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Vor,vort. 

So viel Erfl'euliehes del' Gedanke an sich haben mag, das 
"\Verk eines in seinem Fache <1.ne1'kannten uncl erfolgreichen Schrift
stellers neu zu bearbeiten, - so wenig inn ere Befriedigung gewahrt 
cloch diese Bearbeitung selbst. 

Zunachst hat man sich entschlossen, nul' clie nothwendigen 
sachlichen Aenclerungen vorzunehmen, - das Veraltete auszu
stossen, das Neuerstanclcne dafHr einzusetzen. Doch 5e meh1' man 
sich in die zu behandelncle Materie ve1'tieft, desto mehr glaubt 
man, ein eigenthHmliches Anrecht daran zu haben. Beinahe in
stinctiv glieclert man den gegebenen Stoff nach neuen Gesichts
punkten, clurchfiicht ihn mit neuen Gedanken und lauft nicht selten 
Gefahr, seine Pfiiehten als Bearbeiter Hber dem Eifel' als Autor zu 
vergessen. Die endliehe Riiekkebr zu diesen Pfiiehten kommt einer 
schmerzlichen ErnHehteI'ung gleieh. 

1eh bin naeh reifliehen Erwagul1gen zu clem Entschluss ge
kommen, die verdienstliehe Darstellung des Originals so treu ·wie 
moglieh zu bewabren. Nul' suchte ich mieh einer genaueren Ki.trze 
des Ausclrneks zu befieissigen, wo es mil' nothig sehien. Dass ieh 
die einzelnen Kapitel des Buches in eine andere Reihenfolge ge
bracht habe, die mil' innerlieh strenger, logiseher erscheint, wird 
man meiner personlichen Auffassung zugute halten, soweit man 
damit einverstanden ist. 

Einiges, wie zum Beispiel den Abschnitt, del' itber einfache 
Geld- und Doppelwahrung handelt, habe ieh von Grund auf durch 
neue "\V orte ersetzt und vielfach AussprHche von Autoritaten dazu 
cntlehnt, die mil' Tiefe und Klarheit in einer fitr dieses Bucll 
wii.nschenswerthen Weise zu vcreinigen schienen. Zwei Kapitel 
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des Originals haben in diesel' Beal'beitung itbel'haupt keine Auf
nahme gefunden. Es sind dies: "Die Buchfithrung in Bankge
sehaften lmd die zum Absehlusse del'selbell nothigen lVIanipulationen" 
- und "das Kaufmanllisehe Reelmen". J enes glaubte icll in den 
ersten Band dieses Werkes, del' in naehster Zeit ebenfalls in neuell1 
Gewande erscheinen solI, verweisen zu mtissen, - dieses abel' 
dtinkt ll1ich in der hier einzig ll10glichen elementaren Abhandlung 
zu unbedeutend und deshalb tiberfii:issig. SolI das kaufmannisehe 
Reehnen in wirklich ni:itzlieher Weise dargestellt werden, daIm 
erfordert es allein den Ull1fang dieses Bandes. 

Iell i:ibergebe Otto Swoboda's Werk in diesel' vielfaeh ver
iinderten Gestalt del' Oeffentliehkeit mit clem Wunsehe, dass es 
zahlreiehe neue Freunde erwerben und innerhalb del' Grenzen 
irdiseher Beschl'ankung zu jener schonen VollkoIllll1enheit gelallgen 
moge, wdehe sieh in den sehlichten vVorten ausspricht: 

"Seinen Zweck erreichen!" 

Berlin, iIll December 1891. 

Hans Hauptmann. 
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I. Die Borse. 
1. Zweck und Entstehung der Borsen. 

AIle Wel'thpapiere, welche von Staaten, Stadt en, AktiengeseIl
schaften etc. gegen die von denselben aufgenommenen Anleihen 
ausgegeben werden, sind von Seiten del' Glaubiger, d. h. del' je
weiligen Papierbesitzer, unkundbar. Es ist demnach nicht in das 
Belieben des einzelnen gestellt, seine Forderung an den Staat etc. 
je nach seinem Bedurfnis dahin geltend zu machen, dass er den 
Eintausch seiner Werthpapiere gegen baares Geld von jenem fordert. 
Er wird sich vielmehr nach einer dritten Person umsehen mussen, 
die bereit ist, ihm seinen Besitz abzukaufen. 

Nun sind abel' die im Verkehr befindlichen Werthpapiere in 
so zahlreichen und verschiedenartigen Handen, dass das Umsatz
Bedurfnis ein dem entsprechend grosses geworden ist. Dazu 
kommt, dass man sich fruh darauf verlegt hat, auch ohne zwingen
den Grund, nul' urn des Gewinnes willen, "\Yerthpapiere zu kaufen 
und zu verkaufen. So entwickelte sich ein waarenmassiger Handel, 
zu dessen Betreibung sich die Interessenten an bestimmten Orten 
zusammen finden. 

1Yelchem Umstande diese Versammlungsorte und die daselbst 
stattfindenden Versammlungen den Namen "Borse" verdanken, hat 
man endgiltig noch nicht entscheiden konnen. N ach del' einen 
Ansicht ruhrt derselbe von einer adeligen Familie Van del' Beurse 
zu Brugge her, in deren Hause 1530 die Kaufleute sich an be
stimmten Tagen einfanden. Andere wieder erklaren den N amen 
damit, dass die erste Borse in Amsterdam in einem Hause statt
gefunden habe, uber dessen Thure drei Beutel (trois bourses) in 
Stein gemeisselt waren. 

Die Borse, wie sie uns heute bekannt ist, bildet gewisser
massen das Herz, in welches aus tausend Arterien das warm-

s W 0 bod a, Bankgeschiift. 3. Auf!. 1 
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pulsirende Leben unserer ganzen Geschaftswelt zusammen stromt. 
Hier werden die Ereignisse des Tages besprochen, ihr Einfluss auf 
die Politik, auf Handel und Wandel erwogen. Nur hier ist der 
Kaufmann im Stande, seine Operationen nach Angebot und Nach
frage, den Schwankungen der Course, nach der allgemeinen 
Stimmung einzurichten und zu regeln. Nur triftige Grtinde, wie 
Krankheit oder Reisen, werden es rechtfertigen konnen, wenn ein 
sonst regelmiissiger Besucher der Borse freiwillig fern bleibt. 

Der Staat selbst hat die commerzielle Wichtigkeit und emi
nente Bedeutung der Borse anerkannt, indem er die Grtindung 
solcher Institute von der Genehmigung der Regierung abhiingig 
machte, ihnen Gesetze vorschrieb und sich die Ueberwachung 
aller an der Borse vollzogenen Geschafte vorbehielt. 

Die bedeutendsten europiiischen Borsen sind in London, Paris, 
Berlin, Wien, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt a.IM. und Peters
burg. 

Sie alle unterstehen staatlicher Aufsicht und sind besonderen 
gesetzlichen Bestimmungen, der sogenannten Borsenordnung, unter
worfen. Fur genauere Befolgung dieser Borsenordnung haben die 
Borseniiltesten, eine aus der Mitte der Kaufleute gewiihlte Com
mission, zu sorgen. 

Die gesetzlichen Vorschriften erstrecken sich auf folgende 
Punkte: 

I. Zur Theilnahme an den Borsenversammlungen ist zunachst 
Jeder, der zur Borsen-Corporation gehort, berechtigt, doch werden 
auch alle anderen Handeltreibenden und selbst Fremde zugelassen. 

Ganzlich von den Versammlungen ausgeschlossen sind: 
a) Frauen, auch wenn dieselben ein eigenes Geschaft be

treiben. 
b) Kaufleute, welche dem Concurse verfallen sind oder ihre 

Zahlungen eingestellt haben, solange das Vergleichs- oder 
Concursverfahren schwe bt. 

c) Muthwillige oder betrtigerische Bankerottirer, sowie 
d) solche, welche ehrloser Verbrechen wegen Freiheitsstrafen 

erlitten haben, und endlich 
e) gerichtlich erkliirte Verschwender und alle unter Kuratel 

stehenden Personen. 
II. Die Zeit der Versammlungen liegt gewohnlich innerhalb 

der Mittagsstunden von 12-3 Uhr. 
III. Die Rechte lmd Pflichten der Borsenaltesten und des zur 

Verwaltung gehorenden Personals. 
IV. Die Obliegenheiten der Makler und ihre Stellung zu den 

verschiedenen Geschaften. 
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V. Die Art und Weise, wonach die an der Barse gemachten 
Geschafte geregelt werden. 

VI. Die Aufstellung des Courszettels am Schlusse der Barse. -
Das ware das Wesentlichste, was in Bezug auf alle Barsen zu 

sagen ist. Wir werden nun zur besonderen Besprechung der 
BerUner Barse tibergehen. 

2. Die Berliner Biirse. 

Die ersten geschichtlich bekannt gewordenen Barsenversamm
lungen in Berlin wurden unter der Regierung Friedrichs des 
Grossen von 1761 an abgehalten. Sie fanden taglich gegen 12 Uhr 
unter der Bogenlaube der langst verschwundenen Stechbahn, am 
ehemaligen Volpi'schen Cafehaus und auf dem davor liegenden 
Platze statt. Es ist indessen wohl anzunehmen, dass auch schon 
vor dem Jahre 1761 in Berlin gewisse barsenartige Zusammen
ktinfte der Kaufleute statthatten. Man weiss, dass die Gilden der 
Tuchhandler oder Gewandschneider (1327), der Kramer, Kauf
und Handelsleute (1690) und der Materialhandler (1692) bis zum 
Jahre 1696 bei einem ihrer Mitglieder, spaterhin in einem Saale 
zwischen Mtihlendamm und Fischerbrticke regelmassige Innungs
Versammlungen abhielten. Man wird wohl mit der Annahme nicht 
fehl gehen, dass bei dieser Gelegenheit Barsen- oder Wechsel
geschafte abgeschlossen wurden. FUr den Umfang des Wechsel
verkehrs schon in jener frtiheren Zeit spricht ein Rescriptum des 
Kurftirsten Friedrich III. von 1695, worin der Rath von Berlin 
und CalIn an der Spree belehrt wird, wie in Wechselsachen zu 
verfahren sei. Ein Wechselverkehr, der ein derartiges Rescriptum 
veranlasste, musste auch wohl Barsen-Versammlungen nothwendig 
machen, die nicht minder durch den Aufschwung des Handels 
unter der Regierung des grossen Kurfiirsten herbeigefiihrt werden 
mussten. 

Dieser Regent versuchte schon wahrend des 30 jahrigen 
Krieges mit Hilfe hollandischer und hanseatischer Kaufleute eine 
Ostindische HandelsgeseUschaft zu griinden. 1681 organisirte er 
dann eine Kolonie in Guinea, welche die Errichtung einer Handels
gesellschaft, der "Afrikanischen Compagnie", zur Folge hatte. 

Zieht man nun in Erwagung, zu welchen Spekulationen die 
iiberseeischen Handels-Beziehungen zu derselben Zeit in anderen 
Land:ern Veranlassung gaben, so miisste es doch Wunder nehmen, 
wenn der Unternehmungsgeist der Berliner Kaufleute nicht auch 
machtig angefeuert worden ware. Dass dies wirklich geschehen, 
wird durch die En-ichtung der Posten (1650) und des Commerzien-

1* 
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Collegiums (1684) nahezn erwiesen. Da ist es kaum anzunehmen, 
dass es an borsenmassigen Znsammenkiinften gemangelt habe. 
War doch der Wechsel ein fast noch nnentbehrlicherer Vermittler 
des Verkehrs, als dies heute der Fall ist, und in den Wechseln 
gerade haben wir das lilteste Handelspapier nnserer Borse zu sehen. 

Aus dem Jahre 1702 stammt das alteste bekannte Wechsel
recht ffir die Kurmark Brandenburg, datirt vom 17. December 1701. 
Dasselbe umfasst 41 Artikel. 1m Artikel 13 geschieht zum ersten 
Mal der vereideten Makler Erwahnung. Dann werden Erlauterungen 
iiber die Fiihrung des N otizbuches bei diesen Lenten gegeben nnd 
damit Einrichtungen beriihrt, welche den noch heute besteheJiden 
sehr ahnlich sind. 

Im Jahre 1715 erschien ein Edict gegen die Bankerottirer, 
das im Jahre 1723 dahin verscharft wurde, dass betriigerischer 
Bankerott mit dem Tode bestraft werden soUte. Es ist auffallend, 
dass diese Verschlirfung etwa in dieselbe Zeit faUt, da in Frank
reich Law seine compagnie d'occidente mit einem Kapital von 
100 Millionen Frs. grnndete, und auch in England das Bestreben 
zutage trat, durch Errichtung von Aktien-Gesellschaften schnell 
reich zu werden. 1m Jahre 1720 gab es in England bereits 168 
Aktien-Gesellschaften zum Theil der wunderlichsten Art. 

Diese Sucht, Handelsgesellschaften zn grUnden, stammt aus 
der Zeit der Entdecknng Amerikas. Die Regierungen der Spanier, 
Portugiesen, Franzosen, Englander und Hollander errichteten da
mals, in der Absicht, moglichst viel Geld dabei zu verdienen, zahl
reiche Kolonien. Da sie jedoch bei eigener Verwaltung derselben 
ihren Zweck nicht erreichen konnten, verkauften sie das Vorrecht, 
Handel mit den Kolonien zn treiben, gegen grossartige Ent
schadigungen an einzelne Handelsgesellschaften. Diese wiedel' 
mussten, urn ihren Verpfiichtungen gegen die Regierung nach
kommen zu konnen, durch iibermassige Ansgabe von Aktien Geld 
herbeischaft'en. Daran gingen die meisten zu Gnmde, und das 
von den Aktionairen eingeschossene Kapital war verloren. Die 
Hansestadte haben an derartigen Spekulationen selbst theilge
nommen, und wenn dadurch Geld in's Ausland ging, so war das 
dem sparsamen Konige 1!riedrich Wilhelm 1. ein Greuel. Seine 
Strenge gegen die Bankerottirer, wie sie in der oben erwahnten 
Verscharfnng des Bankerott-Gesetzes zutage tritt, findet dadurch 
eine geniigende Erklarung. 

1m Jahre 1739 iibersiedelten die Berliner Kaufleute behufs 
Besprechung ihrer Innungs-Angelegenheiten vom Miihlendamm nach 
einem Hause, das im Lustgarten an Stelle der heutigen "alten 
Borse" stand. Friedrich Wilhelm 1. iiberliess ihnen dasselbe und 
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gab 300 Thaler fur die Einrichtung. Dort hielten die Kaufleute 
am 5. Juni 1739 die erste ihrer sogenannten "Morgensprachen", 
welche am ersten Mittwoch jedes Monats stattfinden soUten, abo 

Am 7. August 1805 endlich wurde die noch heute stehende 
"alte Borse" unter feierlichem CeremonieU eroffnet. Die Courszettel 
aus jener ersten Zeit, in welcher von einem eigentlichen Borsen
geschaft in Berlin geschichtlich die Rede ist, unterscheiden sich 
~esentlich von den heutigen. Sie notirten nur Wechsel-Course, 
erschienen Dienstags und Sonnabends, - spater auch Donnerstags, 
- den sogenannten Posttagen, an den en in Berlin noch heute der 
Haupt-W echselverkehr stattfindet, und wurden von den vereideten 
Maklern mit eingeschrie benen Coursen in Circulation gesetzt. Course 
von anderen Papieren wurden damals leider nicht veroffentlicht, 
obwohl Z. B. bekannt ist, dass die Aktien einer 1769 gegrundeten 
Emden'schen Heringsfang-GeseUschaft, die im Jahre 1785 in Berlin 
noch ein Comptoir besass und fur das genante Jahr 5 % Dividende 
vertheilte, an der Borse gehandelt wurden. Von 1827 an wurden 
die Courszettel gedruckt, seit 1830 erschienen sie taglich. 

