1 

386,0 

252,0 
13,6 

238,4 
63,6 

347,0 
26,5 

320,5 
104,9 

469,1 
27,5 

441,5 
183,5 

1 Oahn, Ernst, Das Recht der deutschen Sozialversicherung. Berlin-Lichter
felde 1926. 

a Zusammengestellt nach Statistik der Sozialversicherung 1926 a. a. 0; ferner 
Statistik des Deutschen Reichs Bd. 338: Die Krankenversicherung im Jahre 1925 
und Dobbernack, a. a. O. S. 73; ferner Statistik des Deutschen Reiche, Bd. 349: 
Die Krankenversicherung im Jahre 1926. 
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II. Kna ppschaftskrankenkassen 
Aktiva (inkl. Riicklagen) • 35,0 52,7 59,5 
Passiva. 0,2 0,6 1,5 
Aktiva - Passiva . 34,8 52,1 58,1 
Riicklage. 17,5 28,4 32,6 

I. + II. Aktiva (inkl. Riicklagen) . 287,0 399,7 528,6 
Passiva 13,8 27,1 29,0 

Aktiva - Passiva . 273,2 372,6 499,6 
Riicklage . . 81,1 133,3 216,1 

Die angesammelten Riicklagen aller reichsgesetzlichen Kranken
kassen betrugen: 

1924 . 
1925 . 
1926 . 

81,1 Mill. RM. 
133,3" " 
216,1 

Daraus erkennt man, daB die Riicklagen noch nicht ein Fiinftel des 
gesetzlich vorgeschriebenen Betrages erreicht haben. Dieser soll die 
Rohe der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre 
betragen. Die Summe der Reinausgaben ohne Vermogensanlagen aller 
reichsgesetzlichen Krankenkassen betrug jedoch: 

1924 • 935,3 Mill. RM. 
1925 . . • " 1269,7" " 
1926 . . • .. 1324,7 " " • 

demnach im Durchschnitt 1176,0 Mill. RM. 
FUr die Anlage der Riicklagen kommt § 26 RVO. in Frage. Den 

Vorschriften dieses Paragraphen unterliegen jedoch nicht die Betriebs
fonds der Krankenkassen. Es heillt in einem ErlaB des Reichs
arbeitBministeriums iiber Vermogensanlagen der Krankenkassen vom 
31. Januar 19271 : ,Soweit es sich um Betrage handelt. die zur 
Deckung des laufenden Bedarfs standig zur Verfiigung gehalten 
werden mUssen, bestehen keine Bedenken, daB diese Betrage Bankenz 
zur Fiihrung eines laufenden Kontos iiberwiesen werden, iiber das der 
Vorstand im Wege des Schecks oder des Uberweisungsverkehrs verfiigt. 
FUr derartige MaBnahmen tragt der Vorstand volle Verantwortung. 
Er ist verantwortlich: 

1. fUr die Sicherheit der Banken; 
2. dafiir, daB die Betrage dieser Konten insgesamt niemals die zur 

Deckung des laufenden Bedarfs notwendige Rohe iiberschreiten.' 
Die tatBachliche Verwendung der Betriebsfonds und der Riicklagen 

ist ersichtlich aus: 

1 S. Monatsschrift fiir Arbeiter- und Angestellten-Versicherung Jg.15, S.351. 
a Es kommen in Frage: Landesbanken, Girozentra.Ien, D.-Banken usw. (vgl. 

die Ausfiihrungen Dr. Eberstadt auf dam 7. AI1gemeinen Deutschen Bankiertag 
1928, Berliner Borsen-Zeitung Nr.424 yom lO. September 1928.) 
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Vermogensiibersicht der Krankenkassen Ende 1925 und 19261•2 

(Aktiva einschlieBlich Riicklagen). 

Kassenbestand einschl. Postscheck· 
konto 

Guthaben bei Reichsbank und Staats· 
banken 

Guthaben bei sonstigen Banken 
Guthaben bei Sparkassen 
Sonstige Guthaben 
Reichsanleihen 
Staatsanleihen . 
Pfandbriefe 
Sonstige Effekten 

ypotheken H 
D 
F 

arlehen 1iir gemeinniitzige Zwecke 
orderungen gegen inlii.ndische KOr-
perscha.ften des Offtl. Rechts . . 
nberichtigt gebl. Ersatzforderungen U 

R iickstandige Beitrige 
Sonstige Forderungen 
Grundbesitz . 
Gerite 
S onstiges Vermogen . . 

orts·, Land·, Betrlebs· Xnappschaftliche und Innungskranken· 
kasaen Xrankenkassen 

1925 1926 1925 I 1926 

83,1 103,6 2,0 2,3 

3,7 5,6 1,6 1,8 
20,8 23,8 6,1 14,7 
58,0 96,3 0,7 0,7 
6,0 6,9 0,9 1,1 
3,9 10,3 1,0 3,2 
1,5 3,8 - 0,2 
8,5 24,7 0,3 0,9 
2,7 8,9 0,6 1,0 

19,9 25,4 8,2 5,9 
7,2 7,7 0,1 0,3 

3,0 3,6 1,5 1,5 
3,9 5,7 0,1 0,6 

18,0 16,8 8,7 2,4 
1,6 1,9 4,5 5,0 

88,8 103,2 12,3 13,5 
14,0 17,6 4,1 4,1 
2,4 3,3 - 0,3 

347,0 469,1 52,7 59,5 

In der letzten Zeit ist verschiedentlich die Frage aufgeworfen worden: 
"Wird in der Krankenversicherung thesauriert~" Bei Beantwortung 
dieser Frage wird man sich den Ausfiihrungen des Geschaftsfiihrers 
des Rauptverbandes deutscher Krankenkassen F. Okrass3 anschlieBen 
mussen. Da heiBt es: Die Kapitalansammlungspolitik der Kranken
kassen, wie sie heute betrieben wird, ist notwendig, um die Forderungen 
des Gesetzgebers zu erfiillen. Wie oben bereits erwahnt, muB eine Ruck
lage angesammelt werden, und zwar in einer Rohe, die 1926 bei weitem 
noch nicht erreicht war. Auch im Jahre 1927, fiir das vorlii.ufig nur ge
schatzte Zahlen vorliegen, hat die Kapitalansammlung die geforderte 
Rohe noch nicht erlangt. 

1 Statistik des Deutschen Reichs Bd. 338, S. 65 u. 72. 
2 Statistik des Deutschen Reichs Bd. 349, S. 68 u. 76 • 

. 3 Siehe auch Arthur Heichen: Wird in der Sozialversicherung thesauriert? 
Die Kapitala.nsammlungspolitik der Krankenkassen im Berliner Tageblatt Nr. 434 
yom 13. September 1928; ferner der Aufsatz im Berliner Tageblatt Nr.454 yom 
25. September 1928: Streben nach dem Vorkriegsstand? undF. Okrass: Die Ka
pitalansammlungspolitik der Krankenkassen im Berliner Tageblatt Nr. 454 vom 
25. September 1928. 
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Jede Kritik an der Kapitalansammlungspolitik der Krankenkassen 
hat sich also an den Gesetzgeber zu richten. 

Dann ist allerdings zu fordem, daB die Bestimmungen iiber die Riick· 
lagebildung bei den Krankenkassen einer Reform unterzogen werden. 
Es scheint insbesondere dann moglich, die Vorschriften iiber die Hohe 
der Riicklage herabzusetzen, wenn diese Riicklage konzentriert wiirde. 

Bisher ist jede Kasse verwaltungstechnisch und finanziell vollstandig 
selbstandig. Also auch hier fiihrt die Separierung der Fonds zu hohen 
Reservebildungen, die bei Zentralisierung erheblich ermaBigt werden 
konnten1• 

f) Die Unfallversicherung. Haupttragerll der Unfallversicherung sind 
die Berufsgenossenschaften. Das sind zwangsweise Vereinigungen der 
Untemehmer eines einzelnen der Unfallversicherung unterliegenden 
Berufszweiges zu Korporationen, zum Zweck der gemeinsamen Er· 
fiillung der gesetzlichen Entschadigungsverpflichtungen und der ge· 
meinsamen Aufbringung der Mittel fiir diesen Zweck3 • Die obligato· 
rischen Organe dieser Berufsgenossenschaften sind die Genossenschafts· 
versammlung und der Genossenschaftsvorstand 4 ; wahlbar in diese Or· 
gane sind nur Arbeitgeber. Die Ausgaben, die diesen Versicherungs
tragem entstehen, sind: 

1. Entschadigung (Krankenbehandlung und Renten) , 
2. Kosten fiir Unfallverhiitung, 
3. Verfahrenskosten (Unfalluntersuchung), 
4. Verwaltungskosten, 
5. Finanzdienst. 
Die Mittel zur Finanzierung dieser Ausgaben werden durch das Um· 

lageverfahren aufgebracht. Die Umlage wird ihrer Hohe nach bestimmt 
durch den Betrag der Ausgaben, und zwar ist maBgebend der Bedarf 
des abgelaufenen Jahres, der nach einem bestimmten Schliissel (iiber. 
wiegend Lohnsumme und Gefahrlichkeit des Betriebes) auf die ein. 
zelnen Betriebsunterneh.t:nen verteilt wird5• 1m Gegensatz zu den an. 
deren Arten der Sozialversicherung bringen hier die Arbeitgeber die 
Mittel allein auf. . 

1m laufenden Jahre zahlt die Post auf Anweisung der Versicherungs. 
trager die festgestellten Entschadigungsleistungen aus. Die Post kann 
von jeder· Berufsgenossenschaft Vorschiisse anfordem. 

Um die einstweilige Deckung zu ermoglichen, also um hauptsachlich 
die Postvorschiisse zu bestreiten, sind Betriebsmittel notig. Die Rech· 

1 S. auch S. 13ff. 
2 Es gibt auBerdem noch Nebentriiger, das sind die Zweiganstalten (fUr nicht 

gewerbsmiiBige Bauten, nicht gewerbsmiiBiges Halten von Reittieren und Fahr. 
zeugen, Kleinbetriebe der Seeschiffahrt) und die staatlichen, provinziellen und 
gemeindlichen AusfUhrungsbeMrden (s. Cahn: a. a. O. S. 75). 

8 Cahn: a. a. O. S.75. ' Cahn: a. a. 0: S. 77. 5 C8ohn: a. a.. O. S.93. 



Die Bewirtl;lchaftung der offentlichen Gelder bei der Sozialversicherung. 73 

nungsergebnisse Ende 1926 weisen bllanzmaBig einen Bestand an Be
triebsmitteln von rund 246,4 Millionen aus. Diese Betriebsmittel 
reichen jedoch nicht fiir den gesamten Jahresbedarf. Ein Tell der Vor
schiisse ist deshalb gestundet worden, ferner sind die fehlenden Mittel 
durch Kreditaufnahme seitens der Versicherungstrager beschafft wor
den 1 • 

Diese Betriebsmittel werden, soweit sie nicht zur Erfiillung der 
gesetzlichen Verpflicht~gen der Berufsgenossenschaft bereitgehalten 
werden miissen, zur kurzfristigen Anlage auf dem Geldmarkt verwendet. 
Es heiBt in den Nachweisungen der Geschafts- und Rechnungsergeb
nisse der Trager der Unfallversicherung fiir das Jahr 19262, daB "dabei 
vielfach Bedacht darauf genommen wird, diese Gelder im Wege des 
Bankverk~hrs den Kreisen wieder zur Verfiigung zu stellen, die an ihrer 
Aufbringung beteiligt sind". 

Das Umlageverfahren findet eine Erganzung durch die Ansammlung 
einer Rucklage. Es ist nach den Vorschriften des Gesetzes eine Ruck
lage bis zur Hohe des Dreifachen der jii.hrlichen Entschadigungsbetrage 
anzusammeln. Bis zur Erreichung dieser Hohe soll alljahrlich eine 
Summe in Hohe von 5 % der Rentenbetrage der Rucklage zugefuhrt 
werden3• Die gesetzlich vorgeschriebene Hohe ist noch nicht erreicht 4 

Ende 1926 bzw. 1927 betrug die Rucklage 48,1 Mill. RM. bzw. 
52,5 Mill. RM. 6. Die gesetzlichen Bestimmungen fiir die Anlage der 
Rucklagebestande sind in den §§ 26ff. RVO. enthalten. Ende 1926 bzw. 
1927 war die Rucklage wie folgt angelegt: 

1926 1927 

Markanleihen des Reichs . 21,3 17,9 Mill. RM. 
Sachwertanleihen. . . . . 0,04 0,1 " 
Hypotheken und Darlehen. 3,8 5,4" 
Industrieobligationen . . . 0,1 0,3" 
Provinzialanleihen, Pfandbriefe usw. 2,6 3,6" 
Bankguthaben 3,3 6,2" 
Grundstiicke. . . . . . . . . .. 16,9 21,0 " " 

--~~~~~~~--
48,1 54,5 Mill. RM. 

3. Zusammenfassung. 

Um einen Uberblick uber die gesamten offentlichen Gelder bei den 
Tragern der Sozialversicherung zu geben, ist das gesamte Rohvermogen 

1 Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S. 16 u. 53. Ende 1927 betrug 
der Bestand an Betriebsmitteln 274,4 Millionen (Statist. d. Sozialversicherg. 1927, 
a. a. O. S. 15.) 

2 Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S. 16. 
3 Statistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. S. 15. 
4 Heinze: Das Vermogen ... a. a. O. S.295. 
5 8tatistik der Sozialversicherung 1926, a. a. O. 8. 15 u. 53 und 1927 a. a. O. 

8.14. 
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der Sozialversicherungstrager am 31. Dezember 1926 bzw. 31. Dezem
ber 1927 in folgenden Tabellen nach Verwendungsarten gegliedert zu
sammengestellt: 

Ange- In- Knapp-
schaftl. Kranken- UnfaJI-

31. Dezember 1926 stenten- validen- Pensions- var- var- Summe ver- var- var- sicherung slcherung sicherung sicherung: slchernng 

I. 
1. Kasse und Bankguthaben 2,0 163,2 29,6 151,8 249,7 596,3 

SparlwlseneinIagen - 8,8 - 97,0 - 105,8 702,1 
2. Wertpapiere 

Anleihen des Reichs und 
der lAnder • 33,5 60,6 - 17,5 21,3 132,9 
Anleihen der Gemeinden 
und Gem.-Verb .. 3,0 17,0 - - - 20,0 
Anleihen offentl.-rechtl • 
.AnstaJten • 32,2 - - - - 32,2 
Pfandbriefe 42,7 - - 25,6 - 68,3 
Wertpapiere {ohne gen. 
Bez.}. 10,5 57,1 1,5 9,9 2,8 81,8 335,2 

3. Darlehen 
an lAnder • 28,5 - - - - 28,5 
an Gemeinden u. Gem.-
Verb. 90,7 - - - - 90,7 
an offentl. Korperschaft. - - 13,9 5,1 - 19,0 
an gemischtwirtschaftl. 
Unternehmungen 9,9 - - - - 9,9 
ohne genauere Bezeichn. 23,1 45,1 1,3 8,0 3,8 81,3 229,4 

4. Rypotheken 
auf stadt. Grundstficken 68,4 - - - - 68,4 
auf la.ndw. Grundstiicken 75,5 - - - - 75,5 
auf industr. Grundstiick. 65,2 - - - - 65,2 
ohne genauere Bezeichn. 17,3 158,3 15,0 31,3 - 221,9 431,0 

Summa: 502,5 510,1 61,3 346,2 277,6 1697,7 

II. 
Bewegliche Einrichtungen . - 13,8 0,5 116,7 - 131,0 
Grundbesitz . 8,0 118,3 4,7 21,7 16,9 169,6 
Sonstiges (unberocks. geblieb. 

Ersatz£orderungen, rock-
stindige Beitrage UBW.) • 23,9 - 13,7 44,0 - 81,6 

Rohvermogen 1: 534,4 642,2 80,2 1528,6 1294,5 2079,9 

1 In diesen Angaben fehlen: 
1. das Vermogen der ArbeitBlosenversicherung, die damals noch nicht bestand. 

Auf die iiberholte Orga.nisa.tion der Erwerbslosenfiirsorge ist nicht mehr einge
gangen worden. 