Durch Edict yom 27. October 1810 waren die Preussischen 
Staats-Schuldscheine, welche aIle Theile del' Staatsschuld vereinten, 
zum Handel an del' Borse zugelassen worden. Darauf fanden im 
Jahre 1817 die Fonds-Course zum ersten Male Aufnahme in dem 
Courszettel. Von nun an notirte diesel' Staats-Schuldscheine, Ber
liner Stadt-Obligationen, Pfandbriefe u. s. w. Die Berliner Borse 
fing an, einige Bedeutung zu gewinnen. Del' Verkehr nahm stetig 
zu, immer mehr neue Papiere wurden eingefiihrt und zur N otiz 
gebracht. Da auch del' Borsenbesuch in gleichem Masse anwuchs, 
envies sich das alte Borsengebaude bald als zu klein. Die Borsen
i:iltesten mussten sich nach einem anderen Lokale umsehen. Zu
nachst begnugte man sich den Winter uber mit einem Miethshause 
in del' Georgstrasse. Wahrend des Sommers hingegen wurden die 
Borsenversammlungen in del' Theerbutt'schen Ressource in del' 
Oranienburger Strasse abgehalten. 

Schliesslich abel' forderte das ungeheure Anwachsen des 
Borsenverkehrs die Errichtung eines wurdigen~ allen Anspruchen 
genugenden Gebaudes mit gebieterischer Nothwendigkeit. Dieses 
Gebaude, im October 1863 eroffnet, erhebt sich nunmehr in 
seiner stolz en , wahrhaft imponirenden Pracht an del' Ecke del' 
neuen Friedrichstrasse und Burgstrasse, eine Zierde der Stadt. 

Das Leben und Treiben in seinen Salen ist in del' That gross
artig. Del' Besucher del' Gallerie glaubt die Brandung einer er
regten See zu horen, wenn er auf die vielhundertkopfige Menge 
hinabsieht, die wahrend del' Borsenstunden ruhelos hin und her 
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wogt. Ein besonderes Telegraphen-Bureau, sowie zahlreiche Raume 
fiir den Telegraphenverkehr ermoglichen den Borsenbesuchern die 
stetige Verbindung mit der Aussenwelt. 

Nach Schluss der Borse wird in einem separaten Zimmer die 
N otirung der Course durch die Borsencommissarien vorgenommen. 
Diese haben mit aller Sorgfalt darauf zu achten, dass dies richtig 
und dem wahren Verkehr entsprechend geschieht. Sammtliche an 
del' Borse thatige Makler haben pflichtmassig auf ihren geleisteten 
Amtseid hin zu erklaren, zu welchen Coursen sie ihre Geschafte 
in den soeben verflossenen Borsenstunden wirklich abgeschlossen 
haben. Sodann bestimmen die Borsencommissarien auf Grund 
dieser Aussagen oder der aus den Notizbiichern der Makler ge
sammelten Angaben im Beisein der Makler die zu notirenden 
Course. 

Die Art und Weise der Geschafte an der Berliner Borse wird 
durch Bestimmungen lUld Entschliisse der Sachverstandigen-Com
mission, welche von Fall zu Fall in den Zeitungen und bisweilen 
gesammelt im sogenannten Borsenhandbuch veroffentlicht werden, 
geregelt. Diese Bestimmungen gelten ausnahmslos fUr jeden Bor
senbesucher als Gesetz, dem er sich unweigerlich zu fiigen hat. 
Da der Inhalt derselben in der Hauptsache feststeht, so mag deren 
Aufilahme in dieses Werk, welches ein Nachschlagebuch von 
dauerndem Werthe sein soIl, immerhin gerechtfertigt erscheinen. 
Die jiingsten Abanderungen und Erganzungen sind dem Bearbeiter 
indessen wahrend del' Niederschrift noch nicht zur Hand gewesen, 
so dass sie erst in einem N achtrag angefiigt werden konnten. 

3. Die Bedingungen f'tir die GeschKfte an der Berliner Borse. 
AIle an der Fonds-Borse geschlossenen Handels-Geschafte gelten, 

insoweit nichts Anderes verabredet ist, als nach Berliner Borsen
U sancen und unter nachfolgenden Bedingungen geschlossen: 

A. Allgemeine Bedingungen. 

§ 1. Erfiillungsort der Geschafte ist Berlin. 
Die Erfiillung erfolgt in der Art, dass der Verkaufer dem 

Kaufer die verkauften Werthe in das Geschaftslokal oder an die
jenige hiesige Firma liefert oder liefern Hisst, welche der Kaufer 
bei Abschluss des Geschafts oder spatestens am Tage vor der 
Lieferung auf'gegeben hat. 

§ 2. Die Lieferung darf weder in usancemassig nicht gang
baren Stiicken geleistet, noch in Abschnitten von bestimmter Art 
und Hohe gefordert werden. Die Zahlung des Kaufpreises muss 
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bei Ablieferung der verkauften Werthe in deutscher Reichswahrung 
erfolgen. 

§ 3. Die Contrahenten sind berechtigt, die Lieferung oder die 
Abnahme der verschlossenen Werthe, Wechsel ausgenommen, an 
eine andere Firma zu uberweisen; dies geschieht indess lediglich 
fur Rechnung und Gefahr des Ueberweisenden. 

§ 4. Fallt der ,Zeitpunkt der Erfiillung auf einen Tag, an 
welchem keine Borsenversammlung in Berlin stattfindet, so gilt 
der nachste Borsentag als Falligkeitstag. Fallt der 31. December 
auf einen Sonntag, so gilt der nachstvorhergehende Borsentag als 
Erfiillungstag fiir aIle per ultimo December abgeschlossenen Ge
schafte. Bei allen Zeit-Geschaften werden die beiden Tage des 
jiidischen Neujahrs-Festes und das jiidische Versohnungs-Fest den 
Tagen, an denen keine Borsenversammlung stattfindet, gleich ge
achtet. Zwangsweise Abwickehmgen im Sinne der §§ 18 und 19 
werden durch diese Jiidischen Feiertage nicht gehemmt, wenn das 
Recht zur Vornahme der Abwickelung schon vor den gedachten 
Feiertagen begriindet war. 

§ 5. Fallt bei Geschaften in Pramien-Anleihen und Loos
papieren der Zeitpunkt der Erfiillung auf den Tag der Ziehung, 
so muss die Lieferung am nachstvorhergehenden Borsentage, auch 
wenn das Geschaft erst an letztgenanntem Tage geschlossen ist, 
bis Nachmittag 5 Uhr erfolgen, bei Vermeidung einer Conventional
strafe, deren Festsetzung am nachsten Borsentage bei der Deputation 
der Sachverstandigen-Commission zu beantragen ist, widrigenfalls 
del' Anspruch dal'auf el'lischt. 

§ 6. Werthpapiere gelten als in demjenigen Zustande ver
schlossen, in welchem sie sich zur Zeit des Vertrags-Abschlusses 
befunden haben, dergestalt, dass Vortheile und Nachtheile aus 
nach dem Tage des Abschlusses abzutl'ennenden Zins- und Divi
denden;Scheinen, sowie etwa eintretende Bezugsrechte und del'
gleichen den KaUfer treffen. 

Verrechnungen des Mehr- oder Minderwerthes eines wahrend 
der Dauer eines Zeit-Geschafts fallig gewordenen Zins- oder Divi
denden-Scheines gegeniiber den laufenden Stuckzinsen finden je
doch nur statt, wenn die Deputation der Sachverstandigen-Com
mission hieriiber eine Festsetzung trifft. Tritt bei Geschaften in 
verloosbaren Werthpapieren wahrend der Dauer eines Zeit-Geschafts 
eine Verloosung ein, so hat der Kaufer nur dann das Recht, 
Nummernaufgabe zu verlangen, wenn dies bei Abschluss des Ver
trages vereinbart worden ist. 

§ 7. Sieht sich die Sachverstandigen-Commission der Fonds
borse in Folge der Abtrennung eines flilligen Zins- oder Dividenden-
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Scheines, eintretender Bezugs- oder anderer Rechte, oder durch 
andere Umstande, welche nach ihrem Ermessen im allgemeinen 
Interesse eine einheitliche Regelung erheischen, veranlasst, besondere 
Festsetzungen zu treffen, so gelten diese Festsetzungen ffir aIle 
diejenigen Geschafte in dem betreffenden Werthe, deren Falligkeit 
noch nicht eingetreten ist, ebenso, als wenn sie schon zur Zeit des 
Geschafts-Abschlusses in Kraft gewesen waren. 

§ 8. Bei Geschaften in solchen V ersicherungs-Aktien, bei denen 
ffir fehlende Einzahlungen Sola-Wechsel zu hinterlegen und aus
zutauschen sind, hat der Verkaufer das Recht, falls der Austausch 
dieser Wechsel nicht innerhalb zweier Monate nach dem Lieferungs
tage bewirkt ist, von dem Kaufer die sofortige Sicherstellung des 
Betrages der Wechsel bei ihm, dem Verkaufer, oder nach Wahl 
des Kaufers bei einer zur Annahme von Depositen berechtigten 
Behorde zu ford ern. Der Kaufer solcher Aktien ist verpflichtet,' 
bei Abnahme der Stucke dem Verkaufer einen Revers auszustellen, 
welcher vorstehende Verpflichtung ausdrucklich anerkennt. Zur 
Geltendmachung der Rechte aus diesem Reverse genugt die Bei
bringung einer Bescheinigung der Versicherungs-Gesellschaft dariiber, 
dass die Aktie noch nicht auf den N amen des Rechtsnachfolgers 
umgeschrieben ist. 

§ 9. Geschafte in verloosbaren oder ktindbaren Effecten sind, 
auch wenn der Abschluss erst am Tage der Verloosung bezw. 
Ktindigung stattgefunden hat, in umlaufsfahigen, d. h. noch nicht 
verloosten und noch nicht gekiindigten Stiicken zu erftillen. 

Sind gekundigte bezw. verlooste Stucke geliefert worden, so 
ist Kaufer sowohl wie Verkaufer berechtigt, dieselben innerhalb 
sechs Monaten, vom Tage der Lieferung ab gerechnet, gegen um· 
laufsfahige Stucke umzutauschen. Wird innerhalb der genannten 
Frist von keinem der beiden Theile der Umtausch verlangt, so 
ist das Recht darauf erloschen. Einen seit dem Tage der Lieferung 
bis zu dem Tage, an welchem der Umtausch verlangt wird, ent
standenen Zinsverlust hat Kaufer zu tragen. 

§ 10. Hat bei Abschluss eines Geschafts der eine Contrahent 
oder der als Contrahent auftretende Vermittler ausdrucklich oder 
stillschweigend die Verpflichtung ubernommen, einen Dritten als 
Aufgabe zu benennen, so muss dieser Verpflichtung dadurch genugt 
werden, dass die "Aufgabe" am nachsten Borsentage bis 11 Uhr 
Vormittags schriftlich in das Geschaftslokal des anderen Contra
henten gemeldet wird. Wird die Aufgabe zu einem anderen als 
dem ursprunglich verabredeten Course gemacht, so hat der 
Aufgabepflichtige eine zu seinen Ungunsten entstehende Differenz 
sofort zu zahlen. rst keine Aufgabe gemacht worden oder eine 



9 

solche, welche der ausdrticklichen Verabredung oder stillschweigen
den Voraussetzung nicht entspricht, so ist der nicht sltumige Theil 
berechtigt und verp:6ichtet an der Borse desselben Tages zur 
Zwangsregulirung zu schreiten. Diese erfolgt nach den Vorschriften 
des § 14 .Absatz 5 bis 7 bezw. § 18 .Absatz 2 bis 4. 

Wird jedoch eine andere Frist zur .Aufgabe gewlthrt, fUr 
welche stets ein bestimmter Endtermin festzusetzen ist, so tritt das 
Recht llnd die P:6icht zur Zwangsregulirung erst an demjenigen 
Borsentage ein, bis zu welchem die Frist lltuft, falls an diesem 
Tage nicht bis 11 Uhr Vormittags .Aufgabe gemacht ist. 

§ 11. Streitigkeiten aus einem Geschltfte, welche die Liefer
barkeit der Werthe oder die .Auslegung oder .Anwendung der gegen
wltrtigen Bedingungen und bestehenden Usancen betreffen, werden 
von einer Deputation der Sachverstltndigen-Commission der Fonds
borse endgiltig und unter .Ausschluss jedes Rechtsmittels entschieden. 
Diese Deputation entscheidet auch selbst fiber ihre Zustltndigkeit 
und verfahrt nach der Geschltfts-Ordnung, welche von den .Aeltesten 
der Kaufmannschaft festgesetzt wird. Die Deputation ist berechtigt, 
ihre Entscheidungen abzugeben, auch wenn einer Partei in dem 
Verfahren das rechtliche Gehor nicht gewlthrt war, und ist nicht 
verp:6ichtet, den Schiedsspruch mit Griinden zu versehen. 

Einwendungen, welche die Lieferbarkeit der Werthe betreffen, 
miissen bei dieser Deputation innerhalb der nltchsten zwei Borsen
tage nach dem Tage, an welchem die Lieferung erfolgt ist, an
gebracht werden, widrigenfalls die gelieferten Werthe fUr ge
nehmigt gelten. 

FUr alle iibrigen Streitigkeiten ist neben dem ordentlichen 
Geri~ht nach Wahl des Klltgers die schiedsrichterliche Commission 
der .Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin zustltndig. Die Klage 
muss innerhalb einer .Ausschlussfrist von vier Wochen nach Fltllig
keit des streitigen .Anspruchs zur Terminsbestimmung eingereicht 
sein, widrigenfalls das Klagerecht aus dem betreffenden Geschaft 
erloschen ist. 

Wenn die Klage innerhalb der .Ausschlussfrist bei der schieds
richterlichen Commission der .Aeltesten angebracht ist, das Ver
fahren abel' aus irgend einem Grunde nicht zum .Abschluss gelangt, 
so steht den Parteien demnltchst die Beschreitung des ordentlichen 
Rechtsweges offen. Die vierwochentliche .Ausschlussfrist findet keine 
.Anwendung auf Forderungen, welche 

a) ihrer Rohe nach schriftlich odeI' miindlich anerkannt sind, 
b) in laufender Rechnung gebucht sind oder aus Geschltften 

sich ergeben, deren Erfiillung durch Unterpfand sicher 
gestellt ist, 
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c) auf gesetzliche Regress-Ansprnche aus abgewickelten Ge
schltften gegriindet werden. 

§ 12. In allen Fltllen, in welchen es auf den Beweis der 
Durchschnittsnotirung ankommt, kann derselbe durch den amtlichen 
oder nichtamtlichen Theil des amtlichen Courszettels, fur die in 
demselben nicht aufgefuhrten Werthe durch den Hertel'schen Cours
Bericht, und wenn solche auch in diesem nicht notirt sind, durch 
das Attest eines vereideten Maklers gefuhrt werden. 

B. Besondere Bedingungen. 

I. Bei Casse-Geschiiften. 

§ 13. Ais Casse-Geschfifte gelten ausser den ausdrUcklich "per 
Casse", "per morgen" oder "per einige Tage" geschlossenen Ge
schltften, auch diejenigen Geschltfte, bei denen die Zeit der Er
fullung nicht ausdrucklich bestimmt ist, falls bei letzteren nicht 
aus der Gattung des Effects, der Zahl der verschlossenen Stucke 
oder der Hohe der verschlossenen Summe oder aus anderen Um
stltnden mit Sicherheit zu entnehmen ist, dass die Absicht der 
Contrahenten auf ein Zeit-Geschfift gerichtet war. 

Bei Casse-Geschfiften ist der Tag des Vertrags-Abschlusses, 
bei "per morgen" geschlossenen Geschaften der nachste Borsentag 
der Fltlligkeitstag; bei den "per einige Tage" geschlossenen Ge
schfiften ist jede Partei berechtigt, vom dritten Borsentage nach 
dem Abschlusse ab, den Falligkeitstag fiir eingetreten zu erklaren. 
Der Erfullungstag fur "per Erscheinen" abgeschlossene Geschafte 
wird auf Antrag von der Deputation der Sachverstandigen-Com
mission festgesetzt. 

Betrifft das Geschltft Contanten, Papiergeld, oder auf deutsche 
Reichswlthrung lautende Wechsel, so ist die Lieferung am N ach
mittage des Fltlligkeitstages in der Zeit von 3 bis 5 Uhr zu be
wirken. Sind dagegen Wechsel in auslandischer Wlthrung, Effecten, 
Zins- oder Dividen-Scheine Gegenstand des Vertrages, so erfolgt 
die Lieferung erst am nachstfolgenden Borsentage Vormittags in 
der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Wechsel in auslandischer Wahrung 
kann jedoch der Kaufer schon am Falligkeitstage des Geschafts 
Nachmittags bis 5 Uhr gegen Zahlung des Betrages abholen lassen. 

Zinsen werden nur bis zum Falligkeitstage gerechnet. 
§ 14. Gerath einer der Contrahenten mit der Erftillung in 

Verzug, so muss ihn der andere Theil zur Erfiillung auffordern. 
Die Aufforderung darf miindlich oder schriftlich innerhalb der 
ersten 24 Stunden, sie muss aber spatestens am achten Borsentage 
nach dem Falligkeitstage erfolgen. Falls die Aufforderung das 
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Recht zur Zwangsregulirung odeI' zum Rucktritte begrtinden soli, 
so muss eine Frist zur N achholung del' Erfullung gesetzt und 
gleichzeitig die ErkHirung abgegeben werden, welches von diesen 
beiden Rechten del' nicht saumige Theil fur den Fall del' Frueht
losigkeit seiner Aufforderung wahlt. Die Frist zur Nachholung del' 
Erfullung muss, falls die Aufforderung VOl' del' Borse odeI' bis 
1 Uhr Mittags an del' Borse geschehen ist, wenigstens bis znm 
nachsten Borsentage Mittags 12 Uhr, falls sie erst nach 1 Uhr 
Mittags gesehehen ist, wenigstens bis zum zweitfolgenden Borsen
tage Mittags 12 Uhr erstreekt werden. 

Hat bis einsehliesslieh dem achten Borsentage naeh del' Fallig
keit wedel' del' nieht saumige Theil zur Erftillung aufgefordert, 
noeh del' saumige die Erftillung thatsachlieh angeboten, so gilt 
das Geschaft fur aufgehoben. 

Hat del' nieht saumige Theil innerhalb acht Tagen nach del' 
Falligkeit sehriftlich erinnert, ohne eine Nachfrist zu setzen und 
ohne sein Wahlreeht auszuuben, so hat er sich aIle Reehte auf 
einen vom Tage des Erinnerungs-Sehreibens ablaufenden Zeitranm 
von vier Wochen gewahrt; er kann also innerhalb dieses Zeit
raumes dem saumigen Contrahenten jederzeit die in Abs. 1 dieses 
Paragraphen bezeichnete Naehfrist setzen und erklaren, ob er nach 
fruchtlosem Ablauf derselben zur Zwangsregulirung schreiten odeI' 
vom Gesehaft zurucktreten wolle. 

Sob aid del' sanmige Contra-hent erklart hat, nicht erfullen zu 
konnen odeI' zu wollen, bezw. sofort nach fruchtlosem Ablauf del' 
gestellten Nachfrist, ist del' nicht saumige Contrahent, sofel'll er 
nicht den Rucktritt gewahlt hat, bereehtigt und verpfiichtet, am 
naehsten Borsentage zur Zwangsregulirung zu schreiten. 1st die 
Zwangsregulinmg einen Borsentag frtiher odeI' spateI' bewirkt 
worden, so soIl del' saumige Theil gehalten sein, sie insoweit als 
ihn veI'pfiiehtend anzuerkennen, als ihm N achtheil nicht erwachsen 
ist; es solI also in dies em FaIle del' Zwangsregulirungs-Cours nieht 
ungunstiger fur den saumigen Contrahenten sein, als del' Durch
schnittscours desjenigen Borsentages, an welchem die Zwangs
l'egulinmg hatte vorgenommen werden mussen. 

Die Zwangsregulirung kann nach Wahl des nicht saumigen 
Contrahenten sowohl durch den vermittelst eines vereideten Maklers 
zu bewirkenden An- bezw. Vel'kauf del' verschlossenen Werthe, als 
auch unter Zugrundelegung des Durchsehnitts-Courses, mit welch em 
dieselben am Zwangsregulirungstage notirt werden, aueh zum Theil 
in del' einen, znm Theil in del' anderen Art erfolgen. Die Differenz 
zwischen dem Zwangsregulirungs-Course und dem Vertrags-Course 
ist demjenigen Theil, zu dessen Gunsten sie sich herausstellt, von 
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dem anderen Theil sofort zu bezahlen. Der saumige Theil hat 
dem anderen Theil die ubliche Makler-Gebuhr, und zwar diese 
selbst dann, wenn die Zwangsregulirung ohne An- oder Verkauf 
bewirkt worden ist, und ausserdem die Portoauslagen und Stempel, 
sowie den entstandenen, zum jeweiligen Reichsbank-Discont zu 
berechnenden Zinsverlust zu erstatten. 

Der die Zwangsregulirung vornehmende Contrahent ist ver
pfiichtet, dem saumigen Theil von der erfolgten Zwangsregulirung 
durch einen spatestens am Tage nach del' Zwangsregulirung bis 
12 Uhr Mittags der Post zu ubergebenden Brief unter Aufgabe 
des Zwangsregulirungs-Courses Mittheilung zu machen. Dass diese 
Mittheilung erfolgt ist, kann durch Vorlegung eines Postscheines 
uber die rechtzeitige Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
den saumigen Contrahenten bewiesen werden. Die Unterlassung 
diesel' Anzeige innerhalb del' vorgedachten Frist gilt als Verzicht 
auf aIle Anspriiche. 

Wird durch den saumigen Contra hen ten die fUr seine Rechnung 
vorzunehmende Zwangsregulirung oder die Erfiillung des zum 
Zwecke derselben geschlossenen Geschafts vorsatzlich vereitelt, 
erschwert oder verzogert, so kann die Deputation del' Sachver
standigen-Commission auf Antrag des nicht saumigen Contrahenten 
eine ihm von dem saumigen Theil zu zahlende Conventionalstrafe 
endgiltig festsetzen. 

Betrifft das Geschiift, bei welchem einer der Contrahenten mit 
der Erfullung in Verzug gerath, Contanten oder Papiergeld, so ist 
der nicht saumige Contrahent befugt, sofort und ohne dass es 
einer vorherigen Aufforderung zur ErfuIlung bedarf, von dem 
Geschiift zurUckzutreten oder dasselbe anderweit, selbst ausserhalb 
der Borse zwangsweise abzuwickeln und von dem saumigen Theil 
Erstattung seines gesammten Interesses zu verlangen. Wird dem 
saumigen Theil nicht vor Beginn der nachsten Borsen-Versammlung 
von dem Rucktritt odeI' der erfolgten Zwangsregulirung Kenntnis 
gegeben, so verbleibt es auch fUr diese Geschiifte bei den sonstigen 
Bestimmungen dieses Paragraphen. 

Bei Geschaften in Zins- und Dividenden-Scheinen finden die 
Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gleichfalls Anwendung, 
jedoch ist bei diesen Geschiiften die zwangsweise Abwickelung 
ausserhalb der Borse ausgeschlossen. 

§ 15. Die Zwangsregulirung von Geschiiften, welche "per 
Erscheinen" geschlossen sind, erfolgt, sofern die gehandelten Werthe 
vom Liquidations-Verein scontrirt worden sind, nach den fUr Zeit
Geschafte, im anderen FaIle nach den fUr Casse-Geschiifte fest
gesetzten Bedingungen. 
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II. Bei Zeit-Geschiiften. 

§ 16. Bei Zeit-Geschaften ist der im Vertrage festgesetzte Tag 
der Falligkeitstag. Ist "taglich" oder "auf Ankundigung" gehandelt, 
so kann im ersteren FaIle die Kundigung Seitens des Kaufers, 
im letzteren die Ankundigung Seitens des Verkaufers an der Borse 
bis Mittags 11/2 Uhr erfolgen. Die Kundigung, bezw. Ankundigung 
kann sich auf Theilsummen, jedoch nur in usancemassigen Be
tragen, beschranken. 

Zeit-Geschafte gelten in Ermangelung einer besonderen Ver
abrednng als fix geschlossen. Ist auf Pramie, Stellage oder mit 
dem Rechte der Nachlieferung oder Nachforderung gehandelt, so 
buft die Frist zur Erklarung am Erklarungstage Mittags 11/2 Uhr 
ab; bei per ultimo geschlossenen Geschaften ist der drittletzte 
Borsentag vor dem Ultimo-Lieferungstage, bei per medio ge
schlossenen der dem Falligkeitstage nachstvorhergehende Borsen
tag der Erklarungstag. Macht der zur Erklarungszeit bestehende 
Com's es zweifellos, in welcher Weise die Erfullung eines auf 
Stell age oder mit dem Rechte der N aehforderung oder N aehliefenmg 
gesehlossenen Geschafts gewahlt wird, so bedarf es einer Erklanmg 
Seitens des dazu Berechtigten nicht; in streitigen Fallen entscheidet 
hieruber die Deputation der Saehverstandigen-Commission endgiltig. 
Hat bei einem auf Pramie gesehlossenen Geschafte der zum Ruck
tritt gegen Pramienzahlung berechtigte Contrahent bis zur Er
klarungszeit keine Erklarung abgegeben, so wird angenommen, 
dass er die Pramie zahlen will, es sei denn, dass der Cours zur 
Erklarungszeit die Wahl der Erfullung des Geschafts zweifellos 
erseheinen lasst; falls dieses streitig ist, so entseheidet dariiber 
die Deputation der Sachverstandigen-Commission endgiltig. Die 
Pramie ist am nachsten Borsentage naeh der Erklarung Vormittags 
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu zahlen. 

§ 17. Sind die Contrahenten eines Zeit-Gesehafts Mitglieder 
des Liquidations-Vereins fi:ir Zeit-Geschafte an der Berliner Fonds
Borse und betrifft das Geschaft solche Werthe, welehe durch diesen 
Verein scontrirt werden, so hat die Regulirung des Geschafts durch 
Scontrirung und zwar gemass der einsehlagigen statutarisehen Be
stimmungen des Liquidations-Vereins zu erfolgen. Dieses Verfahren 
findet aueh auf sole he Zeit-Geschafte Anwendung, welche zwischen 
Vereinsmitgliedern erst an dem fur Einreichung der Scontrobogen 
bestimmten Tage geschlossen sind. 

Gehoren die verschlossenen Werthe zu denjenigen, fiir welche 
von der Deputation der Sachverstandigen-Commission der Fonds
Borse ein Liquidations-Cours festgesetzt wird, so ist die Lieferung 
zu diesem Liquidations-Course zu bewirken. Bei allen anderen 
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Werthen gilt derjenige Cours als Liquidations-Cours, welcher am 
Tage der Feststellung der Liquidations-Course im amtlichen oder 
nichtamtlichen Theile des amtlichen Courszettels, und in Ermangelung 
einer solchen Notiz im Hertel'schen Coursbericht, als Casse-Mittel
Cours notirt wird. 

Die Lieferung hat am Erfiillungstage in der Zeit von 9 bis 
12 Uhr Vormittags oder 3 bis 7 Uhr Nachmittags zu erfolgen. 
Am nachstfolgenden Werktage muss die Zahlung der Differenz 
zwischen dem Liquidations-Course und dem Vertragspreise in del' 
Zeit von 9 bis 12 Uhr V ormittags geleistet werden. 

Betrifft ein Zeit-Geschaft Werthpapiere, von denen VOl' Ablauf 
des Vertrages ein Zins- oder Dividenden-Schein abgetrennt worden 
ist, welcher gem ass § 6 mit dem Kaufer zu verrechnen ist, so hat 
diese Verrechnung gleichzeitig mit der Ausgleichung der Differenz 
zu erfolgen. 

§ 18. Wenn einer der beiden Contrahenten nicht erfiillt, so 
wird, falls die Erfiillung vermittels Scontrirung durch den Liqui
dations-Verein zu erfolgen hatte, nach den hierfiir bestehenden 
statutarischen Bestimmungen des Liquidations-V ereins verfahren. 
In allen anderen Fallen hat der nicht saumige Theil das Recht, 
auf Erfiillung zu bestehen, odeI' Zwangsregulirung vorzunehmen. 
Will er auf Erfiillung bestehen, so hat er bei Verlust dieses An
spruchs dem Saumigen in einem spatestens am nachsten B6rsen
tage nach dem Erfiillungstage zur Post zu gebenden einge
schriebenen Briefe davon Mittheilung zu machen. Wahlt er dagegen 
die Zwangsregulirung, so muss er diesel be , ohne dass es einer 
vorgangigen Anzeige oder der Stellung einer N achfrist bedarf, 
an der nachsten B6rse nach dem Erfiillungstage bewirken. 1st 
die Zwangsregulirung einen B6rsentag friiher oder spateI' bewirkt 
worden, so soIl del' saumige Theil gehalten sein, dieselbe insoweit 
als ihn verpflichtend anzuerkennen, als ihm Nachtheil nicht er
wachsen ist; es solI also in diesem FaIle del' Zwangsregulirungs
Cours nicht ungiinstiger fiir den saumigen Contrahenten sein, als 
del' Durchschnitts-Cours desjenigen B6rsentages, an welch em die 
Zwangsregulirung hatte vorgenommen werden miissen. 

Die Zwangsregulirung kann nach Wahl des nicht saumigen 
Contrahenten sowohl durch den vermittels eines vereideten Maklers 
zu bewirkenden An- bezw. Verkauf del' verschlossenen Werthe oder 
unter Zugnmdelegung des Durchschnitts-Courses, mit welchem 
dieselben am Zwangsregulirungstage notirt werden, auch zum Theil 
in del' einen, zum Theil in del' anderen Art erfolgen. Die Differenz 
zwischen dem Zwangsregulirungs-Course und dem Vertrags-Course 
ist demjenigen Theil, zu dessen Gunsten sie sich herausstellt, von 
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dem anderen Theil sofort zu bezahlen. Der saumige Theil hat 
dem anderen Theil die ubliche Maklergebuhr, und zwar diese selbst 
dann, wenn die Zwangsregulirung ohne An- oder Verkauf bewirkt 
worden ist, die Porto-Auslagen und Stempel, den entstandenen 
zum jeweiligen Reichsbank-Discont zu berechnenden Zinsverlust 
und uberdies auch noch die von der Deputation der Sachver
standigen-Commission etwa festgesetzte Conventionalstrafe zu zahlen. 

Der die Zwangsregulirung vornehmende Contrahent ist ver
pfiichtet, dem saumigen Theil von der erfolgten Zwangsregulirung 
durch einen spatestens am Tage nach der Zwangsregulirung bis 
12 Uhr Mittags der Post zu ubergebenden Brief unter Aufgabe des 
Zwangsregulirungs-Courses Mittheilung zu machen. Dass diese 
Mittheilung erfolgt ist, kann durch Vorlegung eines Postscheins 
uber die rechtzeitige Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
den saumigen Contrahenten bewiesen werden. Die Unterlassung 
dieser Anzeige innerhalb der vorgedachten Frist gilt als Verzicht 
auf aIle Anspruche. 

Wird durch den saumigen Contrahenten die fUr seine Rechnung 
vorzunehmende Zwangsregulirung oder die Erfilliung des zum Zweck 
derselben geschlossenen Geschaftes vorsatzlich vereitelt, erschwert 
oder verzogert, so kann die Deputation der Sachverstandigen
Commission auf Antrag des nicht saumigen Contrahenten eine ihm 
von dem saumigen zu zahlende Conventionalstrafe endgiltig festsetzen. 