2. Die auf S. 68 erwiihnten Sondervermogen der Reichsknappschaftsversiche
rung in Rohe von 61,9 Mill. RM. 
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Ange· In- Knapp- Arbelts-

I schaftl. Kranken- Unfall-
31. Dezember 1927 stellten. validen- Pensions- ver- ver- loaen-

var- ver· ver- slcherung slcherung var-
slcherung slcherung slcherung slcherg. !XI 

I. 
1. Kassa und Ba.nkguthaben 1,6 210,5 23,0 - 280,6 - -

SparkassaneinIagen - 14,3 - - - - -
2. Wertpapiere 

Anleihen des Reichs und 
der Linder. 54,5 84,6 - - 17,9 - -
Anleihen der Gemeinden 
und Gem.-Verb .. 3,2 37,5 - - - - -
Anleihen oHentl.-rechtl. 
Anstalten. . 37,7 - - - - - -
Pfandbriefe . . . 50,5 - - - - - -
Wertpa.piere (ohne gen. 
Bez.). . 15,9 128,2 3,2 - -4,0 - -

3. Darlehen 
an Linder. 44,6 - - - - -- -
an Gemeinden u. Gem.-
Verb. 153,8 - - - - - -
an oHentl. Korperschaft. - - 12,6 - - - -
an gemischtwirtschaftl. 
Unternehmungen 14,7 - - - - - -
ohne genauere Bezeichn. 22,6 118,1 4,7 - 5,4 - -

4. Hypotheken 
auf stAdt. Grundstiicken 109,6 - - - - - -
auf landw. Grundstiicken 105,1 - - - - - -
auf industI. Grundstiick. 68,2 - - - - - -
ohne genauere Bezeichn. 16,0 200,4 16,7 - - - -

Summa.: 698,0 793,6 60,2 420,0 307,9 172,9 2452,6 

II. 
Bewegliche Einrichtungen - 15,9 0,9 - - - -
Grundbesitz . 8,3 126,3 5.9 - 21,0 - -
Sonstiges (unberiicks. geblieb. 

~atzforderungen,riick-

1 stil.ndige Beitrl!.ge USW.)I. 28,0 - 26,7 - - - -
Rohvermogen: 734,3 935,8 93,7 1630,01) 328,9 172,9 2895, 

E. Die quantitative Bedeutung der iiffentlichen Gelder. 
Vergleicht man die Rohe der offentlichen Gelder bei Reich, Post, 

Eisenbahn, ReparationsbehOrden und Sozialversicherungstragem mit 
den Einlagen deutscher Kreditinstitute, die aus den Zweimonats
bilanzen deutscher Banken zusammenzustellen sind, so ergibt sich, 

1 tiber die genaue Hohe des Vermogens der Krankenversicherung und seine 
Aufteilung na.ch Anlagea.rten liegen einstweilen keine Nachrichten vor. Der 
EinnahmeiiberschuB betrug rund 101 Million RM., so daB mit einem Rohver
mogen in oben angegebener Hohe zu rechnen ist. 

6 
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daB die bier besprochene Bestandsbildung bei oHentlichen Stellen ganz 
wesentlich zur Geldkapitalbildung in Deutschland beitragt. 

Die oHentlichen Gelder erreichten um die Jahreswende 1926/271 

eine Rohe von etwa 3 Milliarden RM. Folgende Tabelle gibt AufschluB 
iiber die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen oHentlichen Stellen. 

Reserve- Siehe· fonds 
Reicbs· d.Komm. rungs· Rep&-

ReIch Post bahn f. ver· rtieklagen rations· SoziaJ.· 
10.6. 3t. 3. 31.12. "iimd. 

(Bank f. konto ver- Summa 
1926 1927 1926 inn. Ind.·ObI.) 31.12. siche· 

31.3. 31.12. 1926 rung 
1927 1926 

Kassa - 97,7 8,6 - - 113,2 - -
Bankguthaben - - 532,2 - - - - -
Wechsel - - 125,0 - - - - -
Wertpapiere - 26,4 38,5 13,0 20,7 - - -
Darlehen an Reich 

u. Sta.a.tsb. - 100,0 - - - - - -
Bau· u. Hypotheken. 

Darlehen - 51,4 - - - - - -
370,0 275,5 704,3 13,0 20,7 113,2 11697,7 3194,4 

Nach der Verofientlichung in "Wirtschaft und Statistik" 19278,3 be· 
trugen die Einlagen deutscher Geldanstalten am 28. Februar 1927: 

Deposlten Sonstiges Gesamt 

10 GroBbanken 3568,5 2397,0 5965,5 
Andere Aktienbanken . 786,8 515,3 1302,1 
Reine HyPothekenbanken 16,8 5,1 21,9 
Staats· u. Landesbanken . 1761,6 238,5 2000,1 
ReaJkreditanstalten 28,9 37,5 66,4 
Sparkassen 3572,8 1204,1 4776,9 
Girozentralen . 953,6 17,6 971,2 
Sii.chsisches Gironetz - 240,9 240,9 
Gewerbliche Kreditgenossenschaften • 265,3 166,7 432,0 

10954,3 4822,7 15777,0 
Desgl. 31. Oktober 1926 9492,8 4423,0 13915,8 

1 Da fiir a.lle oHentlichen Stellen nicht fiir den 31. Dezember 1926 die Zahlen 
vorliegen, sind die Daten vom 31. Marz 1927 bzw. vom 10. Juni 1926 herangezogen 
worden. Die Za.hl ist ferner deswegen ungena.u, weil der Barkassenbesta.nd nicht 
ersichtlich gema.cht und in Abzug gebra.cht werden konnte. Berucksichtigt man, 
daB jedoch einige Za.hlen fehlen (einige Zahlen der Sozia.lversicherung [so S. 74]), 
so ka.nn man wohl eine Hohe von 3 Millia.rden angelegter Bestil.nde schitzen. 

s S.343. 
3 Die "Guthaben anderer Banken" sind aus diesen ZiHem soweit a.ls moglich 

ausgeschaltet, nur in den Depositen der Girozentralen sind zum groBen Teil noch 
Einlagen von Sparkassen entha.lten. Andererseits fehlen in diesen Zahlen ein Teil 
von Geldein1a.gen, nimlich die derjenigen Banken, die in der Form einer Personal· 
geseIlschaft betrieben werden. 
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Das Ergebnis einer Gegeniiberstellung beider Geldkapitalgruppen 
ist, daB die Hohe der in dieser .Arbeit behandelten offentlichen Gelder 
schatzungsweise ein Fiinftel der Einlagen deutscher Geldanstalten 
ausmacht. 

Auf dieselbe Art berechnet, ergeben sich fur Ende 1927 folgende 
Zahlen fiir die Bestande: 

Zuwachs Abgang Absolute 
Zahl 

Reich (Schatzung) 31. 12. 27 . - 70,0 300,0 
Post 31. 3. 28. 46,9 - 322,4 
Reichsbahn 31. 3. 27 - 91,5 612,8 
Reservefonds d. Kommiss. f. verpfand. Einn. 

31. 3. 28 69,2 - 82,2 
SicherungsrUcklage (Bank fUr Industrie ObI.) 

31. 12.27 . 16,8 - 37,5 
Reparationskonto 31. 12. 27 27,4 

I 
- 140,6 

Sozialversicherung 31. 12. 27 . 754,9 - 2452,6 

915,2 I 161,5 3948,1 



III. Das Ergebnis. 
A. Das heutige System der Geldverwaltung. 

1. Die Tendenz zur Separierung der Fonds. 
1m ersten Teile l der Arbeit (Grundlagen) ist darauf hingewiesen 

worden, daB die Bohe der Betriebs· und Sicherheitsfonds von der or· 
ganisation offentlicher Geldverwaltungen abhangig ist. Sind es viele 
einzelne Verwaltungsorganisationen, denen die Durchfiihrung staat· 
Hcher Aufgaben obHegt, so konnen die Geldverwaltungen der einzelnen 
Verwaltungszweige in ihrem Zusammenwirken entweder dem Prinzip 
der Separierung der Fonds oder dem Prinzip der Zentralisierung der 
Fonds folgen. -

Der Vorzug des letzteren besteht darin, wie im ersten Teile ein· 
gehend erJiiutert wurde, daB durch den Geldausgleich, wie er bei diesem 
System mogHch ist, erhebHch an Betriebs· und Sicherheitsbestanden 
gespart wird. Wird nun die Frage aufgestellt, welches System heute 
im Reiche vorherrscht, so kann man weder eine typische Zentralisierung 
der Fonds noch eine typische Separierung feststellen. Vergleicht man 
jedoch den heutigen Zustand mit dem der Vorkriegszeit, so laBt die Ent· 
wicklung unzweifelhaft eine Tendenz zur Separierung der Fonds er· 
kennen. Die Post und die Eisenbahn, die vor dem Kriege in die fis· 
kalische Kasseneinheit des Reiches bzw. der Lander eingegliedert 
waren, haben heute ihre getrennten Geldverwaltungen und haben fiir 
die Deckung etwaiger Defizite selbst zu sorgen. Ebenso werden die 
Geldverwaltungen der Reparationsbehorden und der verschiedenen 
Sozialversicherungstrager vollkommen getrennt von der reichseigenen 
durchgefiihrt. 

2. Dezentralisierte bankmaBige Verwaltung unter 
Aufsicht 1:!nd Leitung einer Stelle. 

Die Systeme, "Zentralisierung oder Separierung der Fonds", sind 
Mittel, vorwiegend die erste Aufgabe der Geldverwaltung, die zeitliche 
und ortliche Geldverteilung, mehr oder weniger wirtschaftlich durch· 
zufiihren. 

Wie bereits im ersten Teil der Arbeit dargelegt wurde, laBt sich je. 
doch eine Bestandsbildung bei Durchfiihrung der ersten Aufgabe der 

1 S. S. 13. 
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Geldverwaltung nicht v6llig vermeiden. So heillt es, diese Bestande 
wenigstens der Volkswirtschaft nutzbar zu machen. Diese Nutzbar
machung der Bestande, das Wiederhineinleiten der Geldkapitalien in 
die Volkswirtschaft auf dem Wege einer Anlage oder Kreditgewahrung 
kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. 

Es wurden 4 Systeme unterschieden 1 : 

1. das Staatskassensystem, 
2. die kommissionsweise Anlage durch eine oder mehrere Banken, 
3. die Kassenhaltung 
a) durch eine Bank (zentralisierte bankma13ige Verwaltung), 
b) durch mehrere Banken (dezentralisierte bankma13ige Verwaltung). 
4. die Nutzbarmachung unter Aufsicht und Leitung einer Stelle. 
1m Reiche sind es, wie festgestellt wurde, ganz erhebliche Bestande, 

die fiir die Volkswirtschaft nutzbar gemacht werden miissen. Es ist 
die Frage, auf welchem der vier Wege geschieht das heute. Auch hier 
ist eine Wandlung gegeniiber der Vorkriegszeit festzustellen. Kurz nach 
der Stabilisierung kann man von einem Staatskassensystem in Deutsch
land sprechen. Das von Schacht gepragte Schlagwort "Jeder Ministerial
rat sein eigener Bankdirektor", charakterisiert am besten diesen Zu
stand. Man ist jedoch bald wieder von diesem System abgekommen. 
Es beginnt der Kampf des Reichsbankprasidenten, EinfluE auf die 
Kreditpolitik der 6ffentlichen Stellen zu gewinnen. Es wird noch ein
gehend darauf zuriickzukommen sein. 

Hier sei festgestellt, daB das von Schacht erstrebte Ziel, eine zen
tralisierte bankma13ige Geldverwaltung durchzufiihren, noch nicht er
reicht ist. Die einzelnen 6ffentlichen Stellen arbeiten noch mit vielen 
verschiedenen Banken. Sie iiberlassen ihnen ihre Bestande entweder 
zur kommissionsweisen Anlage oder als Kreditoren bzw. Depositen. 

Was jedoch schon erreicht worden ist, ist, daB die Reichsbank, 
soweit sie nicht schon die 6ffentlichen Gelder an sich gezogen hat, die 
Nutzbarmachung durch die verschiedenen Kreditinstitute iiberwacht 
und Grundsatze fiir eine planma13ig volkswirtschaftliche Verwendul1g 
der Bestande aufstellt. Man ist berechtigt, hier von einer dezentrali
sierten bankma13igen Geldverwaltung unter Aufsicht und Leitung einer 
Stelle zu sprechen. 

B. Ursachen. (Die Inflation und ihre Folgeerscheinungen als 
Ursache der heutigen Organisation.) 

l. Ursachen, die zur Separierung der Fonds fiihrten. 
Die Inflation und ihre Folgeerscheinungen ist wie fiir viele noch als 

anormal zu bezeichnende Zustande in der Jetztzeit auch als Ursache 
fiir die heutige Geldverwaltung anzusehen. 

1 S. S. 16. 
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Es ist bekannt, daB die enge Verbindung zwischen Reichsbank und 
Reich, wie sie vor dem Kriege bestand, Deutschland zum Verhangnis 
werden sollte. Die ungeheure' Konsumkreditgewahrung der Reichs
bank an das Reich, die zur Geldentwertung fiihren muBte, war nur 
moglich durch die enge Beziehung, die zwischen Reich und Reichsbank 
bestand. Ein Ende der Inflation konnte nur dadurch erreicht werden, 
daB man mit dieser engen Kreditbeziehung ein Ende machte. Das 
Aufsichselbststellen der einzelnen Verwaltungen wurde nun jedoch 
weit fiber das notwendige MaB hinaus durchgefiihrt. Die Reichshaupt
kasse, die friiher eine besondere Abteilung der Hauptkasse der Reichs
bank war, wurde seit dem 1. November 1924 eine Reichsbehorde, die 
dem Reichsfinanzministerium angegliedert wurde. Eisenbahn und Post, 
die einst auch an dem Reichsbanksegen teilhatten, wurden aus dem 
Reichsetat herausgelOst, in ihrer Finanzierung auf sich selbst gestellt. 
Notwendigerweise wurden nun auch die Geldverwaltungen dieser Stellen 
aus ihrer friiheren Gebundenheit mit Reichsbank bzw. Reichshaupt
kasse herausgelost. So muBte as zu einem System der Separierung der 
Fonds kommen, mit der damit verbundenen Erhohung der Betriebs-, 
Sicherheits- und fluktuierenden Bestande. 

DaB letztere zeitweise derart erhebliche GroBen annahmen, und so 
die Verwendung der offentlichen Gelder ganz besonders Aufsehen er
regte, ist nur eine Folge der zu schroff durchge£iihrten Verselbstandigung. 
Die Ausgaben der offentlichen Wirtschaften (Post, Eisenbahn, reichs
eigene Verwaltung) muBten aus eigenen Einnahmen gedeckt werden. 
Was sie an Einnahmen zu erwarten hatten, war bei der vollstandig 
veranderten Lage nach der Inflation sehr ungewiB. Das Ziel jeder dieser 
Finanzverwaltungen war aber, auf jeden Fall ohne Kreditinanspruch
nahme ihren Bedarf zu decken. Wenn sie dabei ihr Ziel fiberschritten, 
OberschuBwirtschaft das Ergebnis ihrer Tatigkeit wurde, so ist das - wie 
auch Schroeder auf den Verhandlungen des VI. AllgemeinenBankier
tages zu Berlin yom 14. bis 16. September 1925 betonte1 - entschuldbar2• 

DaB es bei der Separierung der Fonds - wie eben nachgewiesen, 
also eine Folge der SanierungsmaBnahmen nach der Inflation - noch 
zu einer dezentralisierten bankmaBigen Verwaltung kommen sollte, da
ffir sind noch andere Griinde, allerdings auch Inflationserscheinungen, 
anzufiihren, denen nunmehr nachgegangen werden soll. 

2. Ursachen, die zur dezentralisierten bankmaBigen 
Verwaltung ffihrten. 

Eine Ursache ffir die dezentralisierte bankmaBige Geldverwaltung 
ist in folgendem Umstande zu suchen: in anormalen Zeiten wurden zur 

1 Verhandlungen des VI. Allgemeinen Deutschen Bankiertages zu Berlin vom 
14. bis 16. September 1925, S. 70. 

2 S. auch Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 166 vom 10. April 1926. 
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Erfiillung besonderer Zwecke oHentliehe Banken ins Leben gerufen, 
die dann, ala sie beim. Obergang in geregelte Verhaltnisse iiberfliissig 
wurden, sich trotzdem nieht auflOsten. FUr diese Banken hieB es nach 
der Stabilisierung, ihre Gesehaftstatigkeit umzustellen. Niehts war 
besser dafiir geeignet ala "Obernahme eines Teils der oHentliehen Geld
verwaltung. Mehrere Beispiele werden diese Tatsachen sofort verstand
lieher machen; 

1. Die Reiehskreditgesellsehaft hat folgende Phasen der Entwiek
lung durehgemacht. 

a) Urspriinglieh wurde ein Biiro des Reiehssehatzamtes zur Zentral
stelle fiir die Finanzierungsaufgaben der Kriegsindustrie ausgebaut. 

b) Diese Stelle ist nach dem Kriege in eine G. m. b. H. umgewandelt 
worden, tatsachlieh aber Finanzinstitut der Reiehsbetriebe geblieben. 
Die Reiehsbetriebe konnten damals nieht abgebaut werden; 

1. Es fehlt an Verkaufsmogliehkeiten. 
2. Eine Stillegung hatte zu einem politiseh gefahrliehen Abbau 

von Arbeitern gefiihrt. 
e) In der Inflationszeit iibernahm sie einen Teil des Arbeitsgebietes 

der damala iiberlasteten Privatbanken. 
d) Seit der Stabilisierung, seitdem der Umfang und die Intensitat 

der Tatigkeit der privaten Bankbetriebe erheblieh nachgelassen hatte 
und deshalb der Inflationsaufgabenkreis der Reichskreditgesellschaft 
zum Teil wegfiel, war ihr der ZufluB und die Bewirtschaftung oHent
licher Gelder willkommen. Den Aussagen vor dem EnqueteausschuB 
ist zu entnehmen, daB im Herbst 1926 ungefahr 25-30 % der Kreditoren 
offentliche Gelder waren, wobei zu beriicksichtigen ist, daB zu diesen 
Geldern nicht die der Viag zu zahlen sind 1-3. 