§ 19. Stellt vor Eintritt des Erfullungstages einer der beiden 
Contrahenten seine Zahlungen ein, so ist der andere Contrahent 
berechtigt, an derjenigen Borse, an welcher ihm die Zahlungs
EinsteIlung bekannt geworden ist, oder an der unmittelbar darauf 
folgenden die zwangsweise Regulirung des Geschaftes in Gemassheit 
des § 18, Absatz 2 und 3, durch ein gleichartiges Geschaft auf 
dieselbe Erfiillungszeit zu bewirken. 

Wird durch eine solche Zwangsregulirung ein Geschaft auf 
Pramie, eine SteIlage oder ein N ochgeschaft betrofi'en, und ist nach 
dem Ausspruche der Deputation der Sachverstandigen-Commission 
die Regulirung durch ein gleichartiges, auf die namlicb.e Erfilliungs
zeit und gleiche Courslage gestelltes Geschaft nicht ausfiihrbar 
gewesen, so kann der zur Zwangsregulirung berechtigte Contrahent 
das Geschaft sofort fallig erklaren. 

Eine spater erfolgende Erofi'nung des Concm'ses macht eine 
derartige Zwangsregulirung nicht unwirksam. 

AIle aus der Zwangsregulirung entspringenden Forderungen 
sind sofort zahlbar. 

Die Zahlungs-Einstellung gilt schon dann als eingetreten, wenn 
Umstande vorliegen, aus welchen erhellt, dass der Verpfiichtete 
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sich im Zustande der Zahlungsunfahigkeit befindet, oder wenn 
flHlige Zahlungsverpflichtungen von ihm nicht erfuIlt sind. Streitig
keiten, welche uber die Voraussetzung einer solchen Zwangsregu
lirung entstehen, werden von der schiedsrichterlichen Commission 
der Aeltesten der Kaufmannschaft endgiltig entschieden. 

§ 20. Engagements in einem Werthpapiere, welches zur Ruck
zahlung gekundigt ist, werden an dem Tage fallig, an welchem 
die Ruckzahltmg beginnt, auch wenn dieselben urspriinglich auf 
einen spateren Termin geschlossen waren. Der Verkaufer hat als
dann die Wahl, das Engagement durch Lieferung der Stucke oder 
durch Verrechnung ZUlli Einlosungswerthe zu reguliren, welch' 
letzterer in streitigen Fallen von der Deputation del' Sachver
standigen-Commission festzusetzen ist. 

§ 21. Tritt fiir die verschlossenen Werthe wahrend der Dauer 
des Vertrages die Ausubung eines Bezugsrechts ein, welches nicht 
in Gemassheit des § 7 durch Festsetzung eines Cours-Auf- oder 
Abschlages seine Erledigung findet, so hat der Kaufer, welcher 
das Bezugsrecht ausuben will, spatestens 24 Stunden vor Ablauf 
del' zur Ausubung des Bezugsrechts am hiesigen Platze gestellten 
Frist, den Verkaufer in den Besitz einer schriftlichen Aufforderung 
zu setzen, die Bezugsstucke zu erheben, und Verkaufer ist gehalten, 
dieser Aufforderung zu entsprechen. Der Kaufer muss hiernachst 
nach Wahl des Verkaufers die neu bezogenen Stucke entweder 
innerhalb acht Tagen nach dem ersten Tage der Ausgabe der 
neuen Stucke nach vorangegangener zweitagiger Ankundigung, 
oder die alten und neuen Werthe zugleich am ErfiiIlungstage des 
urspriinglichen Geschaftes gegen Erstattung aIler Auslagen nebst 
Zinsen zum jeweiligen Reichsbankdiscont abnehmen. 

Tritt bei Pramien-, Stellage- und Nochgeschaften wahrend der 
Dauer des Vertrages ein Bezugsrecht ein, so ist, falls die Erfiillung 
durch Lieferung der Stucke erfolgt, del' Verkaufer die Bezugsstucke 
gegen Erstattung der dafiir geleisteten Zahlung nebst Stuckzinsen 
mitzuliefern und del' Kaufer solche mit abzunehmen verpflichtet. 
Ohne die Bezugsstucke kann die Lieferung weder geleistet noch 
verlangt werden. Auf die Hohe der Pramie ist ein eintretendes 
Bezugsrecht ohne Einfluss. 

Wenn wahrend der Dauer eines Engagements das betreffende 
Papier zur Convertirung gelangen solI, derart, dass entweder unter 
Abstempelung der Stucke eine Zins-Veranderung eintritt oder gegen 
Einlieferung des Effects ein anderes ausgegeben wird, so hat Kaufer 
den Verkaufer spatestens 24 Stunden vor Ablauf der zur Ausubung 
des Convertirungs-Rechtes am hiesigen Platze gestellten Frist in 
den Besitz einer schriftlichen ErkHirung zu setzen dariiber, ob er 
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die Convertirung annehmen nnd convertirte bezw. neue Stucke den 
Convertirungs-Bedingungen gem ass empfangen will, odeI' ob die 
Erfullung des Engagements in den urspriinglich verabredeten 
Stucken erfolgen solI. Unterlasst Kaufer die Erklarung, so hat 
es bei dem urspriinglichen Engagement sein Bewenden. 

Bei Engagements in Werthpapieren, welche nur zum Theil, 
d. h. in bestimmten Jahrgangen odeI' Serien zur Ruckzahlung ge
kiindigt odeI' zur Convertirung gestellt sind, hat der Verkaufer 
spatestens sechs Tage nach erfolgter Kundigung bezw. drei Tage 
bevor die Frist zur Convertirung am hiesigen Platze ablauft, den 
Kaufer in den Besitz einer schriftlichen Erklarung daruber zu 
setzen, in welchen Stucken er, der Verkaufer, das Engagement 
erfiillen will. Erklart er die Erfullung in den zur Ruckzahlung 
gekundigten bezw. zur Convertirung gestellten Stucken leisten zu 
wollen, so hat im letzteren Falle wiederum der Kaufer den Ver
kaufer spatestens 24 Stunden VOl' Ablauf der zur Convertirung 
gestellten Frist in den Besitz einer Erklarung daruber zu setzen, 
ob er die Stucke, zu deren Lieferung del' Verkaufer sich erklart 
hat odeI' statt deren den entsprechenden Betrag convertirter Stucke 
den Convertirungs-Bedingungen gemass empfangen will. Unterbleibt 
die Erklarung des Verkaufers, so hat er in den nicht zur Ruck
zahlung bezw. Convertirung gelangenden Stucken zu erfilllen. 
Unterbleibt die Erklarung des Kaufers, so erfolgt die Erfiillung 
in Stucken del' yom Verkaufer gewahlten Art. In allen Fallen 
hat derjenige, fur dessen Rechnung yom Rechte zur Convertirung 
Gebrauch gemacht wird, aIle daraus entstehenden Auslagen und 
Zinsen darauf zum jeweiligen Reichsbankdiscont dem Gegen-Con
trahenten zu erstatten. 

Tritt wahrend del' Dauer eines auf Pramie, Stellage odeI' mit 
dem Rechte der Nachforderung bezw. Nachlieferung geschlossenen 
Engagements eine ganzliche odeI' theilweise Convertirung, odeI' eine 
ganzliche odeI' theilweise Ruckzahlung der verschlossenen Werthe 
ein, so kommen die vorstehend fiir auf feste Lieferung geschlossene 
Geschafte festgesetzten Bedingungen gleichfalls in Anwendung. 
Auf die Rohe del' Pramie bleibt ein eintretendes Convertirungsrecht 
ohne Einfluss. 

Enthalt in allen vorstehend erwahnten Fallen die Vertragssumme 
Betrage, welche zur Ausubung des Bezugs- bezw. Convertirungs
rechtes nicht geeignet sind, so bleiben diese bei del' Verrechnung 
ausser Betracht, soweit in Bezug auf sie nicht von del' Sachver
standigen-Commission Festsetzungen ill Sinne des § 7 getroifen sind. 

In allen vorstehend erwahnten Fallen wird jeder einzelne 
Schluss als ein selbststandiges Geschaft angesehen. 

s W 0 bod", Bankgeschaft. 3, A uiI. 2 
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4:. Usancen der Fonds-Borse zu Berlin. 

AusHtndische Wechsel. 

Auslandische Wechsel werden notirt: 

In kurzer Sicht 

auf Amsterdam und Rotterdam, Antwerpen und Brussel, London, 
Paris, Budapest, Wien und Warschau fur 8 tagige, 

auf Kopenhagen, Italienische, Skandinavische und Schweizer Platze 
fur 10 tagige, 

auf Portugiesische und Spanische Platze fUr 14 tagige, 
auf St. Petersburg fur 3 wQchentliche, 
auf N ew-York fur bei Sicht zahlbare Wechsel. 

In langer Sicht 

auf Amsterdam und Rotterdam, Antwerpen und Brussel, Paris, 
Budapest, Wien, Spanische und Italienische Platze fliT 2 monat

liche, 
auf London, Petersburg und Portugiesische Platze fUr 3 monatIiche 

Wechsel. 
Lieferbar sind: 

Frs. 1000 
Ro. 500 
Milr. 200 
Pes. 1000 
Fl. 500 

als Italienische Platze: 

" 
" 
" 
" 
" 

Paris 
Petersburg und Warschau 
Portugiesische Platze 
Spanische Platze 
Wien und Budapest; 

Wechsel auf Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Rom, Turin, 
Venedig, 

als Portugiesische Platze: 
Wechsel auf Lissabon, Oporto, 

als Schweizer Platze: 
Wechsel auf Basel, Bern, Genf, St. Gallen, Winterthur, Zurich, 

als Skandinavische Platze: 
Wechsel auf Christiania, Gothenburg, Stockholm, 

als Spanische Platze: 
Wechsel auf Madrid und Barcelona. 
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Kurze Sicht. 
Als kurze Wechsel sind lieferbar: 

bei denjenigen, deren N otiz sich fiir 8 tagige Wechsel versteht, 
solche, welche wenigstens 5 und hochstens 14 Tage, 

bei denjenigen, deren N otiz sich fiir 10 tagige Wechsel versteht, 
solche, welche wenigstens 7 und hochstens 14 Tage, 

bei denjenigen, deren N otiz sich fur 14 tagige Wechsel versteht, 
solche, welche wenigstens 8 und hochstens 21 Tage, 

bei Petersburg, solche, welche wenigstens 8 und hochstens 28 Tage 
noch zu laufen haben. Etwaige ortsubliche Respekttage bleiben 
hierbei unberncksichtigt. 

Werden Wechsel geliefert, welche eine langere Laufzeit haben 
als diejenige ist, fiir welche die N otiz sich versteht, so ist der 
nach Kalendertagen zu berechnende Unterschied dem Kaufer zum 
jeweiligen Bankdiscont des betreffenden Platzes zu verguten. Eine 
Zins-Vergfitung auf Wechsel, welche eine kurzere Verfallzeit haben, 
als diejenige ist, fiir welche sich die N otiz versteht, findet hingegen 
ohne besondere Verabredung nicht statt. 

Lange Sicht. 
Ais lange Wechsel sind lieferbar: 

bei denjenigen, deren Notiz sich fur 2 monatliche Wechsel versteht, 
solc:he, welche wenigstens 11/2 und hochstens 3 Monate, 

bei denjenigen, deren N otiz sich fiir 3 monatliche Wechsel versteht, 
solche, welche wenigstens 21/2 und hochstens 3 Monate 

noch zu laufen haben. Ein etwaiger Unterschied zwischen der 
Laufzeit der gelieferten Wechsel und derjenigen, fur welche die 
Notiz sich versteht, ist zum jeweiligen Bankdiscont des betreffenden 
Platzes zu verrechnen. 

Mittel-Sicht. 
Wechsel, welche langere Verfallzeit haben als die fiir kurze 

Sichten zugelassene, die aber kurzer sind als vorstehend fiir lange 
Sichten bestimmt ist, gelten als Mittelsichten, welche einer be
sonderen Vereinbarung zwischen de:p. Parteien unterliegen. 

New-York. 
1m Handel mit Wechseln auf N ew-York sind nur auf Sicht, 

und zwar nicht langer als 14 Tage nach Sicht, gezogene Wechsel 
lieferbar. Bei langeren als "bei Sicht" zahlbaren Wechseln sind. 
dem Kaufer 5 % Discont zu verguten. Wechsel auf New-York, 
welche einen bestimmten Verfalltag haben, sind nicht lieferbar. 

AnsIiindische Domizil-Wechsel. 
Auslandische Wechsel, deren Bezogener nicht in dem Staate 

der Zahlstelle seine Handelsniederlassung hat, sind nicht lieferbar. 
2* 
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Domi2lil-Wechsel auf Wien und Budapest sind in langer Sicht 
auch dann nicht lieferbar, wenn der Bezogene seine Handels
niederlassung in Oesterreich-Ungarn hat. 

Domizil-W echsel auf London sind, auch wenn der Bezogene 
seine Handelsniederlassung in England hat, nicht lieferbar, wenn 
sie nicht mit dem .Accepte des Bezogenen versehen sind. 

Domizil-Wechsel auf Russische Platze, bei welchen die .Angabe 
des Domizils nicht im .Accepte des Bezogenen enthalten ist, sind 
nicht lieferbar. 

Russische Wechsel. 
Bei Wechseln, welche in polnischer oder russischer Sprache 

ausgestellt sind, hat Verkaufer eine deutsche Uebersetzung bei
zufiigen, deren Richtigkeit durch .Abdruck seines Firma-Stempels 
von ihm anerkannt ist. 

Bei Wechseln, welche mit bestimmtem Ziel von einem Platze, 
an welchem nach neuem Styl gerechnet wird, auf Russland ge
zogen sind, wird der Verfalltag in der .Art bestimmt, dass der 
.Ausstellungstag zunachst in das entsprechende Datum alten Styls 
um- und demnachst der Verfalltag gem ass dem Wechselinhalt aus
gerechnet wird. Der so gefundene Verfalltag alten Styls ist alsdann 
wieder in das entsprechende Datum neuen Styls zurUckzurechnen . 

.A.ushandigung einer Secunda oder Tertia. 
Bei Geschaften in Wechseln auf aussereuropaische Platze ist 

Kaufer berechtigt, gegen Erstattung der entstehenden Kosten vom 
Verkaufer die .Aushandigung einer Secunda bezw. einer Tertia zu 
verlangen. 

.luszahlungen. 
Geschafte in .Auszahlungen an auslandischen Platzen unterliegen 

besonderer V erein barung. 
Gelddarlehen. 

Gelddarlehen mit taglicher Kiindigung (tagl:iches Geld), sind 
gegenseitig bis 1 Uhr an der Borse kiindbar. Die Riickzahlung 
hat an dem darauf folgenden Borsentage bis 12 Uhr Mittags zu 
erfolgen; die Zinsen werden vom .Abschlusstage bis zum Riick
zahlungstage nach Kalendertagen gerechnet. 

Bei Gelddarlehen auf festen Termin sind 30 Tage fiir den 
Monat zu rechnen ohne Riicksicht auf die Zahl der Kalendertage; 
fallt der Riickzahlungstag auf einen Sonn- oder Festtag, so hat 
die Riickzahlung am darauf folgenden Borsentage bis 12 Uhr Mittags 
zu erfolgen, auch sind die Zinsen bis zu diesem Tage zu vergiiten. 