2. Ein treHenderes Beispiel fiir die hier dargelegten Umstande 
bietet die Deutsche Golddiskontbank. Zunachst war sie bestimmt, der 
"damala angeblich devisenarmen Wirtschaft Goldkredite, namentlich 
fiir das auslandische Geschaft, zu vermitteln"'. Diese Vermittlungs
tatigkeit der Deutschen Golddiskontbank wurde iiberfliissig, ala die 
deutschen Privatbanken sich selbst in ungeahnt groBem Umfange Aus
landskredite besorgen konnten. Trotzdem wurde dieses Institut nicht 
liquidiert, sondern es wurden andere Betatigungsfelder gesucht. Be-

1 Einzelheiten iiber die Gesohaftsgebarung der Reiohskreditanstalt sind aus 
den Erorterungen vor dem Enqueteaussohu8 zu erfahren (Enqueteaussohu8sitzung 
vom 10. November 1926). 

S Reparationsberioht vom 30. November 1925, S. 65. 
3 Die Gesamtkreditoren der Reiohskreditgesellsohaft betrugen im November 

1926 etwa 500 Mill. RM. (Enqueteaussohu8sitzung vom 10. November 1926). 
4 S. Dr. Felix Pinner: Ein personlioher Erfolg - aber eine Stjlvermisohung. 

Berliner Tageblatt Nr. 133 vom 19. Mii.rz 1927. 
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kannt sind die landwirtschaftlichen Kreditaktionen und schlieBlich die 
Bewirtschaftung del' offentlichen Gelderl. 

3. Als drittes Beispiel sei nur kurz auf die Deutsche Rentenbank
Kreditanstalt hingewiesen, die geschaffen wurde, als man daran ging, 
die Deutsche Rentenbank zu liquidieren. Es kann hier nicht auf die wirt
schaftliche Bedeutung diesel' Bank eingegangen werden; wir verweisen 
auf die interessanten Ausfiihrungen bei F. Beckmann, Kreditpolitik 
und Kreditlage del' deutschen Landwirtschaft seit der Stabilisierung2 • 

Die Erscheinung del' Nichtauflosung iiberfliissig gewordener Organi
sationen aus anormalen Wirtschaftszeiten ist, worauf Wiedenfeld3 

hinweist, auf hauptsachlich politische Faktoren zuriickzufiihren. 
"Bei Angestellten, die in den Kriegsorganisationen beschaftigt 

waren", wie Wiedenfeld sagt, "regte sich mit besonderer Wucht die 
Sorge, wie sie im privaten Wirtschaftsleben nunmehr unterkommen 
sollten, und sie machten bei allen Parteien ihren WahlereinfluB, bei 
Staatsbehorden abel' den Gedanken der offentlichen Ordnung mit 
solcher Kraft geltend, daB lange Zeit an die Riickentwicklung zur frie
densmaBigen Betonung del' Privatwirtschaft nicht gedacht werden 
konnte. Das Bestreben del' sozialdemokratischen Parteien andrerseits, 
die neugewonnene politische Stellung zur Durchsetzung odeI' wenigstens 
Forderung ihrer sozialistischen Zukunftserwartungen auszunutzen, kam 
jenem Wunsche del' Angestellten weit entgegen." 

Ferner legten auch Unternehmer und andere Wirtschaftskreise auf 
den Fortbestand del' nun einmal ins Leben gerufenen Organisationen 
Wert, waren sie doch ein willkommenes Mittel zur Durchfiihrung ihrer 
speziellen Ziele. Gedacht ist hier z. B. an die Deutsche Golddiskont
bank und ihre Bedeutung ffir die Reichsbank. 

Wie gezeigt worden ist, stellten sich eine Anzahl Hemmnisse, die 
teilweise recht erheblich waren, einem Abbau entgegen. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, zu diesel' Aufblahung des offentlichen 
Bankwesens Stellung zu nehmen; hier geniigt es, zu zeigen, daB das 
Bestehenbleiben del' Vielheit offentlicher Bankinstitute jene dezentrali
sierte bankmaBige offentliche Geldverwaltung stark begiinstigte, einer 
Zentralisierung immerhin hemmend im Wege stand. 

c. Wirkungen und Kritik. 
Bei der Darstellung der Wirkungen des heutigen Systems del' offent

lichen Geldverwaltungen lassen sich diese trennen in solche, die den 
Finanzwirtschaftler (hiermals Betriehswirt) vorwiegend interessieren, 

1 Hier nur kurz angedeutet. Eingehendere Behandlung folgt spater (s. S. 98ff). 
2 Berlin 1926, S. 67ff. 
:t "Die Wirtschaft der iiffentlichen Hand" im GrundriB flir Betriebswirtschafts

lehre Bd. 2, S. 145. Leipzig 1927. 
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und in solche, die fUr den Volkswirt in erster Linie von Bedeutung sind. 
Wenn wir diese Einteilung durchzufiihren versuchen, so sind wir uns 
allerdings bewuBt, daB hierbei eine Grenzlinie mcht immer scharf zu 
ziehen ist. 

1. Finanzwirtschaftliche Wirkungen. 

Es lii.Bt sich eine Anzah! Argumente anfiihren, die nachweisen, daB 
die heutige Geldverwaltung in Deutschland keineswegs die erwiinschte 
Rationalitat, eine wirtschaftlich vernunftgemaBe Gestaltung elTeicht hat. 

Eine groBe Anzah! von Kritiken wendet sich gegen die Kostspielig
keit der Geldverwaltung: 

1. Man ist der Ansicht, daB viele Einzelkassen zusammengelegt 
werden kOnnten. Dadurch wiirde ein Aufwand: 

a) an Kosten fUr Betriebsmittelfonds, 
b) an Geldverwaltungsarbeit 

gespart werden. 
2. Das deutsche Geldverwaltungssystem oHentlioher Stellen, das 

ja, wie nachgewiesen wurde, in seiner Entwicklung in der Nachkriegs. 
zeit die Tendenz zur Separierung der Fonds erkennen lieB, hat auch 
die Sohwii.chen soloher Kassensysteme. Also ist es vor allem notwendig, 
die Betriebs- und Sicherheitsfonds bei den einzelnen Kassenverbanden 
hOher zu halten als in einem zentralisierten System. Der dadurch ent
stehende Mehraufwand an Kosten kann entweder bei Einrichtung der 
Fonds in Erscheinung treten oder wird auf eine Mehrzahl von Jahren 
verteilt. Der Teil des Betriebsfonds der Kassen, der in Noten gehalten 
werden muB, erfordert allerdings einen laufenden Aufwand, namlich 
den fiir die Zinsen der Golddeoke, welohe die Reichsbank fUr diese 
Kassennoten zu halten gezwungen ist. 

Der erhOhte Kostenaufwand folgt also einmal aus der Notwendigkeit, 
bei dem heutigen System der Separierung der Fonds hohe Reserven zu 
halten, andrerseits aus der Obersetzung im offentlichen Kassenwesen. 

Ferner ergeben sich hohere Kosten dadurch, daB in dem heutigen 
System die eine oHentliche Stelle gezwungen ist, bei Kapitalbedarf zu 
hohen Zinssatzen Kredite bei Banken aufzunehmen, wahrend andere 
Stellen brachliegende Kassenbestande zu geringen Satzen bei Banken 
festzulegen haben. Ein Ausgleich zwischen Zahlungsbedarf und Gut
haben der verschiedenen oHentlichen Stellen wird versucht. Wir er
innern z. B. an die Kreditgewahrung der Post ans Reich. Ein voll
kommener Ausgleich wird jedoch erst bei volliger Zentralisierung der 
Fonds elTeioht werden konnen 1. 

]. Es ist interessa.nt, daB in der Privatwirtschaft diesa Fragen auch eine Rolle 
spielen. So will die neuartige Trustfinanzierung, also auch eine Art Zentralisierung 
der Fonds, gerade dem obengenannten tibelstande aus dem Wege gehen, daB die 

6* 
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SchlieBlich muI3 auf einen Vorteil bei zentralisierter Geldverwaltung 
hingewiesen werden, der darin bestehen wiirde, daB bei diesem System 
nicht mehr eine Vielheit von Instanzen auf den Geld- und Kapital
markten erscheinen wiirde, wie es heute der Fall ist, um fiber die Kredit
aufnahme, fiber die Hohe, Bedingung und Kosten der Kredite zu ver
handeln. Das wiirde dann von einer Stelle aus geschehen. Dadurch 
wiirde wesentliche Ersparnis an Arbeitsleistung erreicht, also Kosten
ersparnis. Gleichzeitig wiirden die Umsatze auf den Geld- und Kapital
markten, was ihre Zahl anbetrifft, verringert und die Ubersichtlichkeit 
des Marktes erleichtert werden. 

1m vorigen Abschnitt wurde von der Bedeutung geringer Betriebs
und Sicherheitsfonds ffir die Kostengestaltung der offentlichen Geld
verwaltung gesprochen. 

Geringe Betriebs- und Sicherheitsfonds haben ferner noch die er
zieherische Wirkung auf die verantwortlichen offentlichen Stellen, 
sparsam zu wirtschaften1 • Reichliche Reserven aber fiihren leicht zu 
Unwirtschaftlichkeit. Das System der heutigen Geldverwaltung mit 
seinen vielen Betriebs- und Sicherheitsfonds birgt diese Gefahr in 
sich 2 • 

Eine fibernormale Reservebildung kann auch ZUlli Zweck der Selbst
finanzierung durchgefiihrt werden. Das soli heiBen: um die inlandischen 
und auslandischen Kapitalmarkte nicht zur Deckung eines Aufwandes, 
der normalerweise durch Schuldaufnahme gedeckt wird, in" Anspruch 
zu nehmen, erhoht man die Reserven, die dann ffir diese Zwecke ver
wandtwerden, eine Politik, wie sie in letzter Zeit von der Reichsbahn 
betrieben und in der Offentlichkeit stark angegriffen wurde3 • Die 
forcierte Reservebildung muB notwendigerweise zu Tariferhohungen 
fiihren; denn die Reserven mfissen schlieI3lich aufgebracht werden. 
Diese Politik bedeutet - man konnte sagen - ein Zwangssparen. 
Dank dem Monopolcharakter der Eisenbahn werden die erhohten 

einen Unternehmungen ihren Kapitalbedarf teuer eindecken miissen, wahrend bei 
anderen Unternehmungen brachliegende Kassenbestande geringe Ertrage erbringen. 
(S. hierzu Prion, in Strukturwandlungen der deutschen Volkswirtschaft. Vorle
sungen, gehalten wahrend des Herbstlehrganges 1927 der Deutschen Vereinigung 
fiir Staatswissenschaftliche Fortbildung, herausgegeben von Bernhard Harms, 
2. Bd. Berlin 1928, S.342.) 

1 S. Der Deutsche Okonomist 1927, S.515. 
2 Solmssen, Georg: Finanzwirtschaft gegen Parteiwirtschaft. Berlin

Leipzig 1926, S.10: "Die offentliche Verwaltung, welche mehr Geld hat, alB sie un
bedingt braucht, verfallt unbedingt der Sucht, dieses Geld auszugeben. AuBerdem 
ist es ein gefahrliches Spiel, der Entente solche guten Finanzen zu zeigen." 

3 Man muB bei gerechter Beurteilung dieser Politik allerdings beriicksichtigen, 
daB die gesetzlichen Abschreibungsvorschriften, die Erschwerung der Anleilieauf
nahme und letzten Endes die geringe Aufnahmefahigkeit des Kapitalmarktes die 
Reichsbahn auf den Weg der Eigenfinanzierung zwingt. 
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Tarifiorderungen, wenn auch nicht ganz, so doch zum groBten Teil 
eingebracht werden. 

Will man tiber solche MaBnahmen urteilen, so wird man zu unter
suchen haben, ob fiir den Konjunkturablauf ein derartiges Zwangs
sparen giinstig oder ungiinstig wirken muB. Jedenfalls haben wir es 
mit einer bisher als anormal betrachteten Finanzierungstechnik zu tun, 
deren Folgen weit gefahrlicher sein konnen, als die Unabhangigkeit 
von den kreditgebenden Stellen Vorteile verspricht. Es sind betriebs
wirtschaftliche Vorgange, die keineswegs nur yom Standpunkt der ein
zeInen Wirtschaft aus betrachtet werden diirfen, wo es unbedingt not
wendig wird, die volkswirtschaftlichen Zusammenhange und ihre Be
deutung mit Nachdruck zu betonen. 

Bereits hier ist ein Beispiel fiir das starke Verflochtensein ofientlicher 
Geldverwaltung mit den gesamten volkswirtschaftlichen Vorgangen. 

In dem nachsten Abschnitt wird auf diese volkswirtschaftlichen 
Wirkungen naher eingegangen werden. 

2. Volkswirtschaftliche Wir kungen. 
a) DHentliche Geldverwaltung und Wiihrnngspolitik. Wahrungs

und Kreditwesen sowie Konjunkturablauf wird durch die offentliche 
Geldverwaltung, wie sie heute in Deutschland gehandhabt wird, er
heblich beeinfluBt. 

Die Mangel des heutigen Geldverwaltungssystems im Hinblick auf 
die Wahrungsgestaltung sind yom Reichsbankprasidenten Schacht in 
seineni Gutachten vor der Enquetekommission 1 eingehend erortert 
worden. Er erblickt in der heutigen Durchfiihrung der staatlichen 
Geldverwaltung eine Erschwerung der Wahrungspolitik. Dadurch, daB 
die Mittel der offentlichen Kassen hauptsachlich zu Kreditbanken 
flieBen, werden diese unabhangiger von der Reichsbank. Wie ist 
das nioglich 1 Die Kreditbanken sind in ihrer Kreditpolitik an die 
Kreditwilligkeit der Reichsbank gebunden; denn bei jeder Kredit
expansion der Privatbanken muB beriicksichtigt werden, daB ein Teil 
der gewahrten Kredite in Reichsbankgeld ausgezahlt werden muB2. 
Um ihre Liquiditat zu wahren, miissen die Kreditbanken darauf 
bedacht sein, sich dieses Reichsbankgeld zu verschaffen. Die Reichs
bank erblickt in diesem Umstande ein geeignetes Mittel auf die 
Kredittatigkeit, auf die KaufkraftschOpfung der Kreditbanken regu
lierend einzuwirken. 

Ihre "Herrschaft tiber den Geldmarkt" wird aber beschrankt, wenn 
sich die Kreditbanken auf andere Weise das notige Reichsbankgeld ver-

1 Sitzung yom 21. Oktober 1926, 10. November 1926 und 24. November 1926. 
2 Schumpeter: Die goldenc Bremse an der Kreditmaschine in "Kreditwirt. 

schaft." Kolner Vortrage, Bd. 1, S.102. Leipzig 1927. 
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schaffen konnen. Und das geschieht, wenn das Geld der offentlichen 
Fonds bei Kreditbanken angelegt wird1• 

So wird die wesentlichste Aufgabe der Zentralnotenbank, die Geld
mengenregulierung, erheblich erschwert2• 

In dieser Ansicht wird Schach t von den Rep~ationsbehOrden wieder
holt mit Nachdruck unterstiitzt3. So heiSt es im Bericht des. Repara
tionsagenten vom 10. Juni 1927': "Zeitweilig hat das Angebot dieser 
Gelder, die immer. dort auftraten, wo die besten Zinsen zu erlangen 
waren, geniigt, um die Politik der Reichsbank zu untergraben und in 
groBem MaBe den Bankdiskont unwirksam zu machen." 

"Zu anderen Zeitpunkten hat das schnelle Zuriickziehen dieser Ka
pitalien aus dem Markt entgegengesetzt gewirkt und bereits bestehende 
Schwierigkeiten noch vergroBert." Wir haben auf diese letztgenannten 
Erscheinungen bei den konjunkturpolitischen Besprechungen noch zu
r~ckzukommen. 

So storend die oHentlichen Gelder fUr das Wahrungswesen sein 
konnen, so willkommen sind sie "als sogenannte kleine Mittel der Wah
rungspolitik". Es gibt Zeiten, in denen die einfache Diskontpolitik der 
Reichsbank nicht ausreicht oder sogar nicht das geeignete Mittel ist, 
einen EinfluB auf die Notenmenge auszuiiben, also die erwiinschte Wah
rungspolitik durchzusetzen. 

So wird z. B. heute allgemein anerkannt, daB die Reichsbank im 
April 1924 an Stelle der Diskontsatzpolitik mit Recht die Kreditkon
tingentierungspolitik setzte 5• 

Die Kreditrestriktion erfordert aber, daB von der Reichsbank MaB
nahmen getroHen werden, den besonders bedrangten Wirtschaftskreisen, 
wie .z. B. der Landwirtschaft, dem Handwerk, Kredite zuzufiihren. 
Ein geeignetes Mittel hierfiir scheint der Reichsbank dann gegeben 
zu sein, wenn sie die Verteilung der offentlichen Gelder in die Hand 
bekommt. So hat die Reichsbank auch immer wieder versucht, die 
Zentralisierung der Geldpolitik der offentlichen Institute durchzu-

1 Naoh Bereohnungen von Sohaoht befanden sioh im November 1926 in den 
Hii.nden des Reiohe, der Post, der Eisenbahn und des PreuBisohen Fina.nzministe
rimns zusammen 2,5 Milliarden oHentliohe Gelder, von denen nur 420 Millionen 
bei der Reiohsbank angelegt waren. 

8 S. hierzu F. Dreyse: Fragen der Wii.hrungspolitik im Bank-Arohiv 27. Jahrg., 
S. 3. Auf die Wirkung, die die oHentliohen Gelder tatBaohlioh auf den deutBohen 
Geldmarkt gehabt baben, ist wiederholt in den Berlohten des Kommissars bei der 
Reiohsbank hingewiesen worden (Reparationsberioht vom 30. November 1925, 
S.I42/43, ebenso im Verwaltungsberioht der Reiohebank 1926, S. 9). 

8 S. Bericht des Kommissars bei der Reiohebank vom 30. Oktober 1924 bis 
31. August 1925, S. 143, ebenso Berioht des GeneraIagenten yom 30. November 
1926, S.68. 

4 S.81. 
5 S. hierzu Prion: In StrukturwandIungen, a. a. O. S. 333. 
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fiihren, um so die Wirkungen. der Restriktion zu mildern und die pro· 
duktiven Gewerbe zu unterstiitzen 1.2. 

b) Offentliehe Geldverwaltung und Kreditwesen. Wie wiederholt 
betont, sieht man die offentliche Geldwirtschaft hemmend und fordernd 
in den Ablauf der Gesamtwirtschaft eingreifen. Es wird durch das In· 
strument der Zwangsentnahmen den Einzelwirtschaften Kaufkraft3 

genommen, die, abgesehen von besonderen Verwendungsarten4, zur 
Finanzierung der Staatsaufgaben und zur Bestandsbildung verwendet 
wird. Die Bestii.nde werden nutzbar gemacht, d. h. die dem StaaOO 
iibertragene Kaufkraft wird den Einzelwirtschaflien riickiiberwiesen. 
Dieser letzte Vorgang der Kaufkraftverschiebung solI nunmehr naher 
beleuchoot werden. Zunii.chst ist die Frage zu sOOllen, ob die Ware, die 
auf den Geld- und Kapitalmarkten (Markt fiir Leihkapitalien)5 gehan
delt wird, durch diese hier gezeichneOOn Vorgange nicht in ihrer QuaH
tat einer Anderung unoorliegt. 

Ware die Kaufkraft von den Einzelwirtschaften nicht auf die offent
liche Wirtschaft iibertragen worden, so hatten die Einzelwirtschaften 
(Konsum- und Produktionswirtschaften) die Kaufkraft verwendet zur 
Anschaffung von: 

1. Konsumgiitero, 
2. Kapitalgiitern, 

1 BOBch, Werner: Die KreditreBtriktionspolitik der Deutschen Reichsbank 
1924-1926, S.53. Stuttgart 1927. S. auch Frankfurter Zeitung vom 28. Februar 
1925, 2. M.-Ansg. und Frankfurter Zeitung vom 6. Oktober 1925, 2. M.·Ausg. 

B Hahn, L. Albert: Aufgaben und Grenzen der Wahrungspolitik, eine 
Kritik der deutschen Wahrungspolitik seit der StabiliBierung, Kieler Vortrage 
Nr. 27, S. 33, Jena 1928, Bagt allerdingB hierzu: tTherschil.tzt wird die Bedeu· 
tung der Ansleihungen der (jffentlichen Gelder durch die Reichsbank Btatt durch 
die einzelnen in Betracht kommenden (jffentlichen Stellen. Die wii.hrungB- und 
konjunkturpolitiBche Situation wird wesentlich nur durch Vermehrung oder Ver
minderung des GeldumlaufB beeinfluBt. Die Gesamtgeldmenge wird aber nicht 
dadurch verandert, daB die Gelder durch die Stelle A Btatt durch die Stelle B 
ausgeliehen werden. 

8 AnteilBcheine am volkswirtscha.ftlichen GiiterBtrom. 
4 Eine vollBtlI.ndige ZuSammenstellung der Kau:fkra.ftverwendung s. Ritschl: 

Theorie der Staatswirtschafi und Besteuerung S. 115. Bonn und Leipzig 1925: 
1. im Inlande 
a) zur Deckung des Sach- und PersonalbedarfB der Gesamtwirtschaft, 
b) zur Tilgung von StaatsBchulden, 
c) zur Anlage von Erzeugungsmitteln und ErtragBgiitern oder allgemein zur 

KapitaJanlage; 
2. im Auslande 
a) zum Ankauf von Mitteln fiir den Sach- und Personalbedarf der Gesamtheit 
b) zur Tilgung auswii.rts eingegangener Schulden, 
c) zur Zahlung von Tributen; 
3. zum Thesaurieren. 
5 S. Prion: ZurLehre vom Kredit. ZeitschriftfiirBetnebBwirtschaft 1924,8.51), 
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3. zur langfristigen Kreditgewahrung, 
4. je nach Kapitalmarkt- und Konjunkturlage auch als sogenannte 

schwebende Kapitalien1• 

Wie verandert sich nun die Kreditlage, wenn die Kaufkraft zwangs
maBig zu 6ffentlichen Stellen meBt 1 Diese werden sie verwenden: 

1. Zur Finanzierung von Staatsausgaben. Bei UberschuB
wirtschaft besteht die Gefahr, daB die Kapitalien, die der Finanzierung 
volkswirtschaftlich notwendiger Produktionsbetriebe vorenthalten wer
den, zu zweifelhafter oder jedenfalls im Augenblick nicht notwendigen 
Verwendung kommen. Die volkswirtschaftliche Kapitalbildung muB 
in diesem FaIle leiden. 

2. Zur Bestandsbildung. 
a) Die fluktuierenden Bestande: Diese haben jedoch nicht die Natur 

der schwebenden Kapitalien der Privatwirtschaft, sie k6nnen nicht als 
Basis einer erfolgversprechenden Spekulation angesehen werden. Sie 
harren einer Verwendung fiir den Staatskonsum. Auch in diesem FaIle 
haben wir eine Schwachung des Kapitalmarktes. 

b) Bildung von Betriebsfonds: Bier liegt die Schwachung des lang
fristigen Leilikapitalangebots klar zutage. Die dem Kapitalmarkt 
eigentlich zustehenden Mittel werden zur Durchfiihrung des Zahlungs
verkehrs verwandt. Diese Verwendung wurde erst notwendig durch 
die neue eigenartige Organisation der Geldverwaltung bei Separierung 
der Fonds. Es kann eingewendet werden: Giiter und Arbeitskrafte 
sind doch vorhanden; sie brauchen nur den Produktionsstatten zuge
fiihrt zu werden. Aber diese Aufgabe hat gerade der Kredit. Unter
nehmein muB langfristiger Kredit zugefiihrt werden, damit sie auf den 
Produktionsmittelmarkten kaufkraftig auftreten, um ihre rentablen 
Unternehmungen finanzieren zu konnen. Es fehlt aber an Leihkapital, 
das den Unternehmungen zur Verfiigung gestellt werden konnte; denn 
- wie wir oben sahen - dienen diese Betrage zur Erfiillung von Geld
und nicht von Kapitalfunktionen. 

c) Die Sicherheitsbestande: Bisher wurde die kapitalmarktschwa
chende Wirkung offentlicher Gelder festgesteIlt; das Gegenteil ist aber 
zu erwarten, wenn offentliche Gelder angesammelt werden, um die 
Funktion von Sicherheitsbestanden zu iibernehmen. Hier fiihrt die 

1 S. Gerhart v. Schulze-Gaevernitz: Die deutsche Kreditbank. Grundrill 
der Sozialokonomik. Abtlg. 5, Teil2, S. 42. Tiibingen 1915. 

Letztere Kapitalverwendung fiihrt jedoch zur langfristigen Anlage. Die 
Borsenspekulation hat die Aufgabe, diese noch nicht reife Effektennachfrage zu 
antizipieren. 

Wir sehen hier ab von Verwendung zu Schenkungen; auch diirfen wir ab
sehen von der Verwendung als Kassenreserven. Hier kommt es hauptsachlich auf 
die langfristige Kapitalanlage an. 
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Reservebildung zu erzwungenem Sparen der privatenEinzelwirtschaf
ten; diese werden gezwungen, sich des Konsums zu enthalten, dadurch, 
daB ihnen die Kaufkraft zwangsweise genommen wird, und zwar von 
offentlichen Stellen, die selbst zur Zeit die Kaufkraft noch niOOt aus
iiben wollen und demnach in der Lage sind, sie dem langfrlstigen Leih
kapitalmarkt zuzufiihren. Offentliche Gelder haben also hier die Wir
kung, das Angebot auf dem Kapitalmarkt zu erhOhen. 

Offentliche Stellen iibemehmen damit gleichzeitig die Funktion des 
Kreditverteilens. Welche Bedeutung das ffir die Volkswirtschaft hat, 
solI nunmehr untersucht werden. 

Die Bestii.nde offentlicher Stellen werden verwertet entweder zur 
Kreditgew8.hrung, die sie selbst besorgen, oder zur Kapitalanlage. Die 
erste Verwertungsmoglichkeit ist scharf und wohl auch mit Recht 
kritisiert worden1• In diesem FaIle iibemehmen die offentlichen Stellen 
selbstandig die Kreditverteilung an die letzten Kreditkonsumenten. 

Nun gibt es in der heutigen arbeitsteiligen Verkehrswirtschaft Ein
richtungen, niimlich die Banken, die die Funktion des Kreditverteilens 
zu ihrer Hauptaufgabe zahlen. Es erfordert Erfahrung, kostspielige 
Einrichtungen (namlich den Bankbetrieb), um diese Aufgaben erfiillen 
zu konnen. 

SoIl die Gesamtwirtschaft rationell gestaltet sein, so sind diese Funk
tionen den hierfiir geschaffenen Einrichtungen zu iiberlassen, oder die 
Kreditverteilung wird verteuert und wohl meist auch ffir die Gesamt
wirtschaft unzweckmaBig durchgefiihrt. Wir erinnem an die volks
wirtschaftlich schadlichen Wirkungen der Postkredite an Barmat. 
Die Folgen waren: 

1. Volkswirtschaftlich notwendige Kredite wurden Unbefriedigt 
gelassen. 

2. Der Gesamtkreditbedarf wurde erhOht; denn die Barmatkredite 
wurden zum Ankauf neuer Untemehmungen verwendet, die erst fIott 
gemacht werden muBten, was neuen Kreditbedarf erzeugtes. 

Wenn auch die £reie kapitalistische Kreditverteilungspolitik der 
Banken Mangel haben wird, so sorgt dooh im allgemeinen die Preis
gestaltung daffir, daB die Kredite den rentabelsten Untemehmungen 
zuflieBen. 1m iibrigen haben die offentlichen Banken die Aufgabe, 
den volkswirtschaftlichen Belangen entsprechend, verbessemd auf diese 
kapitalistische Kreditverteilung einzuwirken. 

1 Einige Kritiken zum Kreditdilettantismus offentlicher Stellen s. Prion: 
Auszug aus einem Vortrag, s. Ko1nische Volkszeitung vom 30.Mai 1925, Nr.398; 
auJ3erdem Miinchener Neueste Nachrichten vom 12. April 1925, Nr. 101. 

I Bernhard, Georg: Die Anlage der offentlichen Gelder. In Magazin der 
Wirtschaft 1925, S.169. 
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Allerdings zu Zeiten, wo der Zins nicht mehr die Macht hat, die 
Kreditverteilung so zu regulieren, daB tatsiichlich Bedad und Deckung 
von Leihkapitalien in Einklang gebracht werden, also z. B. in der Sta
bilisierungsepoche, da ist es notwendig, daB eine die gesamten Kredit
verhii.ltnisse iibersehende, die allgemeinen volkswirtschaftlichen Inter
essen wahrende Stelle regulierend eingreift. In solchen Fii.llen ist auch 
fiir die Kreditverteilung die dezentralistisch bankmaBige Verwaltung 
offentlicher Gelder gefa.hrlich. 

Die Ausfiihrungen iiber die Bedeutung der offentlichen Gelder fiir 
das Kreditwesen diirfen nicht abgeschlossen werden, ohne daB auf eine 
Tatsache hingewiesen wird, die bei dem Problem der Kreditkosten 
immer wieder eine Rolle gespielt hat. Man fiihrt die hohen Kr~dit
kosten der Jetztzeit teils auf einen Umstand zuriick, der in dem System 
der Zentralisierung der offentlichen Gelder zu suchen ist. Staatssekretii.r 
Bergmann1 kennzeichnet die Dinge in fo1genden Ausfiihrungen: "Eine 
Erkllirong fiir die Verteuerung des Kredits bei den kleinen Geldnehmern 
und auf dem Lande scheint in der Tatsache zuliegen, daB im Gegensatz zu 
den Verhii.ltnissen vor dem Kriege, wo dits Kapitalangebot aus dem Lande 
selbst stammte, in der Zeit nach dem Zusammenbruch die Versorgung 
mit Geld von oben und im groBen geschah, sei es durch das Ausland, sei 
es durch Versorgung des Landes durch offentliche Kassen. Bei diesem 
ProzeB wird das Geld mit schaden Sicherheitsbestimmungen iiber 
mehrere Zwischenstationen geleitet, so daB es sich durch Verwaltungs
kosten der verschiedenen Zwischeninstanzen immer mehr verteuert, 
bis es bei dem letzten Abnehmer angelangt ist." 

Diesel.- Nachteil wird in einer Fondsverwaltung, namlich bei der 
Eisenbahn, dadurch iiberwunden, daB durch die Geldverwaltung durch 
die D.V.K.B. es ermoglicht wird, abgesehen von einer sofortigen ver
zinslichen Anlage, die Einnahmen der Reichsbahn in den Bezirken oder 
in den Landern, in denen sie aufgekommen sind, sofort wieder in die 
Wirtschaft zuriickflieBen zu lassen. Dasselbe gilt auch fiir die zentra
lisierte Bewirtschaftung der offentlichen Gelder durch die Reichsbank, 
wovon spater noch eingehender die Rede sein wird. 

FaBt man kurz zusammen, welche Bedeutung das heutige System 
der offentlichen Geldverwaltung fiir das deutsche Kreditwesen hat, 
so hat man folgende Wirkungen festzustellen: 

1. Das Kapitalmarktangebot wird geschwii.cht durch hohe Betriebs
fondsbildung, durch starke Bildung fluktuierender Bestande. 

Das Kapitalmarktangebot wird erhOht durch erhebliche Bildung von 
Sicherheitsreserven. 

1 Verhandlungen des DeutBchen Industrie- und Handelstags 1927, H. 3, S. 12; 
s. ferner Robert Deumer: Die Verstaatlichung des KreditB, S.89. MOOchen und 
Leipzig 1926. 
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2. Die Kreditverteilung durch oHentliche Stellen unmittelbar ist 
unzweckmaBig. 1m aJIgemeinen ist man auch heute bereits wieder zur 
KapitaJanlage iibergegangen. 

3. Die zentraJe Kreditverteilungspolitik oHentlicher Stellen bnn 
moglicherweise, aber braucht es nicht, durch das Durchlaufen vieler 
Instanzen den Kredit verteuernl. 

e) .(}Uentliehe Geldverwaltung und Konjunktorverlauf. Wenn im
mer eine UntersuchuiJ.g des Konjunkturproblems zur Erorterung steht, 
wird man nicht die Beziehung zwischen Kredit und Konjunkturen un
erOrtert lassen diirfen. Es ist keineswegs beabsichtigt, auf die diesbeziig
lichen Lehrmeinungen einzugehen, sondem es ist lediglich daran gedacht, 
von der Bedeutung der oHentlichen Gelder fiir das Auf und Ab der wirt
schaftlichen Entwicklung zu sprechen. 

1m ersten Teil der Arbeit sind die Kassenbestande geteilt worden in: 

Betriebsfonds, 
Sicherheitsbestiinde, 
fluktuierende Bestiinde und 
Oberschiisse. 