Darlehns-Geschafte, deren Riickzahlung auf einen Ultimo fest
gestellt ist, werden in Bezug auf Zinsberechnung und Falligkeit 
wie Ultimo-Efi'ecten-Geschafte behandelt. 
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Bei Darlehns-Geschaften, welcbe gegen Hineingabe von Effecten 
zu einem festen Zinssatz abgeschlossen werden, ohne dass eine 
bestimmte Gattung von Papieren vorbedungen wird, hat der Geld
geber lediglich Anspruch auf den vereinbarten festen Zins vom 
Betrage der bineingelieferten Effecten, wahrend aIle aus Abtrennung 
von Zins- oder Dividenden-Scheinen, Verloosungen oder aus anderen 
Umstanden erwacbsenden Vortheile oder N acbtheile auf den Geld
nebmer fallen. Der Geldgeber hat dem Geldnehmer die nach ge
schehener Lieferung fallig gewordenen Zins- oder Dividenden-Scheine 
spatestens am dritten Borsentage nach der Fiilligkeit gegen Er
stattung des dafur usancemassig gezahlten Betrages zu liefern, 
auch ibm die Nummern verloosbarer Eff'ecten vor der Veroffent
lichung der Verloosung mitzutbeilen. Der Geldnehmer hat die 
Pflicbt, den Geldgeber zu dieser Nummern-Aufgabe rechtzeitig 
aufzufordern. 

Die Darlebnssumme ist in ibrem ursprunglichen Umfange zu 
verzinsen, auch wenn der Betrag fallig gewordener Zins- oder 
Dividenden-Scheine baar von dem Geldnehmer bezahlt wird. 

Privat-Disconten. 

Bei Gescbaften in inlandischen ,Vechseln 'zu einem niedrigeren, 
als dem jeweiligen Zinsfuss der Reichsbank sind nur Abschnitte 
von 3000 M. und daruber lieferbar, welche wenigstens 11/2 und 
nicht mehr als 3 Monate noch zu laufen baben. 

Bei Abschnitten von 10000 M. und daruber auf ausw3,rtige 
Reicbsbankplatze wird fUr 5 Tage, bei kleineren Abschnitten fUr 
10 Tage der volle Bankdiscont vergi.ttet. Domizil-W echsel sind 
nieht lieferbar. 

Goldmunzen. 

Goldmunzen sind ohne Vergutung eines etwaigen Minderwerths 
lieferbar, wenn sie folgendes Minimal-Gewicht haben: 

Imperials pro 1000 St. Ko. 6,540. 

20 Francs-Stucke " 1000" " 6,440. 

Sovereigns. " 1000" " 7,960. 

Fur jedes fehlende Gramm hat der Verkaufer M. 2,50 zu ver
guten. Als 20 Francs-Stucke sind nUl" solche Italieniscber, Fran
zosiscber, Belgischer und Schweizer Pragung lieferbar. 

Oesterreichische 8 Gulden-Stucke werden per Stuck gehandelt 
und notirt. 

Dukaten werden per Stuck gehandelt und notirt. Das Gewicht 
fUr 1000 Stuck ist Ko. 3,490. - Fur jedes feblende Gramm hat 
Verkaufer M. 2,75 zu verguten. Bei einem geringeren Gewicht 
als Ko. 3,485 werden dieselben nach Gewicht mit einem Feingehalt 
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von 985 Tausendstel gehandelt. Lieferbar sind nur osterreichische 
Stucke neueren Geprages. 

Greenbacks. 

Die Notiz fur amerikanische Greenbacks versteht sich ffir 
Abschnitte unter 1000 Dollars. 

Coupons. 

Bei Geschaften in Zins- und Dividenden-Scheinen ubernimmt 
Verkaufer keine Garantie ffir deren Eingang, wenn dies nicht 
beimAbschluss ausdrucklich vereinbart worden ist; er haftet aber 
ffir deren Echtheit und fUr richtige Angabe und Berechnung des 
Einlosungs-Werthes, wie solcher am Tage des Verkaufs feststeht. 

1st die Haftbarkeit fur den richtigen Eingang verkaufter Zins
oder Dividenden-Scheine ausbedungen, so ist Verkaufer verpfiichtet, 

unbezahlt gebliebene europaische Coupons innerhalb eines Monats, 
unbezahlt gebliebene aussereuropaische Coupons innerhalb zweier 

Monate nach dem Falligkeitstermine 
gegen Ruckerstattung des empfangenen Betrages zurUckzunehmen. 

Diese Fristen laufen, falls der Abschluss des Geschafts erst 
nach dem Falligkeitstermine erfolgt ist, von dem Tage des Ab
schlusses abo 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch ffir Geschafte in 
verloosten und gekundigten Effecten. 

Werden bestimmte Stucke von Zins- oder Dividenden-Scheinen, 
verloosten oder gekundigten Effecten aus irgend einem besonderen 
Grunde von del' Zahlstelle nicht eingelOst, so ist der Verkaufer 
verpflichtet, dieselben innerhalb 6 Monaten nach dem Verkaufstage 
gegen Ruckerstattung des empfangenen Betrages zuruckzunehmen. 

Sind verkaufte Zins- odeI' Dividenden-Scheine, gekundigte odeI' 
verlooste Effecten von del' Zahlstelle als gestohlen erkannt und 
deshalb zuruckbehalten worden, so hat Verkaufer, wenn ihm der 
Nachweis erbracht wird, dass diese Werthe von ihm geliefert 
wurden, den empfangenen Betrag an den Kaufer zuruckzuzahlen. 

Zoll·Coupons. 
Russische Zoll-Coupons muss en noch wahrend 14 Tagen nach 

del' Lieferung zur Verwendung bei den Russischen Zollstatten ge
eignet sein. 

Die Notiz fUr kleine Zoll-Coupons versteht sich fur Stucke im 
Betrage von 10 Mk. = 3,18 Ro. und darunter. 

Effecten. 

Versicherongs.A.ctien. 
Bei Geschaften in Versicherungs-Actien, denen Dividenden

Scheine nicht beigefUgt sind, g-ehort die Dividende demjenigen, 
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del' die Actie VOl' Schluss des Geschaftsjahres gekauft hat. Wird 
die Dividende einem spateren Besitze.r del' Actie ausgezahlt, so hat 
er die Verpflichtung, solche seinem Verkaufer unverzuglich zu 
erstatten. 

Aile Versicherungs-Actien werden, ohne Rucksicht auf fehlende 
Einzahlungen, pro Stuck in Reichsmark franco Zinsen gehandelt. 

Bei Geschaften in Versicherungs-Actien, zu deren Umschreibung 
del' Kaufer verpfiichtet ist, werden die Uebertragungskosten von 
beiden Contrahenten zur Halfte getragen. Den Wechselstempel 
del' zu hinterlegenden Solawechsel tragt del' Aussteller derselben, 
den Cessionstempel del' Cedent ailein. 

Bei schlesischen Feuerversicherungs-Actien tragt Kaufer die 
Cessionskosten resp. die nach § 9 Absatz 6 des revidirten Statuts 
von 1874 erwachsende Uebertragungs-Gebuhr allein. 

Uebertragullgen. 

Bei Effecten, deren Besitzubertragung durch getrennte Anlage 
stattfindet, muss fur jedes einzelne Stuck ein besonderes Ueber
tragungsgesuch bezw. eine besondere Cession beigefugt sein. 

Bei allen aufNamen lautenden Effecten, auf denen Bestatigungs
bezw. Eintragungsvermerke sich befinden, darf nach del' letzten 
Eintragung nul' ein Blanco-Giro stehen. 

Abtrennung der Zins- und Dividenden-Seheine. 

Bei Lieferung von deutschen Effecten, welche auf einen festen 
Zins ausschliesslich in Thaler- odeI' Reichswahrung lauten, darf 
del' zunachst fallige Zins-Schein fehlen, wenn del' Werth desselben 
vergutet wird. 

Auslandische Effecten, welche auf einen fest en Zins ausschliess
lich in Thaler- odeI' Reichswahrung lauten, werden in diesel' Be
ziehlmg den deutschen gleich geachtet. 

Bei deutschen Dividenden-Papieren darf del' nachstfallige 
Dividenden-Schein durch einen eine andere Nummer tragenden 
auf denselben Tennin falligen Dividenden-Schein gleicher Gattung 
ersetzt werden. 

Auslandische Effecten sind, soweit nicht anderweitige Fest
setzungen getroffen sind, nul' lieferbar, wenn sammtliche dazu ge
horige Zins- bezw. Dividenden-Scheine die gleiche Nummer wie 
das Effect selbst tragen. 

Bei allen auslandischen Effecten sind sammtliche uneinge16st 
gebliebenen Zins- bezw. Dividenden-Scheine mitzuliefern, so lange 
sie nicht fUr werhlos erklart worden sind. 

Bei allen deutschen Dividenden-Papieren werden die Dividenden
Scheine mit Ablauf des betreffenden Geschaftsjahres von den Actien 
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getrennt und verstehen sich von diesem Tage ab aIle in derartigen 
Efl'ecten gemachten Geschafte exclusive Dividende, Ausgenommen 
hiervon sind solche Werthe, welche auf Zeit gehandelt und im 
amtlichen oder nichtamtlichen Theile des amtlichen Courszettels 
auf Zeit notirt oder welche von der Sachverstandigen-Commission 
bekannt gemacht werden; bei diesen verbleibt der Dividenden
Schein an den Actien bis zum Tage der EinlOsung bezw. bis zu 
dem Tage, welchen die Deputation der Sachverstandigen-Commission 
festsetzt. 

Bei auslandischen Dividenden-Papiel'en erfolgt die Abtrennung 
des Dividenden-Scheines erst, wenn der Einlosungstermin ein
getreten und eine beziigliche Bekanntmachung der Sachverstandigen
Commission erfolgt ist. 

Die laufenden Zinsen werden stets yom Beginne des neuen 
Geschaftsjahres an berechnet; es findet demnach bei Engagements 
in Actien, welche auch nach Ablauf des Geschaftsjahres noch ein
schliesslich Dividende gehandelt werden, ein entsprechender Cours
zuschlag statt. Die Makler haben rechtzeitige Bekanntmachungen 
zu beantragen. 

Bei Ultimo-Lieferungen miissen, wenn der Lieferungstag in 
den nachsten Monat fliIlt, die am betreffenden Termine falligen 
Zins- bezw. Dividenden-Scheine mitgeliefert werden. 

Bei Geschaften in Genuss-Scheinen greifen in Betreff der 
Dividenden-Scheine dieselben Usancen Platz, wie bei den Actien, 

Stiickzinsen. 
Bei sammtlichen Effecten, welche mit Zinsen gehandelt werden, 

wird bei Casse-Geschaften der Tag des Verkaufes, bei Zeit-Geschaften 
der Tag del' Lieferung mitgerechnet. 

Zinstragende Papiere, deren Zinszahlung eingesteUt· ist, sowie 
Actien von Gesellschaften, welche in Concurs gerathen, oder in 
Liquidation getreten sind, werden auf Anordnung der Sachver
standigen-Commission von einem von ihr zu bestimmenden Tage 
ab ohne Berechnung von Stiickzinsen gehandelt. 

Die Zinsen solcher Pfandbriefe, deren Zins-Scheine auf J ohannis 
und Weihnachten lauten, werden yom 1. Juli bezw.1. J anuar gerechnet, 

AIle Actien, sofern diesel ben nicht mit einem, einen festen 
Zinssatz ausdriickenden Coupon versehen sind, werden mit 4 0/0 
laufenden Zinsen, aIle Stamm-Prioritats-Actien mit dem zugesicherten 
Vorzugszinsfusse gehandelt. 

Neue Couponsbogen. 
Sobald nach Ablauf aller einem Stiicke beigegebenen Zins

bezw. Dividenden-Scheine die Ausgabe der neuen Couponsbogen 
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stattfindet, hat Verkaufer entweder mit neuen Couponsbogen zu 
liefern, oder die Spesen fur Besorgung derselben dem Kaufer zu 
vergiiten~ Die Sachverstandigen-Commission ist berechtigt, einen 
Termin festzusetzen, von welchem ab nur Stucke mit neuen Coupons
bogen lieferbar sind. 

Gezogene Serien. 

Bei Geschaften in Stucken gezogener Serien von Pramien
Anleihen versteht sich der verabredete Kaufpreis einschliesslich 
der laufenden Stuckzinsen. 

Geschafte znr amtlichen Notiz. 

Sind ohne Vermittelung eines Makiers Geschafte zur amtlichen 
Notiz abgeschlossen und ist ein Cours amtlich nicht notirt worden, 
so sind solche Geschafte als nicht zu Stande gekommen zu be
trachten. 

Pfennig-Betrage. 

1m Platzverkehr durfen Rechnungsbetrage in der Pfennig
Reihe nur auf Zahlen lauten, welche durch 5 theilbar sind. Be
trage unter 5 Pfennig fallen fort, Betrage uber 5 werden fUr 
10 Pfennig gerechnet. 

Reichs-Stempel-Abgabe. 

Bei Geschaften mit sol chen Vermittlern, welche als Selbst
Contrahenten auftreten, wird der zu entrichtende Reichs-Stempel, 
wenn das Gescha,ft Werthe betrifft, welche zu einem Course von 
160 % und darunter gehandelt sind, von beiden Theilen zur Ralfte 
getragen. 

Betrifft das Geschaft Werthe, welche zu einem hoheren Course 
als 160 0 / 0 gehandelt sind, so hat der andere Contrahent dem als 
Selbst-Contrahenten auftretenden Vermittler die ganze Stempel
auslage zu erstatten. 

Bei Noch-Geschaften mit solchen Vermittlern, welche als Selbst
Contrahenten auftreten, wird die Reichs-Stempel-Abgabe auf die 
nachzufordernden bezw. nachzuliefernden Stucke zunachst von dem 
anderen Contrahenten allein getragen und der den selbstcontra
hirenden Vermittier nach vorstehenden Bestimmungen treffende 
Antheil an der Reichs-Stempel-Abgabe von dem Letzteren an 
Ersteren zuriickvergiitet, wenn die nachzufordernden bezw. nach
zuliefernden Stiicke zur Erfiillung gelangen. 

Wenn bei vorstehend erwahnten Geschaften dem selbstcontra
hirenden Vermittler nur eine geringere als die usal).cemassige oder 
keine Makler-Gebuhr bewilligt wurde, so nimmt dieser auch keinen 
Theil an der Reichs-Stempel-Abgabe, diese ist vielmehr in solchem 
l!'alle von dem anderen Contrahenten allein zu tragen. 
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Bei Report- oder Prolongations-Gescha,ften wird die Reichs
Stempel-Abgabe in allen Fallen von beiden Contrahenten je zur 
Halfte getragen. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Wer nach dem Ausspruche der Deputation der Sachverstandigen
Commission einen ihm gelieferten Posten zu Unrecht zUrUckgewiesen 
hat, hat den entstandenen Zinsverlust zum jeweiligen Reichsbank
zinsfuss der Reichsbank, bei Ultimo-Lieferungen fiberdies das von 
der Deputation der Sachverstandigen-Commission etwa festgesetzte 
Strafgeld zu vergfiten. 

Interims-Scheine und Quittungsbogen fiber Werthpapiere, von 
denen bereits Originalstficke im Umlauf sich befinden, sind nicht 
lieferbar. 

Beschadigte Effecten sind nicht lieferbar, wenn denselben 
bezw. deren Zins- oder Dividenden-Scheinen nothige Erfordernisse, 
z. B. Stempel, Nummer oder Unterschriften mangeln, wenn ihnen 
ein so grosses StUck fehlt, dass auf dies em eine Aussercourssetzung 
Platz gehabt haben, oder wenn der Vermuthung Raum gegeben 
werden kann, es mochten Ausstreichungen oder andere Beschadi
gungen absichtlich vorgenommen sein. 

Effecten, bei denen der weisse Rand gauz oder theilweise ab
geschniten, aber die Einfassung oder Vignette bezw. Souche un
verletzt ist, sind lieferbar. 

Bayerische Anleihen. 

Von bayerischen Anleihen in Markstficken sind aIle Jahrgange 
und Termine gleichmassig lieferbar. 

Berliner (Charlottenburger) Pferdebahn. 

Actien der Berliner Pferdebahn-Gesellschaft vorm. Lestmann 
& Co. sind nur lieferbar, wenn aus einem darauf befindlichen Ver
merk der Gesellschaft hervorgeht, auf wen die Actie zur Zeit der 
Lieferung im Actienbuche eingetragen ist, und wenn hinter diesem 
Eintragungsvermerk nur ein Blanco-Giro sich befindet. 