Dar Einteilungszweck war in der Trennung der Bestiinde nach ihren 
Entstehungsursachen zu suchen. Betriebs- und Sicherheitsfonds ent
stehen, weil Liquiditittsreserven notwendig sind, fluktuierende Be
stitnde und "Oberschiisse ergeben sich notwendigerweise als Folge des 
Konjunkturablaufs. Die Entstehungsursache bedingt auch die kurz
oder langfristige Verwendung der Kassenbestande. 

Zunii.chst soU von der konjunkturpolitischen Bedeutung derjenigen 
Bestande oHentlicher Wirtschaften, die ihrem Zweck und ihrer 
Entstehung nach lii.nge~ Zeit nicht gebraucht werden, abgesehen 
werden, sondem es soIl versucht werden, die Anlage derjenigen Gruppe 
offentlicher Gelder in ihrer konjunkturpolitischen Bedeutung zu be
urteilen, die nur gam kurzfristig zur Verfiigung stehen. 

Es handelt sich hier hauptsachlich um die Gelder, die im Laufe 
des Monats bei den oHentlichen Kassen eingehen; dann in den Kredit
verkehr kommen, um schlieBlich am MonatBende wieder abgezogen zu 
werden. Hier bnn man von "einer in den Verhitltnissen an sich nicht 
gerechtfertigten Erweiterung des Kreditvolumens" sprechenl; denn 
diese Kreditzufiihrung fiihrt zur Verfliissigung des Geldmarktes, folg
lich zu groBerer Bereitwilligkeit der Banken, Kredite zu gewithren mit 
der Gefahr einer inflationistischen Kreditexpansion. Am Monatsende 
werden die Gelder wieder abgezogen. Die Reichsbank, die ohnehin am 
Ultimo zur Dackung des am MonatBende starken BOOms an Reichsbank
geld wegen der fii.lligen privaten Zahlungen stark in Anspruch genommen 

1 tTher die ReformmaBna.hmen s. Tell III D. 
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wird; muB auch fUr die auf Grund der vorgetauschten Fliissigkeit des Geld· 
marktes im Laufe des Monats gegebenen Kredite eintreten, die nunmehr 
durch den Abzug der offentlichen Gelder ihrer reellen Basis entbloBt sind, 
jedenfalls soweit die Kredite sich schlieBlich in Reichsbankgeldzahlungen 
aufl6sen. Dreyse1 sagt: "Diese nicht gerechtfertigte Erweiterung des 
Kreditvolumens erfolgt letzten Endes zu Lasten der Notenbank." 

Bei jeder dezentralisierten bankmaBigen Geldverwaltung wird man 
mit solchen Folgen zu rechnen haben. Es ist durchaus berechtigt yom 
Standpunkt des Reichsbankprasidenten, hier mildernd und verbessernd 
einzugreifen. Es ist wohl seine Aufgabe, gemaB Bankgesetz fiir die 
Nutzbarmachung verfiigbaren Kapitals zu sorgen. Jedoch handelt es 
sich hier nicht um verfiigbare Kapitalien. Auf die Ausiibung der Kauf· 
kraft wird nur auf ganz kurze Zeit verzichtet. Diese Kaufkraft, Bezugs. 
rechte auf das Sozialprodukt, kann sozusagen gar nicht auf andere 
Wirtschaftssubjekte iibertragen werden, weil die eigene Verwendung 
nach ganz kurzer Zeit beabsichtigt ist. Sind jedoch die offentlichen 
Gelder auch auf die kurze Zeit angelegt, so wird das den Kredit erhal· 
tende _ Wirtschaftssubjekt die Bezugsrechte auf das Sozialprodukt aus· 
iiben. Bei Falligkeit miiBten die Bezugsrechte zuriickerstattet werden. 
Das ginge nur, wenn die kreditnehmenden Unternehmungen in der 
Lage waren, bereits nach so kurzer Frist zuriickzuzahlen, oder wenn 
durch SparprozeB neue Bezugsrechte an Stelle der alten traten, sonst 
bleibt nur der Ausweg der Inanspruchnahme der Kaufkraftschopfung 
der Reichsbank oder der Privatbanken mit der Gefahr einer Preis
steigerung2. Somit miissen aber diese Vorgange notwendigerweise in 
den Bereich der Notenbankpolitik gezogen werden, deren vornehmste 
Aufgabe es ist, fiir die Stabilitat der Wahrung zu sorgen. 

Von den offentlichen Geldern, die fiir langere Zeit zur Verfiigung 
stehen, interessieren im Hinblick auf ihre konjunkturpolitische Wir· 
kung vorwiegend die Gelder der Sozialversicherung und hier wiederum 
die der Arbeitslosenversicherung. Die Anlage der Riicklagen (Notstock) 
geschieht hauptsachlich - wie oben dargelegt - in Staatsanleihen. 
Das hat folgende konjunkturpolitische Bedeutung3 : Die Riicklagen wer· 
den im Aufschwung gebildet, dann in festverzinslichen Wertpapieren, 
hauptsachlich in Staatspapieren, angelegt, um bei Kapitalbedarf der Ver. 
sicherung in der Stockung verauBert zu werden. Das heiSt, daB dadurch 

1 Dreyse, F: Strukturveranderungen des Zahlungsverkehrs im Bank.Archlv 
26. Jabrg., Nr. 23, S. 496. 

Z S. hlerzu auoh die Ausfiibrungen von Prion, der 1925 auf diese Gefabren 
hinwies (Deutsohe Bergwerks-Zeitung Nr. 127 vom 3. Juni 1925). S. auoh 
Johann Plenge: Von der Diskontpolitik zur Herrsohaft iiber den Geldmarkt, 
S. 169ff. Berlin 1913. 

3 S. Spieth off: Kreditpolitik. In: Die Kredit-Wirtsohaft, Kolner Vortrage, Bd.2, 
S.92. Leipzig 1927. 
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die Wechsellagen verschii.rft werden; denn die zwangsweise Bildung 
von Riicklagen zu Zeiten des Aufschwungs erhOht die Kapitalbildung. 
Diese zusatzliche Kapitalbildung verschii.rft den Hochschwung. Werden 
nun die Effekten zu Zeiten der Stockung :verkauft, also dann, wenn die 
Bankreserven wachsen, die Zinssatze fallen, so wird durch das Angebot 
der Effektenbestande eine Anlagemoglichkeit fiir die Hanken geschaffen. 
Der Leihzins wird in seinem Fallen gehemmt, dadurch die Stockung 
verschii.rft. "Ausgleichspolitik erheischt", sagt Spiethoff, "daB die 
Aufschwungsriicklagen zu einer Kapitalentziehung aus der Volkswirt
schaft im Aufschwung gestaltet werden und in der Stockung zu einer 
Einkommenserhohung zwecks Verbesserung des unmittelbaren Ver
brauchs." Interessant ist, wie man dieser Forderung heute schon ge
recht zu werden versucht. Wie schon bekannt, werden die Effekten 
nicht verauBert, also das konjunkturpolitisch gefahrliche Angebot der 
Effekten in der Stockung vermieden. Trotzdem ist man in der Lage, 
die Arbeitslosenversicherungsleistungen in der Stockung durchzufiihren, 
auch ohne die Notstockeffekten zu verauBern, dadurch daB man sich 
die notigen Mittel durch Lombardkredite, die man woW bei der Reichs
bank erhalt, verschafft. Der offene Geldmarkt bleibt unberiihrt. Was 
wir hler sehen, ist ein Stiick wirksame Konjunkturpolitik des Zentral
noteninstituts in Verbindung mit offentlichen Stellen. 

Dieses hier kurz skizzierte Beispiel beleuchtet zur Geniige, welche 
groBe Bedeutung die offentlichen Gelder und die Art ihrer Bewirt
schaftung fUr den Konjunktura,blauf haben. 

D. Wege und VorschUige zur Verbesserung der offentlichen 
Geldverwaltung seit der Stabilisierung. 

1. "Oberblick iiber die hauptsachlichsten MaBnahmen seit 
der Wahrungssta bilisierung. 

a) Beseitigung und Einschr8nkung der Mingel bei der zeitlichen und 
ortlichen Geldverteilung. Zwei Aufgaben waren es, wie wiederholt 
betont, die die offentliche Geldverwaltung zu erfiillen hat: 

1. die zeitliche und ortliche Geldverteilung; 
2. Bestande, die sich bei der Erfiillung der ersten Aufgabe nicht 

vermeiden lassen, zweckmaBig zu verwenden. Diese Bestande sind so 
gering wie moglich zu halten. Das verlangt das okonomische Prinzipl. 

1 Diese Forderung "behiilt jed.enfaIls so lange ihre Giiltigkeit, wie man nicht 
noch andere Aufgaben der offentlichen Geldverwaltung zuerkennt. Denkbar ware 
es, daB die Regierung in der Bestandsbildung ein wiIlkommenes Mittel macht
polit41cher Bestrebungen erblickt. Diese Betrachtungen gehOren jedoch nicht hier
her. Die normalen Ziele offentlicher Geldverwaltungen sind klar umgrenzt. Da 
heillt es, Bestii.nde nach Moglichkeit zu vermeiden. 
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Nachdem sich herausstellte, da.B die Steuergesetze zu "Oberschu.B. 
wirtschaft fiihren mu.Bten, wurde die Forderung in allen Wirtschafts· 
kreisen laut, mit dieser "Oberschu.Bwirtschaft ein Ende zu machen1• 2• 3• 

Diesan Forderungen wurde die Reichsregierung auch gerecht da· 
durch, daB sie dem Reichstag ein Programm der Steuerherabsetzung 
empfahl, das von diesem angenommen wurde. 

Die Durchfiihrung der neuen Politik der Reichsregierung wurde 
durch eine weitere Ma.Bnahme erleichtert, und zwar durch eine ergiin
zende Bestimmung des Reichsbankgesatzes. Es mu.Bte zwecks Durch· 
fiihrung der Steuerermii.Bigungspolitik ein Weg geschaffen werden, 
der die Befriedigung eines vornbergehenden Geldbedarfes der Kassen
verwaltung des Reiches bis zum Eingang der Steuern ermoglicht. 

Diesar Weg wurde geebnet durch das Deutsche Reichsgesetz yom 
8. Juli 1926 zur Anderung des Bankgesetzes, von dem bereits die Rede 
war. Zwar wurde durch diese Bankgesetznovelle nicht eine unmittel
bare .Ausdehnung der Kreditgewiihrung der Reichsbank an das Reich 
ermoglicht, wohl aber die Schaffung giinstigerer Bedingungen fUr die 
Unterbringung von Reichsschatzwechseln am Markt'. Der Reichsbank 
wurde die Ermiichtigung erteilt, kurzfristige Reichsschatzwechsel drit
ter Personen zu diskontieren bzw. zu lombardieren, allerdings nur bis 
zu einem Hochstbetrag von 400 Mill. RM. insgesamt. 

So wird erreicht, da.B der Markt ffir Schatzwechsel erweitert und das 
Reich in die Lage versetzt wird, seine Betriebsmittelfonds durch Schatz
wechselerlose zu ergiinzen. Diesa Schatzwechsel eignen sich auch vor
ziiglich fUr die Anlage offentlicher Gelder, die von anderen offentlichen 
Stellen herstammen. Der Geldausgleich zwischen den separierten 
Fonds kann hierdurch Erleichterung erfahren. .Aber anstatt diesa 
Neuregelung nun anzuwenden und Schatzwechsel damals im Februar 
1927 zu begeben, ala der Geldmarkt sehr fliissig war, emittierte man die 
bekannte 5OO-Millionen·Anleihe und nahm den iiberspannten Kapital
markt in .Anspruch. Tatsiichlich zog die Reichsanleihe einen au13er
ordentlich groBen Betrag an Kapital aus dem langfristigen Markt heraus 
und versetzte dann das Reich in die Notwendigkeit, einstweilig Anlage 

1 Reinhold, Peter: Deutsche Finanz- und Wirtsohaftspolitik, S. 15, Leipzig 
1927, sohitzt die insgesamt von Reioh, Landern und Gemeinden seit der Stabi
Jisierung 1925 zuviel erhobenen Steuern auf 4-5 Milliarden RM., von denen ein 
Hauptteil auf die Gemeinden entfiillt. 

\I Stimmen gegen die Vbersohu8wirtsohaft: Reparationsberioht vom 15. Juni 
1926, S. 30; 30. November 1926, S. 67; Verwaltungsberioht der Reiohsbank 1925, 
S. 7; Entsohlie8ung auf den Verhandlungen des Allgemeinen Deutsohen Bankier
tages vom 14. bis 16. September 1925, S. 66. 

8 S. Herkner: Steuernotwirtsohait, Steuerreform und Finanzausgleioh (1925), 
Kieler Vortrag Nr. 15, S.7. Jena 1926. 

, S. auoh S. 25. 



'Oberblick tiber die ha.uptsiohlicbsten Ma.Bnahmen. 90 

fUr diese Gelder auf dem kurzfristigen Markt zu suohen, indem as so das 
bereits iiberma.13ige Angebot auf diesem Markt noch versohlimmerte. 
Diese voriibergehende Anlage auf dem Geldmarkt war notwendig, 
da ein sofortiger Bedarf fUr die aus der Anleihe eingehenden Betrage 
nioht vorhanden war. Diese Emission ist heftig kritisiert worden. Es 
sei nur auf die Verurteilung der Ma13nahmen duroh den Reparations
agenten (10. Juni 1927, S.83) verwiesen. 

1m Februar 1928 beginnt das Reiohsfin.a.nzministerium, Reiohsschatz
wechsel zu emittieren. Die gesamte Reiohsweohselemission stellte 
sioh Anfang August 1928 auf 217,2 Mill. RM., davon betrugen die am 
offenen Geldmarkt begebenen Reiohsweohsel 102,05 Mill. RM., die 
anderweitig begebenen Reiohsweohsel1l5,15 Mill. RM. Die Reiohsbank 
wurde nur in ganz geringem Umfange durch Rediskontierung und 
Lombardierung von am offenen Geldmarkt begebenen Reiohsweohseln 
in Anspruoh genommen. 

Seit Beginn der Reichswechselemission stellte sioh die Kredit· 
gewahrung der Reiohsbank gegen Reiohsweohsel folgenderma13en: 1 

Zeitpunkt 

30. April 1928 
30. JUDi 1928 
31. Juli 1928 
31. August 1928 

Dlskontkredtt Lombardkredft 

1000 
1000 
1750 
4500 

in 1000 RM. 