Danziger Privat·Bank-Actien. 

An Danziger Privat-Bank-Actien kann der zweite halbe Bogen 
fehlen, wenn ein besonderes Uebertragungsgesuch des eingetragenen 
Besitzers beigeffigt ist. 

Brauerei Friedrichsbain-Actien. 

Die von der Actien-Brauerei Friedrichshain ausgegebenen Actien 
erster Emission sind auch ohne Stempel lieferbar, da der Stempel 
im Ganzen bezahlt ist. 
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Hessisch-Rheinische Actien. 

Die Actien des Hessisch-Rheinischen Bergbau-Vereins in Giessen 
bediirfen nur der Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes. 

Pfandbriefe. 

Pfandbriefe auf Pergament ausgestellt, deren Schrift oder Druck 
durch grossere Stockflecke beschadigt oder undeutlich geworden 
ist, sind nicht lieferbar, ebensowenig diejenigen, deren Riickseite 
mehr als zur Halfte mit Vermerken ausgefiillt ist, wobei jedoch 
Ingrossations- oder sonstige zu dem Pfandbriefe gehorende Ver
merke nicht in Anrechnung zu bringen sind. 

Schoneberger Schloss·Brauerei·Actien. 

Actien der Schoneberger Schloss-Brauerei, welche auf Namen 
eingetragen waren, sind nur dann lieferbar, wenn sie wieder auf 
den Inhaber gestellt sind und wenn dies auf den Actien mit rechts
verbindlicher Unterschrift der Direction ersichtlich gemacht ist. 

Stolberger Zink·Actien. 

Stolberger Zink-Stamm-Actien sind nur lieferbar, wenn sie die 
Unterschriften von zwei Verwaltungsraths-Mitgliedern tragen. 

Mantel. 

N ach Erklarung der zustandigen Stellen ist der weisse Bogen 
(Mantel) nothwendig bei: 

Actien der Amsterdam-Rotterdamer Eisenbahn, 

" 
" Deutschen Effecten- und Wechsel-Bank in Frank

furt a. M. 
" "Kasehau-Oderberger Eisenbahn, 

Oesterreichischer Goldrente, 
er darf fehlen bei: 

Bohmischen Westbahn-Actien, 
Buschtehrader Eisen bahn -Actien, 
Chemnitzer Farberei-Actien (Korner), 
Danziger Privatbank-Actien, 
Deutschen Hypotheken-Bank-Actien Meiningen, 
Dux-Bodenbacher Eisenbahn-Actien, 
Duxer Kohlen-Bergwerks-Actien, 
Glauziger Zuckerfabrik-Actien, 
Hannoversche Maschinenfabrik-Actien (Egestorff), 
Hemmoor Cement-Actien, 
Lemberg-Czernowitzer Actien, 
Mitteldeutsche Credit-Bank-Actien, 
Oesterreichischen Credit-Actien, 
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Oesterreichischen Nordwestbahn-Actien Lit. A und B, 
Raa b-Oedenburger Eisenbahn-Actien, 
Sachsischen Kammgarn-Spinnerei-Actien (Solbrig). 

Dnx·Bodenbach·Actien. 

Von Dux-Bodenbacher-Actien sind diejenigen Lit. A und B 
gleichmassig lieferbar. 

Oesterreichisch.Ungarische Staatsbahn·Actien. 

Oesterreichisch-Franzosische Staatsbahn-Actien, welche die 
Unterschrift nur eines Administrators tragen, sind nicht lieferbar. 

Kaschan.Oderberger Actien. 

Kaschau-Oderberger Eisenbahn-Actien sind nur lieferbar, wenn 
sie die Unterschriften von zwei Verwaltungsraths-Mitgliedern tragen. 

Oesterreichische Siidbahn·Actien und Obligationen. 

Actien und Obligationen der Oesterreichischen 8udbahn sind 
lieferbar, auch wenn die Unterschrift des Cassirers fehlt. 

Ungarische 5 Ofo Nordost·Prioritliten. 

Ungarische 5 % Nordost-Prioritaten von 1869 und 1871 (Silber
prioritaten) sind gleichmassig lieferbar. 

Rnssische Staatsbahn·Actien. 

Russische 8taatsbahn-Actien sind lieferbar, auch wenn sich 
unter dem russischen Text nul' eine Unterschrift befindet. 

Rnssische Stieglitz.Anleihen. 

Von Russischen 5. und 6. Stieglitz-Anleihen sind nur solche 
Stucke lieferbar, welche auf Inhaber lauten odeI' fUr die Firma 
Stieglitz & Co. ausgestellt und von dieser girirt sind. Abschnitte 
von S. Ro. 1000 del' Russischen 5. Sieglitz-Anleihe sind nicht 
lieferbar. 

Warschan.Terespol.Prioritliten. 

D · t d 20. Marz 1884' H"h S R 64828 Ie un er em 1. April In 0 e von .- o. aus-
gestellten W arschau-Terespol-Eisenbahn-Prioritats-Obligationen sind 

mit den am ~\~:rz 1866 ausgestellten 5 Millionen Rubel gleich

massig lieferbar. 
Warschan· Wiener Eisenbahn·.A.ctien. 

Warschau-Wiener Eisenbahn-Actien mussen mit einem Trocken
stempel versehen sein und die Unterscbriften eines Mitglieds des 
Verwaltungsraths und des Haupt-Rendanten tragen. - Sammtliche 
Actien del' Warschau-Wiener Eisenbahn gelten als vollgezahlt, ohne 
Rucksicht auf die auf der Ruckseite der Actien befindlichen Quit
tungen. 
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Luttich-Limburger Actien. 

Luttich-Limburger Eisenbahn-Actien mussen die Unterschriften 
von zwei Administratoren tragen. 

Tamines-Landen-Actien. 

Von den Actien der Eisenbahn Tamines-Landen sind sowohl 
solche, welche den Vermerk: 

"Action ne donnant droit a un dividende qu'apres l'ache
vement du reseau" 

tragen, als diejenigen, welche ihn nicht tragen, gleichmassig 
lieferbar. 

Romische Anleihe. 

Stucke der Romischen 4 % Gold-Anleihe 1. Serie sind mit und 
ohne Abschnitt (Souche) lieferbar. 

Schweizer Nordostbahn-Actien. 

Von Schweizer Nordostbahn-Actien sind nur Inhaber-Actien 
lieferbar. 

New-Yorker Gold-Anleihe. 

Von der mit 6 % verzinslichen Gold-Anleihe der County und 
Stadt New-York im Betrage von 15000000 Dollars sind alle vier 
Sorten, namlich City Bonds, County Bonds, Dock Bonds und Con
solidated Park-Bonds gleichmassig lieferbar. 

Lieferbare und unlieferbare Stucke (Nennwerth). 
Von Preussischen Consols sind nul' Stucke bis zu 5000 M. 

lieferbar. 
Von Oesterreich und Ungarischen Renten sind grossere Stucke 

als Fl. 1000 und klein ere als Fl. 100 nicht lieferbar, ausgenommen 
sind 41 / 2 % steuerfreie Ungarische Staats-Eisenbahn-Anleihe, von 
welcher auch Stucke a J!'l. 5000 lieferbar sind. 

Stucke von Fl. 5000 der Franz-Joseph-Eisenbahn-Prioritaten 
sind nicht lieferbar. 

Russische Orient-Anleihe aller Emissionen sind nur in Stucken 
von Ro. 1000 und Ro. 100 lieferbar. 

Von Russischer 4 % innerer Anleihe von 1887 sind Stucke a 
10000 RbI. nicht lieferbar. 

Von 3 % 1859 er Russischer Anleihe sind Stucke von Lvr. 
1000 nicht lieferbar. 

Von Rumanischer 5 % amortisabler Rente sind Stucke a M. 
16000 nicht lieferbar. 

Grosse und kleine Stucke. 
Es gelten von: 

41 / 2 % Argentinische innere alsgr. St. Abschn. v. Lvr. 
und aussere Anleihe " kl." " "" 

200 u. 100 
20 
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5 0 / 0 Buenos-Aires-Anleihe. als gr. St. A bschn. Y. M. 5000 

" 
kI. 

" " " " 
1000 u. 500 

Bukarester Stadt-Anleihe 
" 

gr. 
" " " " 

4000 

" 
kl. 

" " " " 
400 

4 0 / 0 Egypter 
" 

gr. 
" " "Lvr. 1 000 

" 
500 

" 
kl. 

" " " " 
100 

" 
20 

5 0 / 0 do. 
" 

gr. 
" " " " 

1000 
" 

500 

" 
kl. 

" " " " 
100 

" 
20 

41/ 2 0 / 0 do. 
" 

gr. 
" " " " 1000 " 500 

" 
kl. 

" " " " 100 " 20 
1881-84 Griechen 

" 
gr. 

" " " Fr. 5000 " 2500 

" 
kl. 

" " " " 
500 

Griechische Monopol-AnI. 
" 

gr. 
" " " " 

5000 
" 

2500 

" 
kI. 

" " " " 
500 

Lissaboner Stadt-Anleihe 
" 

gr. 
" " " 

M. 2000 

" 
kl. 

" " " " 
400 

6 0/0 Mexicaner 
" 

gr. 
" " "Lvr. 1000 

" 
500 

"mittI. " " " " 
100 

" 
kI. 

" " " " 
20 

Cony. Norwegische Anleihe " gr. 
" " " 

M. 20400 " 10200 

" 
kl. 

" " " " 2040 " 408 
Oesterr. 4 % Goldrente 

" 
gr. 

" " " 
FI. 1000 

" 
kI. 

" " " " 
200 

Pester Stadt-Anleihe 
" 

gr. 
" " 

,. 
" 

1000 
" 

500 

" 
kI. 

" " " " 
100 

Rumanische 8 0/0 Staats-
" 

gr. 
" " " 

Fr. 25000 ;, 12500 
Obligationen "mittl. " " " " 

2 500 
" 

1250 

" 
kl. 

" " " " 
500 

" 
250 

Rumanische 6 0 / 
/0 Rente 

" 
gr. 

" 11 " 
M. 4000 

" 
kl. 

" " " " 
400 

Rumanische 5 0/ 0 fundirte 
" 

gr. 
" " " " 

4000 
Rente "mittI. " " " " 

2000 

" 
kl. 

" " " " 
400 

Rumanische 5 0/0 amort. 
" 

gr. 
" " " " 

4000 
Rente 

" 
kl. 

" " " " 
400 

Russische 5 % 1822 Anleihe " gr. 
" " "Lvr. 1036 

" 
518 

" 
kl. 

" " " " 
148 

" 
111 

Schwedische 41/ 2 0/0 Staats-
" 

gr. 
" " " 

M. 3000 
Anleihe yon 1875 "mittl. " " " " 

1500 

" 
kI. 

" " 
,. 

" 
600 

" 
300 

4 % Stockholmer Anleihe 
" 

gr. 
" " " " 

4500 
" 

2250 

" 
kl. 

" " " " 
900 

" 
450 

Turk.-Egypt. Tribut 
" 

gr. 
" " "Lvr. 1000 

" 
500 
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TUrk.-Egypt. Tribut als kI. St . .Abschn. v.Lvr. 
TUrk. ZolI-Obligationen 

" 
gr. 

" " " " 
" 

kI. 
" " " " Ungar. 4 % Goldrente 

" 
gr. 

" " " 
Fl. 

"mittl. " " " " 
" 

kI. 
" " " " Ungar. 41/ 2 % steuerfreie 

" 
gr. 

" " " " Staats-Eisenbahn-ObJig. "mittl. " " " " 
" 

kI. 
" " " " 

:Mit Namen beschrlebene Stiicke. 

100u. 
1000 " 

100 " 
1000 

500 
100 

5000 " 
500 
100 

20 
500 

20 

1000 

In- und auslandische Werthpapiere sind lieferbar, auch wenn 
sie mit einem N amen - ohne dass diesem Weiteres hinzugefugt 
ist - beschrieben sind, weil dergleichen Vermerke nicht als .Ausser
courssetzungen wirken. Farbige und trockene Firmenstempel werden 
in dieser Hinsicht einem N amen gleichgeachtet. 

Stempel bei Ausser- und Incourssetzungen. 
Deutsche Effecten, bei denen der sonst als ordnungsmassig 

anzuerkennende Incourssetzungs -Vermerk durch einen andersfar
bigen als schwarzen Stempel beglaubigt ist, sind lieferbar. Bei 
Rentenbriefen wird unbedingte Deutlichkeit des Stempels verlangt. 

Ausser- und Incourssetzungen. 
Die Lieferbarkeit wird dadurch nicht beeintrachtigt, dass der 

Incourssetzungs -V ermerk statt der Fassung "wieder in Cours ge
setzt" nur die Fassung "Wieder in Cours" , "In Cours gesetzt" 
oder "In Cours" erhalten hat. 

Deutsche Effecten mit auslandischen In- und .Aussercours
setzungen sind nicht lieferbar . 

.Aachen-Mastrichter Eisenbahn-.Actien, welche in Mastricht aus
gestellt sind, werden in Bezug auf .Ausser- und Incourssetzungen 
den deutschen Werthpapieren gleichgeachtet . 

.Auslandische Effecten, welche eine deutsche .Ausser- oder In
courssetzung haben, sind, mit alleiniger .Ausnahme der Oesterreichisch
Ungarischen, nicht lieferbar. .Als ausHindische Effecten gelten in 
dieser Beziehung aIle diejenigen, deren .Aussteller ihren Gerichts
stand ausserhalb Deutschlands haben. 

Oesterreichische und Ungarische Werthpapiere sind nur liefer
bar, wenn etwa darauf befindliche Oesterreichische .Ausser- und 
Incourssetzungen in deutscher Sprache lauten. 

Deutsche und Oesterreichisch-Ungarische Effecten, welche 
Inventarisations-Vermerke Rheinischer Notare tragen, sind liefer
bar, da solche Vermerke nicht als .Aussercourssetzungen anzu
sehen sind. 
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Schwedische 41 / 2 % Staats-Anleihe von 1875 und Pfandbriefe 
del' Schwedischen Reichs-Hypotheken-Bank, welche deutsche Ausser
cours- und Wiederincourssetzungen tragen, sind lieferbar, wenn das 
Bankhaus von Erlanger & Sohne in Frankfurt a. M. folgendes von 
ihm unterschriebene Visum beigesetzt hat: "Vorstehende Ausser
und Incourssetzung gesehen und in Ordnung befunden". 

Die evangelischen Gemeinde-Kirchenrathe im Bereiche del' 
Gemeinde- und Synodal-Ordnung vom 10. September 1873, 

die Kirchenvorstande in den Provinzen Hannover und Schles
wig-Holstein, im Grossherzogthum Lauenburg und im Amts
bezirk des Consistoriums zu Wiesbaden, 

die Koniglichen Preussischen Berg-Inspectionen, 
die Presbyterien, welche auf Grund del' Kirchen-Ordnung vom 

5. Marz 1835 fur die evangelischen Gemeinden in del' 
Rheinprovinz und Westfalen bestehen, 

sammtliche Stadtische, sowie Landliche Sparcassen, insofern 
aus del' Unterschrift odeI' aus dem Stempel del' Casse zu 
ersehen ist, dass ihnen diese Eigenschaft beiwohnt, 

die Vorstande del' katholischen Kirchengemeinden, welche auf 
Grund des Gesetzes vom 20. Juni 1875 gebildet sind, 

sind berechtigt, Werthpapiere, welche sie ausser Cours gesetzt 
haben, wieder in Cours zu setzen. Falls die Papiere abel' von 
den Pfarrern odeI' von Allderen ausser Cours gesetzt sind, genugt 
die Wiederincourssetzung durch die genannten Collegien nicht, 
vielmehr hat dieselbe durch die Gerichte odeI' die vorgesetzten 
Behorden, Superintendenten u. s. w. zu erfolgen. 

Die Kirchenprobste sind in Schleswig-Holstein zu Wieder
incourssetzungen berechtigt, sowohl wenn die Aussercourssetzung 
von ihnen selbst, als von Anderen fUr Kirchen und kirchliche 
Institute erfolgt ist. 

Papiere, welche von del' Kreis-Spar-Casse zu Dessau ausser 
COUTS gesetzt sind, konnen von dem Magistrat zu Dessau, als del' 
vorgesetzten Behorde, wieder in Cours gesetzt werden. 

Es ist ermittelt worden, dass die Nachbenannten zur Wieder
incourssetzung von Papieren, welche sie selbst ausser Cours gesetzt 
haben, berechtigt sind: 

Allgemeine Preussische Alter- V ersorgungs-Anstalt in Breslau, 
Armen-Deputationen und Armen -V erwaltungen in Rheinland 

und Westfalen, 
Bezirks-Commissar des N ationaldanks fur Veteranen in Erfurt, 
Collegiatstift zu Zeitz, 
Curatorium del' Preussischen Ren ten -V ersicherungs-Anstalt in 

Berlin. 
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Direction des Biirger-Rettungs-Instituts in Berlin, 
Direction des Koniglichen Padagogiums und Waisenhauses in 

Ziillichau, 
Garnison-Lazareth mit einer Unterschrift (Chefarzt), 
Garnison -Verwaltung mit einer U nterschrift, 
Gymnasial- und Stiftungsfond in Koln, 
Hospital-Commission zu Konigsberg' an Stelle des friiheren, 
Hospital-Collegium des Lobenicht'schen Hospitals, 
Inspection des provinzialstandischen Werkhauses in Morungen, 
Knappschafts-Verein des Saalkreises mit Unterschrift des Vor-

sitzenden, zweier Mitglieder und des Rendanten, 
Konigliche 0 berforster, 
Konigliches Amt Stolzenau als vorgesetzte Behorde des Klosters 

Locum, 
Konigin Augustastiftung von 1854, 
Koniglicher Strafanstalts-Director bezw. Strafanstalts-Direction 

mit einer U nterschrift, 
Magazin -Rendanturen, 
Marienstift in Stettin, 
Metropoliten, 
Presbyterium del" evangelischen Hofkirche zu Halberstadt, 
Schulvorstand in Gotha, 
Steuercassen del' Provinz Hannover, 
Synodal-Assessoren, 
Sparcasse zu Annen, 

" " Berge, 
" "Beverstedt, 

" 
" 

" Dinslaken, 
" Geestemiinde, 
" .Primeberg, 

" "Rees, 
" "Rotenburg, 
" "Schneverdingen, 
" "Stolzenau, 

Verbandsvorstand und Schaudirection des Landgraben-Regu
lirungs-V erbandes, 

Vorstand des Frauleinstifts zu Colberg (fruher Klostervater des 
Jungfrauenstifts zu Colberg), 

Vorsteherschaft del" vormals Grossfiirstlichen Wittwen- und 
Waisencasse in Kiel. 

Knappschafts-Vereine sind zu Wiederincourssetzungen nicht 
befugt. 

s W 0 bod a, Bankge8chaft. 3. Auf!. 3 
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Cessions-stempel. 
Fiir den Stempel zu Cessionen, welche bis zu den neben

stehenden Daten vollzogen sind, haben folgende Gesellschaften den 
Fiscus durch eine Pauschalzahlung befriedigt: 

fiir Cessionen bis 
*Barmer Bank-Verein . . . . 21. October 1885. 
*Berliner Aquarium ..... 22. August 1884. 
*Berliner Handels-Gesellschaft . 30. Septbr. 1884. 
*Comm.-Ges. Ludwig Loewe & Co. 30. Septbr. 1884. 
*Deutsche Genossenschafts-Bank 18. Novbr. 1884. 
*Deutscher Lloyd. . . . . . . . .. 21. Januar 1886. 
Germania Lebens-Versicherungs-Ges. 31. Dezbr. 1879. 
Neue Stettiner Dampfer-Compagnie 31. Dezbr. 1879. 
*Preuss. Hypoth.-Versich.-Act.-Ges. . 31. August 1885. 
Preuss. National-Versich.-Ges ..... 31. Dezbr. 1879. 
*Vaterl. Feuer-Versich.-Ges. Elberfeld 1. Januar 1886. 
*Versicherungs-Ges. Thuringia .... 31. Mai 1885. 

Die mit * bezeichneten neun Gesellschaften bescheinigen dies 
durch einen Stempelaufdruck auf den Actien, durch welch en auch 
Actien, welche ungestempelte, vor jenem Datum vollzogene Cessionen 
oder Giros tragen, lieferbar gemacht werden. 

5. Die Borsenmakler und die Art und Weise del' Ausfiihrung 
von Geschiiften an del' Borse. 

Die Borsenoperationen wiirden sehr beschrankt sein, wenn die 
Handelsleute und Spekulanten genothigt waren, ihre Gegenpartei 
selbst aufzusuchen. Sie haben daher ein gemeinsames Interesse 
daran, dass sich ein Dritter darbietet, urn Kaufer und Verkaufer 
zusammenzufiihren. Auf die Befriedigung dieses Bediirfnisses be
gri:indet sich das Amt der Makler. Dieses Bediirfnis wurde auch 
bald von der Regierung erkannt, sodass dieselbe sich veranlasst 
sah, Leute, die ihr hierzu geeignet erschienen, anzustellen und zu 
vereiden, damit das handeltreibende PublikUlll durch Unredlich
keiten derselben u. s. w. keinen Verlusten ausgesetzt seL In der 
Regel ist die Zahl derselben eine beschrankte, und haben nul' die 
von ihnen abgeschlossenen Geschafte officielle Eigenschaft. Die 
Aufgabe del' Makler ist also, den Vermittler zwischen Kaufer und 
Verkaufer zu bilden, und damit ihnen diese Aufgabe erleichtert 
werde, bescbaftigen sich die einen mit del' Vermittlung von An
lmd Verkaufen in inlandischen Staatspapieren, andere in aus
landischen Staatspapieren, wieder andere in bestimmten Eisenbahn
Actien oder in bestimmten Bank- odeI' Industrie-Actien etc., sodass 
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stets fur bestimmte Papiere auch bestimmte Makler vorhanden sind; 
ebenso existiren fUr den Wechselverkehr besondere Wechselmakler. 

Diese vereideten Makler durfen fur eigene Reehnung keinerlei 
Geschafte machen. Jeder vereidete Makler ist verpflichtet, jeden 
ihm zukommenden Auf trag zur AusfUhrtmg anzunehmen, ist abel' 
berechtigt, hierfUr 10 /00 Courtage zu berechnen, insofern er die 
Bedingung fUr die Ausf'uhrung des Auftrags vorher dem Auf trag
geber mitgetheilt hat. Etwaige Monita sind den vereideten Maklern 
von ihren Auftraggebern bis spatestens zu Anfang del' naehsten 
Borse, selbstverstandlieh abel' vor dem Coursmaehen, sehriftlich zu 
behandigen. Viele del' Auftraggeber bedienen sich hierzu der 
Briefe odeI' Postkarten resp. del' "Eingeschriebenen Briefe" nnd 
"Postkarten" und glauben besonders durch den Belag, welchen sie 
durch letztere Art del' Sendung haben, VOl' Verlust gesichert zu 
sein. Es kommt jedoch haufig VOl', dass gerade die eingeschriebenen 
Briefe und Postkarten erst verspatet in die Hande des betreffenden 
Maklers gelangen, weil solche bekanntlieh an Dritte ohne Vollmacht 
nicht ausgehandigt werden durfen. Die Verpflichtung des ver
eideten Maklers hart abel' unter diesen Umstanden, wenn die Ver
spatung nachgewiesen ist, vollstandig auf, und es ist daher nathig, 
dass del' Auftraggeber entweder selbst odeI' durch seinen Vertreter 
an del' naehsten Borse dem betreffenden Makler das Monitum 
sehriftlich odeI' mundlich wiederholt. 

Ausser den vereideten Makler giebt es noeh an allen Barsen 
Privat- oder Pfuschmakler, welehe neben den vereideten auf ganz 
gleiehem Felde operiren. Dieselben werden, weil sie einem Be
durfnisse genugen, und Niemandem die Wahl einer Mittelperson 
vorgesehrieben werden kanu, allerwarts geduldet; VOl' den Gerichten 
haben indess die von ihnen vermittelten Gesehafte keine officielle 
Eigenschaft. 

Ferner findet man an mehreren Orten ausser den vereideten 
Maklern auch noeh sogenannte Barsen-Agenten, die ebenso wie die 
Makler Gesehafte vermitteln, und dafUr ihre Conrtage erhalten, 
doch bleiben sie, falls einer del' beiden Contrahenten nicht im 
Stande ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, dem anderen 
gegenuber verpflichtet, und mlissen dessen Geschaft auf ihre eigenen 
Kosten erfUllen. Aueh diese Agenten sollen keinerlei Gesehafte 
fur ihre eigene Rechnung abschliessen. 

Diese Agenten in Verbindung mit den Speeulanten- nennt man 
vielfach die Coulisse, wogegen man in Paris unter Coulisse die 
Pfuschmakler versteht. In Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux und 
anderen franzasisehen Borsenplatzen bilden die vereideten Makler 
das Parquet. 

3* 
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Die vereideten Makler miissen iiber aIle durch sie vermittelten 
Geschafte beiden Contrahenten Schlussscheine zusteIlen, auf denen 
sich die N amen des Kaufers und Verkaufers, die gehandelte Summe, 
del' Name del' Effecten und del' Cours, zu dem gehandelt ist, be
finden. Sie miissen den Abschluss jedes durch sie vermittelten 
Geschafts in ihr Maklerbuch eintragen. 

Besonders streng sind die Vorschriften fUr die lVlakler in Paris, 
und diirften daher die Hauptbestimmungen aus den Statuten des 
Maklerinstituts in Paris von besonderem Interesse sein. Die Com
pagnie des agents de Change, banque, commerce et finance de 
Paris wird aus 60 Ministerial-Beamten (officiers ministeriels) zu
sammengesetzt, die in diesel' ihrer Eigenschaft an del' PariseI' Barse 
zu wirken haben. Jeder agent de change wird durch Decret des 
jeweiligen Staatschefs auf Vorschlag del' chambre syndicale des 
agents de change und des Finanzministers ernannt. Seine Func
tionen kann del' Ernannte erst beginnen, nachdem er den Nachweis 
del' erlegten Caution beigebrac-ht, den Eid auf Heilighaltung del' 
Statnten del' Gesellschaft geleistet und durch die zu diesem Behufe 
in ausserordentlicher Sitzung zusammengetretenen Collegen ordnungs
massig installirt worden ist. Die Gesellschaft wird geleitet, iiber
wacht und nach Aussen hin reprasentirt durch die chambre syndi
cale, welche aus sieben gewahlten Mitgliedern del' Compagnie des 
agents de change zusammengesetzt ist. Die Gesellschaft ist be
rechtigt, jene ihrer Mitglieder, welche aus del' Compagnie sich 
zuriickziehen, durch ihre Ernennung zu agents de change honoraires, 
so bald sie solehe dessen wiirdig erachtet, fur immer an sich zu 
fesseln. Laut Kaiserlichen Decreten vom 13. October 1859 und 
2. Juli 1862 ist jeder Agent bereehtigt, einen odeI' mehrere Associes 
seiner Charge zuzugeseIlen, ebenso ist Jeder derselben ermachtigt, 
einen odeI' hachstens zwei commis principaux bei sich anzustellen. 
Niemand kann zum agent de change vorgeschlagen werden, del' 
nicht Franzose ist, nicht wenigstens 2 5 Jahre zahlt und in der 
Lage sich befindet, Documente beizubringen, in denen sich Bank
und Handelsfirmen des Platzes fUr den ehrellhaften Character des 
Candidaten moralisch verbiirgen. J eder diesel' etwaigen Candidaten 
fiir die agent de change-Wiirde hat sich VOl' Allem Andern schriftlieh 
gegeniiber del' chambre syndicale zu verpfiiehten, dass er die Ge
seUsehaftsstatuten heilig zu halten gelobe; die chambre syndieale 
af'fichirt hierauf' wahrend 14 Tagen dessen Namen im Cabinet des 
Syndieats, ebenso den Namen und Character aUer seiner von ihm 
anzugebenden Fonds-Mitbeschaffer. Naeh 14 Tagen sehreitet das 
Biireau del' Gesellsehaft zum geheimen Scrutinium iiber Zulassung 
odeI' Nichtzulassung des Candidaten; drei schwarze Kugeln ziehen 
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die Nichtzulassung des Candidaten nach sich. Del' Zugelassene 
beschwort die stricteste Beobachtung der Gesellschaftsstatuten in 
feierlicher Sitzung del' Compagnie, wobei ihm das Ernennungs
decret des Staatschefs eingehandigt wird; jeder aufgenommene 
Agent muss durch Depotschein des Tresors beweisen, dass sein 
gesetzlich bestimmter Cautionsbetrag ordnungsmassig vorher erlegt 
worden ist; in die gemeinsame Compagnie-Casse hat del' Neu
ernannte 2500 Frs. zu erlegen. 1m December jeden Jahres wahlt 
die Gesellschaft im geheimen Scrutinium und mit absoluter Mehr
heit ihre sieben Btireau-Vorstande. Diese chambre syndicale des 
agents de change ist ausdrticklich bevollmachtigt und beauftragt, 
dartiber zu wachen, dass keines ihrer Gesellschafts-Mitglieder unter 
welch' Form odeI' Vorwande immer gegen die Functionen odeI' 
Attributionen der Gesellschaft sich vergehe; sie ist nicht allein 
berechtigt, sondern auch verpfiichtet, die dem Geiste der Statuten 
Zuwiderhandelnden der vorgesetzten Administrativbehorde, ja selbst 
den Gerichten anzuzeigen, je nach der N atur des Vergehens ihrer 
Collegen, sie muss alles aufbieten, damit dieselben nach Recht und 
Gesetz behandelt werden. Die chambre syndicale ist ferner be
rechtigt, jeden Agenten vor ihr Forum zu citiren, sobald ihr dessen 
Operationen nur Bedenken einfiossen, und ist ermachtigt, Garantie
beweise ihm abzufordel'n, dass el' alle Vol'sichtsmassl'egeln getroffen, 
urn seinell Gesammtverpfiichtungen nachzukommen, ja, sie kann 
ihm, wenn sie dieses ftir nothwendig erachtet, die seinerseitige 
Depollirung von Titres in die Caisse commune auf unbestimmte 
Zeit abverlangen. Sobald nur drei Mitglieder del' Syndicatskammer 
oder zehn Mitgliedel' der Gesellschaft del' agents de change auf 
Untersuchung der Situation eines ihrer Collegen dringen, hat die 
chambre syndicale dieselbe unweigerlich vorzunehmen. 

J e zwei aus den gewahlten sechs Adjuncten des Syndicats 
libernehmen abwechselnd jeden Monat den allgemeinen Dienst und 
heissen wahl'end dieser ihrer einmonatlichen Wirksamkeitspel'iode 
Adjuncten vom Dienste. Ais solche tiberwachen sie die Redaction 
del' Cote officielle (Borsencoursblatt) und den regulairen Dienst 
flir die Steuercassen-Fondsauftrage aus den Departements. 

In Berlin ist Niemand verpfiichtet, sich bei Effectuirung seiner 
Geschafte eines Maklers zu bedienen, sondern es bleibt dies lediglich 
den Contrahenten tiberlassen. Bedient man sich abel' eines Maklers, 
so erhalt derselbe fUr seine Mlihewaltung von beiden Seiten eine 
Courtage. 

Die Hohe diesel' Courtage ist sehr verschieden; diesel be betragt 
an man chen Orten 1 0/00' an manchen 1/2 OJ 00' und ist in der Regel 
von beiden Contrahenten zu zahlen, mitunter abel' auch nur von 
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einem, und wird entweder yom N ominalbetrage odeI' vom aus
machenden Betrage berechnet. 