10 
5000 

1 

Weitere Ma13nahmen, die das Ziel verfolgen, die zeitliohe und ort· 
liohe Geldverteilung der Einnahmen offentlioher Stellen rationeller zu 
gestalten, haben im Teil IT unserer Arbeit bereits Erwahnung und Be
spreohung gefunden. Es sei erinnert an die Bestimmungen des Reichs
finanzministers, die eine beschleunigte Ablieferung an die Reiohshaupt
kasse vorschreiben, femer an die Vorsohriften der Reichskassenordnung 
iiber die Kassenbestandsverstarkungen. An dieser Stelle ware auch 
auf das Abkommen vom 2. September 1926 zwisohen dem Kommissar 
fUr die verpfandeten Einnahmen und der Reiohsregierung hinzuweisen, 
das auch eine Liquiditii.tsverbesserung der Reiohshauptkasse zum Ziel 
hatte. Naoh diesem Abkommen iiberweist der Kommissar fiir verpfan
dete EiDD8,hmen die ihm nioht zustehenden Betrii.ge aus den verpfan. 
deten Steuem und Zollen sofort zuriick, sobald eine Quote aufgelaufen 
ist. Duroh diese Ma,13nahme ist - wie Reinhold im Reichstage be
richtet ll - die Liquiditii.t der Reichskasse z. B. im September 1926 um 
217 Millionen verbessert worden. Die hier noch anzufiihrenden Ma13-
nahmen bei den: versohiedenen anderen offentlichen Stellen~ die dieselben 

1 S. Wirtscbs.£t und Sta.tistik 1928, S. 669. 
a 231. Sitzung des Reichstags yom 9. November 1926, Stenogr. Berichte d. 

Verhandl. d. Reichstages, III. Wa.hlp. 1924, S. 7972. 
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Ziele verfolgen, sind eingehend oben im Teil II behandelt worden und 
sollen deshalb an diaser Stelle nicht wiederholt werden; es geniigt, 
darauf zu verweisen. 

b) Beseitignng und Einschriinkung der Mingel bei der Anlagepolitik 
der 6f1entlichen Stellen. Die zweite Aufgabe der offentlichen Geld
verwaltung ist, die Bestii.nde, die sich bei der Durchfiihrung der 
ersten Aufgabe, der zeitlichen und ortlichen Geldverteilung, nicht ver
meiden lassen, zweckmaBig wieder zu verwenden. Bei Durchfiihrung 
diaser zweiten Aufgabe erscheint die offentliche Geldverwaltung als 
ein wasentllcher Faktor der Geld- und Kreditwirtschaft. Bei Bespre
chung der Wirkungen der heutigen deutschen Gestaltung der offent
lichen Geldverwaltung wurde der Versuch gemacht, die nachteiligen 
Folgen, die das heutige Geldverwaltungssystem auf das Wahrungs
und Kreditwesen hat, klarzulegen. Diese Mangel zu beseitigen oder 
jedenfalls einzuschrii.nken, war auch das Ziel der MaBnahmen, die seit 
der Stabilisierung verschiedentlich getroffen worden. Seitdem das 
Problem der offentlichen Geldverwaltung durch die Oberschu.Bfinanz
wirtschaft im Reich akut wurde, ist der Reichsbankprasident nicht 
miide geworden, darauf zu drangen, daB die offentliche Geldverwaltung 
nach einheitlichen Gesichtspunkten unter Fiihrung der Reichsbank 
durchge£iihrt wiirde1• Veranlassung zu diesen Schritten war die bereits 
dargelegte Erschwerung der Notenbankpolitik. 1m Friihjahr 1925 be
richtet der Reparationsagent 2, daB sich eine Stromung bemerkbar 
gemacht habe, die Verwendung der staatlichen und quasistaatlichen 
Gelder _einschlieBlich derjenigen der Post genauer zu regeIn und die 
Reichsbank besser auf dem laufenden zu halten, und zwar nicht nur 
iiber die Verwendung diaser Gelder, sondern auch iiber die Geschafte 
der verschiedenen Banken, denen derartige Gelder zur Verfiigung 
stehen. tiber die Neuregelung der Vorschriften fiir die Verwendung 
von offentlichen Geldern im Einvernehmen mit der Reichsbank wurde 
bereits eingehend in Teil II unserer Arbeit berichte~. Erstes Ziel dieser 
Neuregelung war, die offentlichen Stellen zunachst von der Gefahr
lichkeit der Politik, die darin bestand, die Kredite selbst zu verteilen, 
wieder auf die frillier iibliche Anlagepolitik abzulenken. So erlieB be
reits im Mii.rz 1925 die Reichspost Bestimmungen iiber die Verwendung 
von Einlagegeldern, die - wie der Reparationsagent sie kritisiert3 -

weniger geeignet waren, ein gleichmaBiges Verfahren fiir die Bewirt. 
schaftung der offentlichen Gelder herbeizufiihren, als einen Gewinn 
und auch die Sicherheit des Kapitals zu gewahrleisten. 

Zu gleicher Zeit kamen auch Seehandlung und Reichskredit-

1 S. Verwaltungsbericht der Reichsbank 1924, S.4. 
2 Rep~ationsbericht yom 30. Mai 1925, S. 54. 
a Reparationsbericht yom 30. November 1925, S.71. 
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gesellschaft iiberein, engere Fiihlung mit der Reichsbank zu 
halten. 

Am 8. September 1925 erging eine Bekanntmachung des Finanz
ministers1, die Bewirtschaftung der Gelder in Einklang mit der ge
planten Preissenkungsaktion der Reichsregierung zu bringen. Unter 
Mitwirkung der Reichsbank ist seinerzeit zwischen denjenigen Stellen, 
die ala Abgeber ijHentlicher Gelder in Betracht kamen, eine Abrede 
dahin getroHen worden, daB bei der Ausleihung an diejenigen Banken, 
die mit dar Weitergabe ijHentlicher Gelder betraut sind, der Zinssatz 
die Rijhe von damala 71/ S % {fUr langfristige Postgelder 8%) nicht 
iibersteigen darls. Die die ijffentlichen Gelder bewirtschaftenden 
Banken haben mch verpflichtet, die ZinsermaBigung ihrem Kunden
kreis in vollem Umfange zugute kommen zu lassen und dariiber hinaus 
ihre Zinsmarge auf das geringstmijgliche MaB zu beschranken. 

Von weiteren Vereinbarungen zwischen Reichsbank und ijHentlichen 
Stellen wird im Bericht des Reparationsagenten yom 30. November 
19263 gemeldet. Es findet eine Vereinbarung zwischen Reichsbank 
und Post Erwii.hnung, wonach gemii..B einem zugrunde gelegten Plane 
bestimmte Postgelder, die ohne Bedenken langfristig angelegt werden 
kijnnen, in Reichsbahn-, Staats- und anderen langfristigen Schuld
verschreibungen angelegt werden. 

Aus demselben Bericht erfahrt man, daB es der Reichsbank gegliickt 
ist, auch die AnlagepIane gewisser ijHentlicher Versicherungsanstalten 
mit ihrer Politik in Einklang zu bringen. In jenem Bericht wird jedoch 
noch dariiber geklagt, daB der EinfluB auf die Anlagepolitik der Reichs
bahn noch sehr gering sei. 1m Jahre 1927/28 sind auch diese Verhand
lungen mit der Reichsbahn bzw. der D.V.K.B. erfolgreicher fort
gefiihrt worden. Es wird bei der Behandlung der Deutschen Golddiskont
bank noch naher darauf eingegangen werden. tTher die Fortschritte 
der EinfluBnahme der Reichsbank auf die Anlagepolitik der einzelnen 
ijffentlichen Stellen wird schlieBlich anIaBlich der Erwiderung der 
Reichsregierung yom 5. November 1927 auf das Memorandum des 
Generalagenten yom 20.0ktober 1927' berichtet, daB in "Verhand
lungen zwischen der Reichsbank und den in Betracht kommenden StelleD. 
eine Einigung iiber eine gemeinsame Fiihrung der Geldwirtschaft zu· 
stande gekommen ist, die wesentliche Gebiete der Anlage ijHentlicher 

1 Reparationsbericht vom 30. November 1925, S. 72. 
2 Dariiber bestanden aIlerdings Meinungsverschiedenheiten, ob eine Verbilligung 

des Kredits das geeignete Mittel zur Erreichung einer Preissenkungsaktion war. 
'TatBachlich hat das Mittel nur sehr geringe Erfolge gehabt. S. hiertiber Mombert, 
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis (Die Handelshochschule Bd. 2, Kap. I, 
S. 25. Berlin 1927). 

8 Reparationsbericht vom 30. November 1926, S. 69. 
4 (Reimar Hobbing) S. 49. 

Hoffmann, Offentliche Gelder. 7 
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Gelder umfaBt. Soweit dies noch nioht der Fall ist, werden die Be· 
miihungen fortgesetzt". Ferner wird beriohtet, "daB die Reiohsregierung 
wie bisher in mogliohst kurzen Zwisohenraumen mit der Reiohsbank: 
zusammentritt, um die Geld- und Kreditpolitik in Einklang mit der 
Gesa.mtpolitik naoh innen und au.Ben zu halten". In den oben dar
gestellten MaBnahmen zeigt sioh die Reiohsbank: vorwiegend ala Kon
trolleur und tonangebender FUhrer fUr die Geldverwa.ltung der einzelnen 
OHentHohen Stellen. 

Vereinzelt wurde auoh schon auf eine direkte Bewirtsohaftung der 
Gelder durch die Reichsbank: hingewiesen. Abgesehen davon, daB die 
offentHohen Stellen bei der Reichsbank: Girobestii.nde ala notwendige 
Folge ihres Anschlusses an den Reichsba.nkiiberweisungsverkehr halten, 
haben die offentlichen Stellen bei der Reichsbank: zeitweise Wechsel 
aus ihrem Portefeuille gekauft1• Diese MaBnahmen, diese Rediskon
tierungen wurden im Verlaufe des ersten Halbjahres 1926 eingestelltll, 
weil mit dem Zusammenschrumpfen des InIa.ndwechselportefeuilles 
der Reichsbank infolge der Entwicklung der Zinssatze am Geldmarkt 
der Teil der Notendeckung, der naoh § 28b des Bankgesetzes in Wechsel 
und Schecks zu bestehen hat, sich an einigen Terminen bereits der ge
setzlichen Grenze n8.herte. 

Ferner wurden offentliche Gelder durch die Reichsbank: dem Privat
diskontmarkt zugefiihrt3 • SchlieBlich ist zu erwii.hnen, daB die Reichs
bank: in Kommission fUr offentliche Stellen Kaufe in la.ndwirtschaft
lichen Pfandbriefen vornahm. Na.ch dem Bericht der Reichsbank 
fUr 1926 betrugen solohe Kaufe in diesem Jahre 113,8 Mill. RM. '. 
Hierin ist eine MaBnahme zu sehen, die zur Wiederbelebung des Pfand
briefmarktes beitrug. 

SchlieBlich waren an dieser Stelle noch die Golddiskontbanktrans
aktionen, die auf eine Anlage offentlicher Gelder hinzielen, zu nennen, 
die jedoch wegen ihrer Bedeutung in dem nii.chstfolgenden Abschnitt 
gesondert behandelt werden sollen. 

c) Die Bewirtschaftung ijffentlicher Gelder durch die Deutsche 
Golddiskontbank. 'Oberblickt man noch einmal die bisher dargestellten 
MaBnahmen, die einer Verbesserung der offentlichen Geldverwaltung 
dienen sollten, so findet man, daB eine gewisse Tendenz vorhanden ist, 
aus dem ungeregelten Zustand der Geldverwaltung der Stabilisierungs-

1 Reparationsbericht vom 30. November 1925, S. 73; Verwaltungsbericht der 
Reichsbank 1925, S.7. 

2 S. Verwaltungsbericht der Reichsbank 1926, S. 8; s. auch Bericht des Kom
missars bei der Reichsbank vom 1. September 1925 bis 31. Mai 1926, S. 79. 

8 Verwaltungsbericht der Reichsbank 1925, S.7, und Die Reichsbank im 
Jal!re 1927 in Berliner B6rsen-Zeitung Nr. 126 vom 14. Mii.rz 1928. 

, Verwaltungsbericht der Reichsbank 1926, S. 8; s. ferner Dr. Hans E. Prie
ster: Der Pfandbriefumlauf in Magazin der Wirtschaft 1927, S.1276. 
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zeit zu einem stra.:ffer organisierten System zu gelangen. Das System 
der Separierung der Fonds besteht auch noch heute. Aber von dem 
Staatskassensystem in der Geldverwa.ltung ging man zu einer, wenn 
auch dezentraJisierten bankmaBigen Verwaltung unter Aufsicht und 
Leitung einer ZEmtralstelle iiber. Eine gewisse Vereinheitlichung ist 
erreicht. Die einze1nen Ressorts arbei~n zwar mit verschiedenen 
Ba.nken, aber ihre Anla.gepo1itik - von Kreditpolitik kann man nicht 
mehr sprechen - ist im aJlgemeinen an Vereinbarungen mit einem 
ZentraJinstitut, der Reichsba.nk, gebunden. 

Ungleich wichtiger ist aber die neuere Entwicklung. Man ging 
einen Schritt weiter. Man nii.herte sich, ist jedoch noch weit davon ent
fernt, einem System der zentraJisierten ba.nkmaBigen Verwaltung, als 
die Deutsche Golddiskontba.nk die Anla.gewirtschaft eines Teils der 
ijHentlichen Gelder iibernahm. 

1m Mirz 1927 enthielten die Wirtschaftszeitungenl eine Mitteilung, 
daB Gelder der Reichsbahn, der Reichspost und andere OHentliche Gel
der zur Anlagewirtschaft von nun ab der Golddiskontbank zugewiesen. 
werden sollen. So Hossen erhebliche Teile des AnleiheerlOses der An
fang 1927 emittierten 5proz. 5OO-Millionen-Anleihe des Deutschen 
Reiches von 1927 zur Deut8chen Golddiskontba.nks. 

AuBerdem hat die Deutsche Verkehrskreditbank damals insgesamt 
207 Millionen bei der Deutschen Golddiskontba.nk angelegt. Davon 
50 Millionen in Solawechseln, die im Marz 1927 prolongiert und am 
14. Juni 1927 fii.llig wurden8 • Nach Fii.lligkeit ist der Gegenwert der 
D.V.K.B. gutgeschrieben worden4• 1m November 1927 ist die Summe 
der bei dem Institut anzulegenden Gelder der D.V.K.B. wesentlich 
erhOht worden &. Ferner hat auch die Bank fUr deutsche Industrie
obligationen einen Teil ihrer Gelder bei der Golddiskontba.nk voriiber
gehend angelegt6. Diesa Tatsa.chen lassen erkennen, daB in relativ 
geringem AusmaB eine zentralisierte ba.nkmaBige Verwaltung der 
ijHentlichen Gelder schon erreicht ist. Jedoch wird diese Regelung des 
Problems der Bewirtschaftung der ijHentlichen Gelder durch die Deut. 
sche Golddiskontbank nur als eine teilweise und vor1ii.ufige angesehen 7_ 

Um die Bedeutung dieser Neuregelung wiirdigen zu kijnnen, ist es 
notwendig, in Kiirze auf den Aufbau des Geschii.ftsbetriebes sowie auf 
die Geschii.£te der Deutschen Golddiskontbank einzugehen. 

1 Berliner Tagebla.tt Nr. 151 yom 30. Marz 1927; Berliner Tagebla.tt Nr. 133 
yom 19. Marz 1927; Frankfurter Zeitung Nr. 204 yom 18. Marz 1927. 

S Frankfurter Zeitung Nr. 396 yom 30. Mai 1927; K01nische Zeitung Nr. 270 
yom 11. April 1927. 

8 Die Bank 1927, S.301. 'Die Bank 1927, S.498. S Die Bank 1928, S. 35. 
8 Berliner Tagebla.tt Nr.363 yom 8. August 1927. 
7 Berliner Borsen-Zeitung Nr. 126 yom 14. Mli.rz 1928; Reparationsbericht 

yom 10. JUni 1927, S. 86. 

7* 
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Die Deutsche Golddiskontbank wurde gemaB Gesetz iiber die Deut
sche Golddiskontbank vom 19. Marz 1924 1 unter Fiihrung der Reichs
bank am 7. April 19242 mit privatem Kapital errichtet. Das Grund
kapital des Unternehmens betragt 10 Mill. £. 5 Mill. £ wurden von 
der Reichsbank iibernommen, 5 Mill. £ von einem Bankenkonsortium, 
das 25 % des von ihnen iibernommenen KapitalB gleich einzahlte. 
Im Januar 1925 3 hat die Reichsbank im Wege des Umtausches gegen 
Reichsbankanteile auch die letzten 5 Mill. £ Aktien in ihren Besitz 
gebracht, so daB man berechtigt ist - wie es allgemein geschieht -, 
wenigstens wirtschaftlich gesehen, die Deutsche Golddiskontbank alB 
eine Abteilung der Reichsbank zu betrachten4• Formell ist sie eine 
juristische Person des Privatrechts. Ihre Organe sind der Vorstand, 
der Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Vorsitzender des Auf
sichtsrats ist der jeweilige Priisident der Reichsbank. Ihre Geschafte 
werden von der Reichsbank gefiihrt. Gegenstand des Unternehmens 
ist der Betrieb von Bankiergeschaften. § 6 des Gesetzes iiber die Deut
sche Golddiskontbank verbietet jedoch der Bank jegliche unmittelbare 
Gewahrung von Krediten irgendwelcher Art an die Finanzverwaltungen 
des Reiches, der Lander und Gemeinden sowie die Bfirgschaftsiibernahme 
ffir diese Stellen. 

Ihre erste Geschaftstatigkeit bestand darin, der deutschen Wirt
schaft in der devisenarmen Zeit 1924 Auslandskredite zu verschaffen. 
Seit Ende Oktober 1924 liquidierte die Golddiskontbank ihre Kredite 
von 14 Mill. £ auf 3,2 Mill. £. Die Vermittlungstatigkeit der Gold
diskontbank wurde ziemlich iiberfliissig, alB der groBe KreditzufluB aus 
dem Ausland einsetzte und deutsche Privatbanken und Industrie sich 
selbst Auslandskredite besorgen konnten. 

Trotzdem stellte die Deutsche Golddiskontbank ihre Geschafts
tatigkeit nicht ein. Seit Januar 1926 widmete sie sich ganz neuen Auf
gaben. Zunlichst sah sie diese darin, die Kreditversorgung der Land
wirtschaft zu unterstiitzen. Sie iibernahm drei- bis fiinfjahrige, 7proz. 
Hypothekenschuldverschreibungen der Deutschen Rentenbank-Kredit
anstalt, eine Transaktion, die der Landwirtschaft die Moglichkeit gab, 
ihre kurzfristige Schuld in eine halbstarre zu konvertieren, und sie so 
instand setzte, den Zeitpnnkt abzuwarten, zu dem es ihr wieder moglich 
werden wiirde, vorteilhafte langfristige Schulden aufzunehmen. 

Urn die Mittel ffir diese Kreditaktion zu erhohen, emittierte die Gold
diskontbank am 3. Dezember 19265 100 Mill. RM. Solawechsel. Es 

1 Reichsgesetzblatt 1924 II, S.71. 
2 Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger Nr.87 vom 

II. April 1924. 
3 Verwaltungsbericht der Reichsbank 1924, S.6. 
4 Reparationsbericht vom 10. Juni 1927, S. 85; ebenso Die Bank usw. 
S Berliner Borsen-Zeitung Nr. 565 vom 4. Dezember 1926. 
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widerspricht im allgemeinen allerdings den Finanzierungsgrundsatzen, 
kurzfristige Passiven ffir langfristige Aktiven zu verwenden. Es be
stand jedoch die Moglichkeit, bei Falligkeit der Wechsel sich die notigen 
Mittel durch Verkauf von Effekten im Auslande zu verschaffen. Durch 
diese Transaktion erreichte man gleich zwei Ziele: 

1. die damalige Uberfiille des Geldmarktes zu mildern; 
2. Mittel ffir landwirtschaftlichen Kredit bereitzustellen. 
1927 endlich sieht man die Golddiskontbank ihre Tatigkeit als 

Verwaltungsstelle offentlicher Gelder aufnehmen. Ganz erhebliche Be
trage offentlicher Gelder flieBen als verzinsliche Depositen der Gold
diskontbank zu. Wie werden diese Passiven aktivierl ~ Die Golddiskont
bank legt die Gelder hauptsachlich an: 1 

1. in Privatdiskonten; 
2. in Wertpapieren. 
Letztere sind die obengenannten Hypothekenschuldscheine der 

Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt. 
Die offentlichen Gelder, die der Golddiskontbank zugefiihrt worden 

sind, muBten dem offenen Geldmarkt entzogen werden. Eine Ver
knappung des Geldmarktes war die Wirkung. Die Umdispositionen 
auf dem Geldmarkt sind damals allerdings in so schonender Weise und 
in einem AusmaB vorgenommen worden, daB starke Storungen auf dem 
Geldmarkt vermieden wurden 2• Jedenfalls bedeutete aber der Abzug 
der offentlichen Gelder vom offenen Markt eine Verringerung des An
gebots. Sollte die Nachfrage in der iiblichen Hohe nicht leiden, so war 
man gezwungen, sich die Gelder bei der Reichsbank bzw. bei der Gold
diskontbank zu verschaffen. Die Banken muBten Wechselmaterial an 
die Reichsbank bzw. Golddiskontbank geben. Die Reichsbank war iIi 
der Lage, ihre Herrschaft auf dem Geldmarkt zu verstarken. Denn 
iibernimmt die Reichsbank die Wechsel und Devisen der Wirtschaft, 
so erhaIt sie damit eine Manovriermasse zur Regulierung des Geld
marktes. 

Die Reichsbank darf Wechsel nur ZUlli Reichsbanksatz kaufen. 
Sie kann keine Privatdiskonten erwerben. GemaB § 24 darf sie keine 
Wechsel akzeptieren. Sie darf ffir eigene Rechnung keine Effekten 
kaufen mit Ausnahme des § 21 Ziff. 4. Die Reichsbank darf keine ver
zinslichen Depositen annehmen usw. 

Diese Geschafte kann die Reichsbank nun durch ihr Tochterinstitut 
durchfiihren. Durch diese indirekte Erweiterung ihres Geschaftskt'eises 
hat die Reichsbank einen bedeutend starkeren EinfluB auf die Kredit
verteilung, auf die Nutzbarmachung verfiigbaren Kapitals erlangt. 

1 Reparationsbericht vom 7. Juni 1928, S.160. 
2 Berliner Tageblatt Nr. 185 vom 20. April 1927; Berliner Tageblatt Nr. 191 

vom 23. April 1927. 
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Es besteht aber in dieser indirekten Geschaftskreiserweiterung der 
Reichsbank eine Gefahr, auf die Dr. Felix Pinner1 mit starker Be
tonung hingewiesen hat. Die Gefahr liegt darin, daB die Notenpolitik 
der Reichsbank durch die Anlagepolitik der Golddiskontbank zu wem 
Nachteil beeinfluBt werden kann. Die wesentlichste Aufgabe der Noten
bank ist, die Volkswirtschaft mit Zahlungsmittelu zu versorgen. Diese 
Aufgabe muB so erfiillt werden, daB die Wiihrung stabil bleibt. Das ist 
nur moglich, wenn die Reichsbank in der Lage ist, den Bediirfnissen 
des Zahlungsverkehrs entsprechend, die Zahlungsmittelmenge zu regu. 
lieren. Wird nun die Reichsbank auBerdem gezwungen, urn die Liqui
ditat der Golddiskontbank zu gewiihrleisten, in gewissen Fallen fiir sie 
einzuspringen, so kann jene, we vornehmste Aufgabe darunter leiden. 
Solch ein Fall kann z. B. dann vorliegen, wenn der Golddiskontbank 
die Mittel fehlen, wen Verpflichtungen nachzukommen. Ihre kurz
fristigen Depositen werden gekiindigt. Die Aktiven lassen sich nicht 
realisieren. Die Golddiskontbank wird dann gezwungen, sich die Mittel 
bei der Reichsbank zu verschaffen, und die Reichsbank wird sie der 
Golddiskontbank zur Verfiigung stellen miissen. 

Die Folgen konnen sein: 
1. Kiirzung der Kreditmenge, die der Privatwirtschaft zukommt, 

oder 
2. ohne eine solche Kiirzung Inflationsgefahr. 
Man sieht, das Zentraluoteninstitut kann in Lagen kommen, in 

denen es seine Notenpolitik nicht mehr allein von wahrungspolitischen 
Riicksichten zu leiten vermag. 

Diese Bedenken, die im Hinblick auf eine Wahrungsgefahrdung 
geltend gemacht wurden, sind jedoch nicht die einzigen. Bedenken 
staatsrechtlicher Natur treten hinzu. DamaIs, aIs die neue Geschafts
gebarung der Deutschen Golddiskontbank bekannt wurde, hat man sich 
gefragt2, ob es die offentlichen Gewalten in Deutschland zulassen 
sollen, daB in Deutschland neben der in dem Dawesabkommen zugestan
.denen volligen Autonomie der Wahrungsbank ein "Stuck Wirtschafts· 
diktatur" aufgerichtet wird, das jeder Verantwortung vor dem Parla· 
ment entzogen ist. 

So kraB, wie hier gezeichnet, liegen die Dinge doch wohl nicht. Die 
Wirtschaftsdiktatur ist doch erst moglich, wenn offentliche Stellen we 
Gelder zur Golddiskontbank geben, was immerhin von Abmachungen 
abhangig ist. Es wurde ferner von Zusammenkiinften zwischen Reichs· 

1 Ein personlicher Erfolg, aber eine Stilvermischung. Berliner Tageblatt 
Nr. 133 vom 19. Marz 1927. 

2 Das Recht der Golddiskontbank: Berliner Tageblatt Nr. 161 vom 5. April 
1927. Noch einmal das Recht der Golddiskontbank: Berliner Tageblatt Nr. 187 
vom 21. April 1927. 
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ba.nk und Reichsregierung berichtet, um die Geld- und Kreditpolitik 
in Ejn'kJa.ng mit der Gesamtpolitik nach innen und auBen zu halten. 
Wenigstens wirtschaftlich gesehen, scheinen die oben gea.uJ3erten Be
denken verhiUtnismii.Big ungefii.hrlich. 

Jede Zentralisierung einer Offentlichen Geldverwaltung muB not .. 
wendigerweise die Art der Verteilung der oHentlichen Gelder beein
flussen. Wii.hrend bei dezentralisierter bankmii.Biger Verwaltung Gelder 
oHentlicher Stellen zu vielen Banken stromen und von da im Rahmen 
der Kreditpolltik jener Ba.nken weitergegeben wurden, werden sie nun 
bei Zentralisierung nach einheitlichen Gesichtspunkten von einem In
stitut weiter~tet. Diese notwendige Vera.nderung im Kreditstrom 
ist auch der HauptangrlHspunkt jeder Kritik an der zentralisierten 
bankmii..Bigen Verwaltung geworden. In der SchluBzusammenfassung 
solI auf die einzelnen Kritiken eingegangen werden. Hier, bei der Be
sprechung der Bewirtschaftung der oHentlichen Gelder durch die Gold
diskontbank, interessiert, wie durch diese Neuerung der Kreditstrom 
in andere Bahnen gelenkt wird. Vor !'ler Neuerung kamen die Gelder 
~u vielen verschiedenen Kreditinstituten: an die Seehandlung, Reichs
kreditgesellschaft, PreuJ3enkasse, an die vielen Privatbanken, mit denen 
die D.V.K.B. arbeitete, usw. Erhebliche Summen fanden an der 
Borse Verwendungl. Mit der Umlenkung des Stromes der offentlichen 
Gelder liber die Golddiskontba.nk wurde dies anders. Die Weiterleitung 
geschah nun nach aJlgemeinwirtschaftlichen GesichtBpunkten. Es han
delte sich hauptsii.chlich um Anlage in Wechseln und Effekten. Der 
Privatdiskontmarkt wurde belebt, ebenso das Bankakzept sowie das 
Re:m:boursgeschaftll• Der landwirtschaftlichen Kreditnot wurde dadurch 
gehoHen, daB man vermittels der Rentenbank-Kreditanstalt-Aktion die 
Umschuldung erleichterte. 

All diege MaBnahmen sind rein planwirtschaftlicher Natur. Die 
Golddiskontba.nk erfiillt Aufgaben, die den oHentlichen Banken ob
liegen, n.li.m1ich da einzugreifen, wo das private Bankwesen versagt3. 

So interessant und neuartig diese Nutzbarmachung oHentlicher 
Gelder durch die Golddiskontbank auch ist, so wenig scheint dadurch 
eine endgiiltige LOsung des Problems der Nutzbarmachung Offentlicher 
Gelder erreicht zu sein. So heiSt es auch schon im Geschii.ftsbericht der 
Reichsba.nk fiir 1927', daB damit zu rechnen sei, daB die Mitwirkung 
der Golddiskontbank bei der Bewirtschaftung oHentlicher Gelder in 
absehbarer Zeit aufhOren wird. 

1 Siebe Prion: Deutsche Bergwerks-Zeitung Nr.127 vom 3. Juni 1925. 
II S. Dr. Ludwig Samuel: Die Beziehungen der Deutschen Golddiskontbank 

zur Reichsba.nk, Ba.nkwissenscha 1927/28, S. 153. 
a S. auch von der Nahmer: Wesen, Bedeutung und Organisation unseres 

offentIichen Kreditwesens, Preu8isches Verwaltungsblatt 46. Jahrg., S.216. 
, Berliner BOrsen-Zeitung Nr. 126 vom 14. M1trz 1928. 
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2. Zusammenfassung und VorsohHi.ge. 
Die Bestande Offentlioher Stellen so gering wie moglioh zu halten 

und die Nutzbarmaohung vorhandener Bestande volkswirtschaftlich 
zweokmii.J3ig zu gestalten, das sind die Leitsatze fiir jede Reform der 
Bewirtschaftung offentlicher Gelder. Sind diese Ziele erreicht, so ist 
das Problem "offentliche Gelder" gelOst. 

Die Bestandsbildung bei offentliohen Stellen ist notwendig mit der 
Durohfiihrung der ersten Aufgabe, der offentlichen Geldverwaltung der 
zeitliohen und ortliohen Verteilung der Einnahmen, verbunden. Es 
heiSt, Wege finden, die Bestandsbildung einzusohranken, ohne daB die 
Zahlungsbereitsohaft offentlicher Kassen darunter leidet. Hier kann es 
sich jedoch nur um die in Deutschland zur Zeit mijglichen Reformen 
handeln. Zunii.chst ist die vollkommene "Obernahme des ijffentlichen 
Kassenverkehrs duroh eine Bank auszuschalten. GewiB wiirde dieser 
Weg erhebliohe Vorteile bringen, jedoch wiirden die Nachteile des Ab
baues des nun emmal vorhandenen ijffentliohen Kassenapparates die 
Vorteile bei weitem iiberwiegen. 

Deshalb kann es nur darum gehen, die heutige ijffentliche Geld
verwaltungsorganisation zu verbessern. 

Hierbei ist zu beaohten: 
1. Die Gesamtfinanzwirtschaft der einzelnen Verwaltungsorganisa

tionen hat sich £rei von "OberschuBwirtschaft zu halten. 
2. Eine "gesunde Pumpwirtschaft", also der Weg, Kassendefizite 

in beschrii.nktem MaBe durch zeitweilige voriibergehende Kreditauf
nahme zu beseitigen, ist ohne weiteres gangbar und ungefahrlich. Er 
fiihrt immerhin zur Einschrankung der Betriebs- und Sicherheits
bestande. 

3. Zusammenlegung einzelner Kassen und Zentralisierung ganzer 
Kassensysteme (Zentralisierung der Fonds) erscheint dringend not
wendig. Die dadurch zu erreichenden Vorteile sind zur Geniige hervor
gehoben wordenl • 

Die wesentlichsten sind - kurz zusammengefaBt - folgende: 
1. Ersparung VOn Betriebs- und Sioherheitsfonds; 
2. besserer Ausgleich VOn Defizit und "Obersohiissen verschiedener 

Kassen, die Moglichkeit, Bankkredite zu entbehren, dadurch Kosten
ersparnis; 

3. Entlastung des Geldmarktes; 
4. Verringerung der Geldverwaltungsarbeit durch Zusammenlegung 

von Kassen; 
5. die £rei werdenden Betriebsfonds stehen der langfristigen Anlage 

zur Verfugung. 

1 S. hierzu S. I3ff. 
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Die Zusammenlegung von Kassen und Zentralisierung ganzer Kassen. 
systeme darf allerdings nur so weit getrieben werden, daB Uniibersicht. 
lichkeit, die Notwendigkeit von Kontrollen, sonstige Erschwerungen 
im Verwaltungsverkehr die Vorteile nicht aufheben. Es erscheint 
als selbstverstandlich, daB man eine Postkasse nicht mit einer Finanz
kasse zusammenlegen wird. Dagegen wird es immerhin zweckmal3ig 
sein, Post., Eisenbahn· und Finanzkassensysteme in ihren Spitzen zu
sammenzulegen, wie es bereits vor dem Kriege der Fall war. Leider 
steht einer solchen Reform die Dawesgesetzgebung im Wege, derzufolge 
ja gerade die Kassensysteme voneinander gelOst worden sind. 

Die Ansichten iiber eine vorteilhafteDurchfiihrung der zweiten 
Aufgabe, namlich der Anlage der bei der Geldverwaltung notwendiger
weise entstehenden Bestande, gehen scharf auseinander. Das ist auch 
verstandlich, denn je nachdem der kritische Beobachter dies oder jenes 
Ziel im Auge hat, wird sein Urteil iiber die ZweckmaBigkeit der Anlage 
verschieden ausfallen. Es sei nun zum SchluB versucht, das FUr und 
Wider ffir den einen oder anderen Weg zusammenzustellen und dazu 
Stellung .zu .. nehmen. 

Die einen verlangen dezentralisierte bankmaBige Verwaltung, die 
anderen Zentralisierung bei einer Bank. Die Gegner der Zentralisation1 

halten diese ffir gefahrlich, weil 
1. die regionale Geldverteilung leide2• 3; 

2. die Verteilung unter den Produktionsgruppen Ieide', insbesondere 
Borse 5• 6, Landwirtschaft und Mittelstand7 benachteiligt wiirden; 

1 Der deutsche Sparkassen- und Giroverband wendet sich gegen die Zentrali
sierung der offentlichen Gelder; B. Berliner Tageblatt Nr.442 vom 18. September 
1928. 

"Die SachsiBche Staatsbank gegen die Geldkonzentration in Berlin" in Berliner 
Borsen-Courier Nr. 448 vom 24. September 1927; ferner Verband offentlich recht
licher Kreditanstaiten, Hauptversammlung am 23. und 24. Ju,ni 1927 in Bad Harz
burg (Deutsche Zeitung Nr. 147a vom 26. Juni 1927); ferner Ministerprasident 
Dr. Heldt im BayeriBohen Landtag am 2. Juni 1927 vgl. Miinchener Neueste 
Nachrichten Nr.150 vom 3. Juni 1927. 

2 Vgl. Erk1ii.rung des bayeriBchen FinanzminiBtars Dr. Schmelzle im HauB
haltaussohufl des BayeriBohen Landtags (Berliner Borsen-Zeitung Nr.543 vom 
20. November 1927). 

3 VgI. Eingabe des WiirttembergiBchen Industrie- und Handelstages an 
den WtirttembergiBchen WirtschaftsminiBter (Tagliohe Rundschau Nr.20 vom 
13. Januar 1927); vgl. Ansioht der Deutschen Girozentrale (Berliner Tageblatt 
Nr. 87 vom 21. Februar 1928). 

4 Siehe Georg Wilhelm Sohiele: 6ffentliche Gelder, S. 10. Leipzig 1926. 
5 SohwabiBcher Merkur Nr.580 VO:ql. 11. Dezember 1926. 
6 Bernhard, Georg: Die Anlage der offentliohen Gelder. In Magazin .der 

Wirtsohaft 1925, S: 169. 
1 Dr. Kleiner: Das Problem der Kreditverteilung in Sparkasse 1925, S.215. 
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3. daB Risiko der Anlage unverteilt bleibe, Fehldispositionen der 
einen Bank dann aJle Fonds trifen 1, 2 • 

Diesen Nachteilen steht eine groBe Anzah! von Vorteilen gegeniiber, 
wenn die offentliohe Geldverwaltung sioh eines Bankinstitutes zur 
Durohfiihrung der Anlage ihrer Best&.nde bedient. Diese Vorteile wer
den allerdings nur dann vorhanden sein, wenn jenes Institut, das die 
Geldverwaltung iibernimmt, folgende Voraussetzungen erfiillt, es muB 
seins,4- :' 

1. Ein Institut, daB allgemeinwirtsohaftliohe Interessen den privat
wirtsohaftliohen voranstellt. (Es muB sioh also um ein Institut handeln, 
das die ihm zuflieBenden Gelder gemiiJ3 einer Unterstiitzung der Wah
rungs- und volkswirtsohaftlioh zweokmaBigen Kreditverteilungspolitik 
verwendet) ; 

2. ein Institut, das gut fundiert ist; 
3. ein Institut, bei dem der Gesohiftsverkehr ohne Begiinstigung 

durohgefUhrt wird. 
4. ein Institut, dessen Betriebsaufbau eine wirksame und schnelle 

Durchfiihrung der zu iibertragenden Aufgaben gewahrleistet. 
Geniigt das Institut diesen Anspriichen, so wird die zentralisierte 

bankmaBige Verwaltung folgende Vorteile gegeniiber der dezentrali
sierten bankmaBigen Verwaltung aufzuweisen haben, die in folgendem 
kurz zusammengefaBt werden: 

1. Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Es eriibrigt sich, die offent
lichen Gelder iiber viele Banken !aufen zu lassen, wie es heute vieHach 
vorkommt. Ungleich wichtiger: 

2. Die Wihrungspolitik wird erleiohtert. 
3. Die Kreditverteilung kann so gestaltet werden, daB Kredite da

hin flieBen, wo sie volkswirtsohaftlich und betriebswirtschaftlioh not
wendig sind. 

Die Nachteile ,der Zentralisierung, wie sie oben gezeiohnet wurden, 
lie8en sioh beseitigen: 

1. Es wurde behauptet, daB die regionale Geldverteilung leide. 
Demgegeniiber steht die Ansicht des Reiohsbankprasidenten Sohaohto, 
daB der RiiokfluB der Gelder duroh eine Zentralisation duroh die Reiohs
bank in der volkswirtsohaftlioh einzig zweckmaBigen Weise gesiohert 

1 Deutsche Tageszeitung Nr. 542 vom 20. November 1926. 
2 Schiele, a. a. O. S. 12. 
8 S. auch Adolph Wagner: Finanzwissenschaft, TeilI, S.262. Leipzig und 

Heidelberg 1883. 
4 S. auch W. Randolph Burgess: Die Reservebanken und der Geldmarkt 

in den Vereinigten Staaten, S. 96: Berlin 1928. 
6 Schachts Rede am 27. Februar 1926 in Hamburg; s. Deutsche Bergwerks

Zeitung Nr.274 vom 23. November 1926. 
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sei. 1m Reichsbankverwaltungsbericht 19271 heillt es, daB "nur ein 
zentraler Geldmarkt in der Lage ist, seine verfiigbaren Mittel nach allen 
Teilen des Reiches zu disponieren. Diese Moglichkeit hat die Reichs
bank noch durch die Einfiihrung des telegraphischen Giroverkehrs be
sonders gefOrdert. Auf diese Weise werden alle entbehrlichen Betrage 
innerhalb der gesamten deutschen Wirtschaft weitgehend erfaBt, die 
gesamte offentliche Geldhandhabung wird rationeller gestaltet lmd iiber
maBige Reservebildung und Zersplitterung verhindert. Das bedeutet 
nicht die Entziehung von Geldern aus lokalen Regionen, sondern gerade 
umgekehrt die Moglichkeit, sonst brachliegende Gelder der Wirtschaft 
und Verwaltung jederzeit iiberall dahin zu legen, wo sie gebraucht 
werden, urn so auch die lokalen Markte teilnehmen zu lassen an den Vor
teilen des Hauptmarktes". 

Solchen Ausfiihrungen schlieBt sich auch ein Vertreter des deutschen 
Bankiergewerbes in seinen Darlegungen bei den Verhandlungen des 
6. Allgemeinen Deutschen Bankiertages zu Berlin 2 an, wenn Bankier 
·Pfeiffer, Kassel, sagt: "Es scheint mir, daB wir nichts Besseres for
dern und der Regierung gegeniiber vertreten konnen, als daB sie daran 
festhalt, daB die Reichs- und Staatsgelder so scharf wie irgend moglich 
zusammengefaBt werden ... " Auch er versucht" die Behauptung zu 
widerlegen, die offentlichen Gelder kamen bei Zentralisation nur dem 
Privatdiskontmarkt Berlins zugute, wenn er ausfiihrt: "Wir Provinz
banken sind alle mit Berlin so intensiv verbunden, daB die Vorteile, 
die wir hier bei der Diskontierung von Wechseln herausschlagen konnen, 
auf dem Umweg iiber uns der gesamten Wirtschaft in Deutschland 
zugute kommen, in ahnlicher Weise, wie eine Erhohung der Diskontie
rungsmoglichkeit der Reichsbank durch offentliche Gelder auf dem Um
wege iiber ihre mehr als 400 Filialen auf die gauze deutsche Wirtschaft 
giinstig zuriickwirkt3." 

2. Dem zweiten Einwande, daB gewisse Wirtschaftskreise durch die 
Zentralisation der offentlichen Gelder benachteiligt wiirden, ist schon 
"Weit schwieriger zu begegnen. Bier wird es darauf ankommen, welchem 
Institut die verantwortliche Aufgabe der Kreditverteilung zuerteilt 
werden soll. 

Von der Kreditpolitik dieses Institutes wird es abhangig sein~ ob 
Nachteile fiir gewisse Wirtschaftskreise, die ein planwirtschaftliches 
Verfiigen bringen kann, doch im Interesse der Gesamtwirtschaft liegen 
werden. 

1 S. 6; femer Verwaltungsbericht der Reichsbank 1926, S. 9; auch Frankfurter 
Zeitung Nr.226 vom 26. Marz 1927. 

2 Verhandlungen des 6. Allgemeinen Deutschen Bankiertages, a. a. O. S.53. 
3 Dieselbe Ansicht wird auch auf dem 7. Allgmeinen Deutschen Bankiertag 

vom Bankier Dr. Eberstadt vertreten. 
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Es muB an dieser Stelle auf einen Vorschlag des Prasidenten .der 
PreuBischen Staatsbank, Dr. F. Schroeder, eingegangen werden1• 

Seiner Ansicht nach ist fiir eine ZentraIisierung der offentlichen Gelder 
die Seehandlung das gegebene Institut, bei dem die notwendigen Vor
aussetzungen, die an ein solches Institut zu stellen sind, gegeben sind. 

Abgesehen davon, daB durch die Verteilung der offentlichen Gelder 
durch die Seehandlung zunachst auch die Vorteile der Zentralisierung 
erreicht werden, erscheint die Seehandlung fUr diese Kreditverteilung 
besonders geeignet; denn die Wahrung der allgemeinen Interessen' hat 
hier der Erzielung eines moglichst groBen Gewinnes vorzugehenl!. DaB 
die Seehandlung eine derartige Geschaftspolitik betreibt, dafiir biirgen 
folgende Tatsachen: 

1. Die Seehandlung steht in standiger Fiihlung mit der Zentral
leitung der Reichsbank. Der Reichsbankprasident hat einen Sitz im 
AusschuB der Seehandlung3. 

2. Der Seehandlung ist ein Beirat aus Personlichkeiten der Wirt
schaft, des Parlaments und der Ministerien beigeordnet, der die Richt
linien fUr ihre Kreditgewahrung zu begutachten hat"'. 

3. Die Seehandlung verzichtet auf unmittelbare Kreditgewabmmg 
an Firmen von Handel und Industrie im allgemeinen und bedient sich 
hierfiir der dazu berufenen Institute des Wirtschaftslebens, d. h. der 
Privatbanken und fUr die Landwirtschaft und den gewerblichen Mittel
stand, insbesonders der PreuBenkasse"'. 

4. Was dieZinshohe anbetrifft, so sagt Schroeders, daB die Gelder 
so weitergegeben werden, daB fiir den letzten Kreditnehmer ein an
gemessener ZinsfuB herauskommt. Die Seehandlung kann deshalb den 
offentlichen Stellen, die ihr Gelder anvertrauen, keinen besonderen 
hohen Zinssatz geben, auch wenn sie ihrerseits die Zinsspanne moglichst 
gering haIt. 

Nach der jetzigen Verfassung der Seehandlung scheint jedoch dieses 
Institut nicht vollkommen geeignet, die gesamte ZentraIisation der 
offentlichen Gelder zu iibemehmen. § 2 der Verfassung6 sieht die Haupt. 
aufgabe der Staatsbank darin, daB sie die Interessen des PreuBischen 
Staates auf dem Geld- und Kapitalmarkt wahrnimmt. Ihr Aufgaben
kreis miiBte zunachst erheblich erweitert werden, er diirfte nicht vor
wiegend auf die Interessenvertretung des PreuBischen Staates beschrankt 
bleiben. 

1 Schroeder: Die Verwendung der offentlichen Gelder fiir die private Wirt
schaft. In Bank-Archiv Jg. 24, S. 276. Schroeder: Der Auagleich auf dem 
Geldmarkt und die PreuBische Staatsbank, Bank-Archiv Jg.26. S.86. 

l! Bank-Archiv, Jg,24, S. 276. 8 Bank-Archiv, Jg. 26, S. 86. 
4 Bank-Archiv, Jg. 24, S.276. 5 Bank-Archiv, Jg. 24, S.277. 
6 BeschluB des PreuB. Staatsminist. iiber die Verfassung der PreuBiSchen 

Staatsbank (Seehandlung) vom 11. Marz 1926, PreuB. Gesetzsamml. 1926, S. 123. 
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Uberhaupt scheint hier mehr ein staatspolitisches Problem vorzu
liegen. Wiirden alle offentlichen Gelder zur Seehandlung flieJ3en,. so 
miiBte ihre Macht bedeutend zunehmen. Da nun die Seehandlung ein 
staatliches Unternehmen ist, wiirde PreuBen durch eine solche MaS
nahme gegeniiber anderen Landern bevorzugt erscheinen. Das ist wohl 
auch der Grund, weshalb der Reparationsagent eine Zentralisierung der 
offentlichen Gelder bei der Seehandlung ablehnt. Er sagt in seinem 
Bericht vom 15. Juni 19261 : "Wie es scheint, wiirde jedoch kein Grund 
vorliegen, warum nicht die offentlichen Gelder des Reiches bei der 
Reichsbank untergebracht oder durch sie verwaltet werden sollen, 
und zwar in Ubereinstimmung mit der Auffassung des Bankgesetzes, 
anstatt sie bei der Seehandlung oder der Reichskreditgesellschaft unter
zubringen. " 

So bleibt bei den heutigen Verhaltnissen nur die Reichsbank, der 
die zentralisierte Verwaltung wenigstens der in unserer Arbeit be
handelten offentlichen Gelder anvertraut werden konnte. Sie all
ein entspricht den Anforderungen, wie sie an ein Institut, das zweck
maBig die Bewirtschaftung der offentlichen Gelder zu iibernehmen hat2, 
zu stellen sind. 

Es bleibt jedoch der Nachteil, daB die Reichsbank ihre Depositen 
nicht· verzinsen darf. Rediskontierung und kommissionsweise verzins
IicheAnlage durch Kauf von Wechseln und Wertpapieren usw. 3 fiir 
Rechnung der Einleger sind nur Teillosungen. Der Weg iiber die Gold
diskontbank wird von amtlicher Stelle selbst als Zwischenl6sung be
trachtet. 

Als N achteil fiir die Bewirtschaftung offentlicher Gelder durch die 
Reichsbank wird der Umstand der Unverzinslichkeit der Reichsbank
depositen allerdings nur dann aufzufassen sein, wenn man die Ver
zinsung der offentlichen Gelder als notwendig erachtet. 

Hier ist scharf zu trennen zwischen langfristigen und kurzfristigen 
offentlichen Geldern. 1m allgemeinen wird die Verzinsung der lang
fristigen offentlichen Depositen als berechtigt angesehen. Dagegen sind 
die Meinungen iiber die Notwendigkeit der Verzinsung der kurzfristigen 
offentlichen Depositen geteilt. Dr. Eberstadt hat auf dem 7. AlI
gemeinen Deutschen Bankiertag mit Nachdruck die Forderung ver
treten, daB die kurzfristigen offentlichen Gelder auf das unverzinsliche 
Reichsbankgirokonto gehoren. Diese Forderung erscheint berechtigt, 
wenn, wie es auch hier gefordert wird, die Nutzbarmachung der offent
lichen Gelder ganz den wahrungspolitischen MaBnahmen einzuordnen 
ist. Es erscheint bisweilen notwendig, wie in den Ausfiihrungen iiber 
die Wirkungen der offentlichen Geldwirtschaft dargelegt wurde, auf 

1 Reparationsbericht vom 15. Juni 1926, S. 31. 2 S. S. 106. 
3 Siehe Koch-Schacht, a. a. O. § 21 Anm.8, S.151. 
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eine Anlage der offentlichen Gelder durch die Reichsbank im wahrungs
politischenInteresse zu verzichten. Ware die Reichsbank nun gezwungen, 
einen Zinsgewinn zu erwirtschaften, urn ihrerseits den offentlichen 
Stellen ihre Depositen zu verzinsen, so besteht die Gefahr, daB die 
Reichsbank nicht, wie es notwendig ware, die WahrungsmaBnahmen 
in erster Linie beriicksichtigt. Deshalb muB das Bestehenbleiben der 
Vorschrift iiber die Unverzinslichkeit jedenfalls der (ganz) kurzfristigen 
Reichsbankdepositen gefordert werden. 

Fiir eine zentralisierte bankmaBige Verwaltung der offentlichen 
Gelder durch die Reichsbank liegt allerdings darin ein Hemmnis, daB 
die Kreditbeziehungen zwischen Reichsbank und Reich, Eisenbahn 
bzw. Post in erheblichem MaBe beschrankt worden sind. Urn einen 
Geldausgleich zwischen den verschiedenen Stellen vorteilhaft zu ge
stalten, miiBten diese Beschrankungen fallen. Eine verderbliche Kredit
quelle muB man nicht notwendig, wie Philippovichl sagt, in dem en
geren und beweglicheren Verhaltnis der offentlichen Stellen zur Bank 
sehen; gibt es doch Moglichkeiten, die hier bestehenden Gefahren zu 
vermeiden: "Genaue Feststellung der gegenseitigen Beziehungen, un
bedingte Veroffentlichung aller mit der Bank gepflogenen Unterhand
lungen, periodische Veroffentlichung des Standes der Staatsgelder 
bei der Bank und genaue nachtragliche, vielleicht auch eine bereits die 
Anweisungen vidierende Kontrolle sind hinreichende Schranken fur 
ungehorige RegierungsmaBregeln II." 

Letzten Endes beruhen jedoch die erwahnten Nachteile auf der 
Konstruktion der Reichsbank als Wahrungsinstitut und nicht als Kre
ditinstitut. 

Insoweit die Nutzbarmachung offentlicher Gelder vorwiegend die 
Wi.iJrrungspolitik beriihrt, und das ist der Fall bei der Anlage der kurz
fristigen Gelder, ist die Reichsbank das gegebene Verwaltungsinstitut. 

Eine zentrale Verteilung der langfristigen offentlichen Gelder, 
wenigstens die Leitung und Beaufsichtigung, ist ebenfalls unbedingt 
notwendig. Diese offentlichen Gelder miissen dahin geleitet werden, 
wo sie volkswirtschaftlich notwendig sind. Liicken und Mangel des pri
vatwirtschaftlichen Kreditsystems sind durch ein volkswirtschaftliches, 
Verfiigen betr. die Anlage der offentlichen Gelder auszugleichen. 

Solange kein besonderes Organ des Reichs diese Aufgabe der Lei
tung iibernimmt, wird das Interesse der Allgemeinheit am besten wohl 
durch das Eingreifen der Reichsbank zur Geltung gebracht. 

1 Philippovich, von: a. a. O. S.598. 
2 Philippovich, von: a. a. O. S. 597 u. 598. 
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