Die Art del' AusfUhrung alier Auftrag'e an der Borse ist in 
der Regel eine ziemlich einfache. 

Hat man also beispielsweise ftir einen Geschaftsfreund 5000 M. 
von einem beliebigen Papier zu kaufen, so geht man an der Borse 
gleich beim Beginn derselben zu demjenigen Makler, del' in diesem 
Papier am meisten handelt und sagt ihm, dass man zu dem Course, 
del' an dem betreffenden Tage notirt wird, 5000 M. von jenem 
Papier zu haben wtinscht. Bemerkt man aber, dass dasselbe zu 
einem Course stark ausgeboten ist, so muss man sehen, ob man 
es nieht vom Makler franco Court age (d. h. ohne Courtagen
vergiitung) bekommen kann, oder man kauft es ZUlU Course, abel' 
nieht hoher, als del' eben ausgebotene, z. B. nicht hoher als 150%, 
SteUt sich nun abel' del' COUl'S im Laufe der Borse hoher, z. B. 
auf 1501/ 4 %' so hat man .ienes Papiel' mit 150 °10 dul'eh den 
Makler zu erhalten, wahrend man es seinem Auftraggeber mit 
1501/ 4 % (dem notirten Course) berechnet und mithin 1/.! % ausser 
del' Provision verdient. Ebenso ist es beim Verkauf, man verkauft 
die Effeeten zum COUl'S nieht unter 150 % , sobald man bemerkt, 
dass eine starke N achfrage zu diesem Cours fUr das betreffende 
Effect besteht, und verdient danll, falls del' notirte Cours niedriger 
als 150 % wird, die Diffel'enz. Doeh muss man, um Irrthiimern 
vorzubeugen, den Maklern in einem solehen FaUe noch ausdrtieklich 
betOjlen, dass sie, selbst wenn del' Cours unter odeI' tiber 150 % 

wil'd, das Papier dennoch mit 150 o! ° abzunehmen oder zu liefern 
haben, auf welehe Bedingung die Makler oft gern eingehen, wenn 
sie das Papier auf eine andere Weise nicht erhaltell noeh verkaufell 
konnen. Wird Einem yom Auftraggeber vorgesehrieben, den Ver
kauf nieht unter so und so viel und den Kaut' nieht i.i.ber so und 
so viel am;zuftiilren, so muss man nati.i.rlieh dem MaIder den Auf
trag ebenfalls genau in derselben Weise tibermitteln, und man dart' 
den All- oder Verkauf erst dann effectuirell, wenn diesel' Cours 
erzielt werden kann. Es sind dies die sogenannten Limiten. 
Dieselben erfordern die grosste Allfmerksamkeit, da das Papier 
vielleicht erst nach W ochen odeI' Monaten Zll den limitirtell Coursen 
gehandelt werden kann. Hat del' Bankier daIm ein ihm ertheiltes 
Limit tibersehen, so steht seinem Auftraggeber nati.i.rlich dennoeh 
das Recht zu, Abreclmung zum Course desjenigen Tages zu ver
langen, an welch em das Limit zuerst erreieht wurde. Del' Auftrag
geber wirel von diesem Rechte selbstverstandlich immel' danIl 
Gebraueh machen, wenn es ilun zum Vortheile gereicht. Auf diese 
vv: eise konnell fUr den Bankier empfindliehe Verluste erwachsen. 
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Da die Makler ihnen bis auf Widen'llf giltig gegebene Limiten 
nur stets bis ZUlli Ende des Monats in Nota zu behalten pfJ.egen, 
so muss del' Bankier somit am ersten des folgenden Monats diese 
Limiten, falls sie noeh in Kraft bleiben sollen, bei dem Makler 
erneuern, del' dann dem Bankier bei Erreiehung des Limitums 
ebenso haftet, wie der Bankier dem Geseha.ftsfreund gegeniiber. 
Ebenso haben die meisten Bankiers es eingefiihrt, dass sie die 
ihnen von ihren Committenten aufgegebenen Limiten nur bis Ende 
des laufenden Monats in Nota behalten, sodass dann also der 
Committent, wenn er sein Limit noeh Hinger in Kraft zu haben 
wiinseht, es beim Beginn des neuen Monats erneuern muss. Zu 
empfehlen ist es, dass sich del' Bankier iiber die ihm von Geschafts
freunden ertheilten Limiten ein besonderes Buch anlegt und dann 
allabendlich diese Limiten mit den notirten Coursen vergleicht, 
um, falls ja der Makler iibersehen hat, einen Auf trag bei dem 
erreichten Limitum auszufiihren, denselben noch rechtzeitig, also 
am nachsten V ormittag bis zur Barse daran zu erinnern, dass er 
zur Lieferung oder Abnahme zu dem notirten Course nunmehr 
verpflichtet ist, und um dem Auftraggeber Anzeige von der statt
gehabten Effectuirung geben zu kannen. 

Sobald man nun dem Makler den Auf trag iibergeben hat, 
braucht man sieh bis zum Schlusse der Barse nicht weiter um 
dieses Geschaft zu bekiimmern. Erst, wenn die Barse zu Ende 
geht, hat Einem der Makler den Verkaufer odeI' den Kaufer, von 
dem man die quest. Effecten zu empfangen oder dem man sie zu 
liefern hat, aufzugeben. In del' Regel kannen Einem aber die 
Makler diese Aufgabe an der Barse selbst nicht machen, man 
erfahrt vielmehr die diesbeziiglichen Aufgaben erst aus den im 
Laufe des Nachmittags in's Comtoir geschickten Schlusszetteln. 

Ein J eder , der die Barse besucht und eine grassere Anzahl 
Auftrage zu effectuiren hat, thut gut, sich zu diesem Zwecke ein 
besonderes Buch anzulegen, und auf die linke Seite diejenigen 
Sachen zu schreiben, die er zu kaufen hat, auf die rechte Seite 
diejenigen, die er zu verkaufen hat. Auf diese Weise kannen nur 
schwer Irrthiimer vorkommen, namentlich wenn man sich bei jedem 
Auftrag, den man einem Makler gegeben, oder den man selbst 
effectuirt hat, ein Zeichen macht, da man auf diese Weise leicht 
sehen kann, ob auch nichts vergessen ist. Ausser diesem Notiz
buch hat man dann an del' Barse selbst noch ein anderes Buch 
zu fiihren, in das man jeden den Maklern iibergebenen Auf trag 
odeI' jeden anderweitigen Kauf odeI' Verkauf der Reihenfolge nach 
hinter einander eintragt, um bei Streitigkeiten einen Beweis in 
Randen zu haben. 
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Indessen effectuirt man nicht aIle Auftrage an der Barse durch 
Vermittlung der vereideten MaIder, haufig gelingt es Einem, sie 
direct effectuiren zu kannen, indem man die zu kaufenden oder 
zu verkaufenden Sachen direct von einem andern Bankier kaufen 
oder an ihn verkaufen kann, in welchem FaIle man die Courtage 
spart; haufig, und namentlich bei Speculationspapieren, zieht man 
auch vor, durch Privatmakler zu bestimmt vereinbarten Preisen, 
also ohne Riicksichtnahme auf den spater notirten Cours zu kaufen 
oder zu verkaufen, und hat man in dies em FalIe dal'auf zu achten, 
dass man einen maglichst giinstigen Augenblick abpasse. 

Ehe wil' nun auf das eigentliche Bal'sengeschaft noch naher 
eingehen, wollen wil' dem Geldwesen eine kurze Betl'achtung 
widmen. Ihm gebiihl't in der Entwicklung des Welthandels del' 
erste Platz. 1m Gelde liegt del' Ursprung un serer socialen Ver
haltnisse, unserer heutigen Lebensgewohnheiten. Ohne Geld keine 
internationalen Markte, keine Barse. 



II. Das Geldwesen. 
1. Ursprung und Zweck (les Geldes. 

Das Geld verdankt seinen Ursprung dem Handel. 
Wir alle wissen, dass die ungleiche Vertheilung, Ge'vinnung 

oder Production von Gebrauchsartikeln und sonstigen materiellen 
Gutern schon in der altesten Zeit das Tauschgeschaft, diese primi
tivste Art des Handels, herbeifiihrten. Man kann sich denken, 
wie schwer es war, stets denjenigen zu finden, del' gerade das 
ubrig hatte, dessen man bedurfte, und gleichzeitig das begehrte, 
welches man hinzugeben geneigt war. Del' Gedanke lag nahe, 
dies en Guteraustausch dul'ch besondere Mittelspersonen im grossel'en 
Massstab betreiben und dadul'ch wesentlich erleichtel'n zu lassen. 
Damit war del' Stand del' Kaufleute in's Leben gerufen. Diese 
betl'ieben ihl' Geschaft anfangs derart, dass sie sich Vorl'athe von 
jenen Dingen, die in grossel'en Mengen verbl'aucht wurden, an
schafften und dcwon mit einem geringen Nutzen im Eintausch 
gegen irgend welche Bedarfsartikel an den einzelnen abgaben. 

Die Aufmel'ksamkeit del' Kaufleute wurde bald auf jene 
Gegenstande odeI' Guter gelenkt, welche vornehmlich, vielIeicht 
von allen Menschen verlangt und dabei von vielen erzeugt und 
angeboten wul'dfln. Nicht nul', dass del' Eintausch solche1' Guter 
die wenigsten Sehwierigkeiten bereitete; man konnte sie, da die
selben zumeist auch die Eigenschaft leichter Theilbarkeit besassen, 
als Ausgleichsmittel hei allen anderen Tauschgeschaften verwenden. 

Derartige Guter waren: bei den Hirtenvolkern das Vieh, bei 
den Russen FelIe und Leder, bei den Abessiniern Salz und Pfeffer, 
bei den N eufundlandern Stockfische u s. w. In Virginien bedient 
man sich noch hente in derselben Weise des Tabaks. 

Diejenige Waare nun, welche hei einem Volke als Gegenwerth 
alIer zu tauschenden Dinge angenommen wird, welche also die 
Geltung eines alIgemeinen Tauschmittels erlangt hat, wird "Geld" 
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genannt. Fur den Begriff des Gel des ist es also ganz nebensachlich, 
ob dasselbe aus edeln odeI' anderen Metallen gepragt ist, odeI' 
abel' sich als rohes Naturproduct etc. darstellt. 

Die entscheidende Eigenschaft des Gel des bleibt eben die, 
dass man aIle Dinge dafUr erhalten kann. Ein Tauschmittel, 
welches diese Eigenschaft besitzt, muss sich naturlich einer all
gemeinen Beliebtheit erfreuen. J edermann wird seine eigenen ihm 
entbehrIichen Werthe gern dagegen eintauschen, da ihn del' Besitz 
des Geldes in den Stand setzt, jederzeit alles N othwendige daftir 
zu erwerben. 

Aus diesem Grunde ist das Geld zugleich del' Werthmesser 
fUr aIle Waaren geworden. 

2. Die Eigellschaftell eilles gutell Geldes. 

Diejenige Waare, welche den Zweck eines gut en Geldes nach 
allen Seiten hin erfUIlen soIl, muss natiirlich gewisse Eigenschaften 
besitzen, durch welche sie den Anforderungen des Handels gerecht 
wird. Wir miissen uns jedoch bei Besprechung diesel' Eigenschaften 
auf den Standpunkt del' Civilisation beschranken und konnen dem
zufolge hier nur das gepragte Geld in's Auge fassen. 

N ach unseren heutigen Gewohnheiten diirfen und miissen wir 
von einem guten Gelde verlangen, dass es aus unveranderlichem, 
seltenem, leicht theilbarem Material bestehe, schon, handlich und 
stetig im Werthe sei. 

Das Material des Geldes muss unveral1derlich sein, damit es 
seinen Zweck dauernd erfUllen konne und nieht etwa mit del' Zeit 
den inneren Werth verliere. 

Es muss bis in die kleinsten Partikel theilbar sein, damit die 
Aequivalente fiir die versehiedenen Werthe daraus genommen 
werden konnen. 

Es muss selten sein, weil die Seltenheit des Vorkommens den 
Werth des Materials und somit aueh des Geldes soweit erhoht, 
dass eine verhaItnislllassig kleine Menge Geld zur Beschaffung 
einer verhaltnismassig grossen Menge anderer Waare ausreieht. 

Das Geld muss schon sein, d. h. es muss gefallig aussehen, 
nieht unfOrmig und gesehmaeklos, damit es im Verkehr eine willige 
Aufnahme finde. Diese al1seheinend unwesentliehe Aeusserliehkeit 
ist doch von grosser Bedeutung. Die Verfeinerung des Gesehmacks 
und das Bewusstsein del' Berechtigung zu erhohten Anspruchen 
an alle Bediirfnisse des Lebens sind in die weitesten Kreisege
drungen. Einem fUr den allgemeinen Verkehr bestimmten Gegen
stand wiirde das Publikum unbedingt die Aufi1ahme verweigern, 
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wenn derselbe nieht aueh den Anforderungen des guten Geschmacks 
genugenkonnte. 

Das Geld muss handlieh sein. Darunter ist maneherlei ver
standen. Es darf kein allzu grosses Gewicht haben, damit man 
eine grossere Summe bei sich tragen konne, ohne dass es be
sehwerlich falIt. Es muss zum Anfassen bequem sein; man hat 
ihm deshalb die glatte, runde Form gegeben. Die Grosse der 
Geldstucke muss sieh in gewissen Grenzen bewegen. Sie durfen 
nicht zu klein sein, wie die silbernen 20 Pfennig-Stucke, und nicht 
zu massig, wie die silbernen 5 Mark-Stucke. 

Das Geld muss endlich stetig im Werthe sein, soweit dies 
wenigstens von menschlicher Voraussicht abhangt. Jedenfalls abel' 
darf es keinel' plOtzlichen bedeutenden Werthvel'anderung unter
worfen sein, da es nur unter diesel' Bedingung die Dienste eines 
allgemeinen Tauschmittels bleibend verrichten kaml. 

Um clem Gelde all' diese nothwendigen Eigenschaften in 
llloglichster V ollendung ge ben zu konnen, bedient man sich zu 
seiner Hel'stellung des Goldes uud Silbers. 

Die physische Beschaffenheit diesel' edlen Metalle schutzt sie 
VOl' zu rascbel' Abnutzung, ebenso wie VOl' Verdel'bnis, und da 
Gold und Silber in allen Welttheilen in Hinsicht ihl'er chemischen 
und physicalischen Beschaffenheit vollkommen gleichartig sind, so 
ist es el'klarlich, da"s das lVletallgeld von jehel' bei allen gebildetell 
Volkel'n das vol'hel'l'schellde Geld gewesen ist. 

Die edlen Metalle lassen sich leicht mit anderen Metallen 
vermiseben; dnrch Zusatze unedlen Metalls, namentlich von Kupfer, 
Zinn etc., kann man daher den kleinsten Geldsorten von edlem 
Metalle, deren der Handel bedarf, leicht eine bequeme, halldliche 
und VOl' zu leichtem Verlieren schutzende Grosse geben. 

Die edlen Metalle kommen in del' N atur nicht allzu haullg 
VOl'; ihre Erzeugung erfordert viel Arbeit und viel Capital; sie 
habell deshalb sehr hohe Preise und man bedarf, um mit ihnen 
andere Preise auszugleichen, llicht zu grosser Quantitaten, was 
z. B. bei dem Eisen der Fall sein wurde. Andererseits stehen sie 
auch wieder nicht so hoeh im Preise, dass mit den kleinsten Quan
titaten von ihnen nul' die Preise sehr grosser Quantitaten anderer 
Guter ausgeglichen werden konnten. Der Diamant z. B. wurde 
als Preisausgleicher selbst einen viel zu hohen Preis haben und 
Diamantgeld wurde fUr den Verkehr viel zu klein sein. 

3. Die edeln lUetalle in Form von Barren und ltliinzen. 
Das Metallgeld kommt sowohl roh, als in verarbeiteter Gestalt 

in den Handel; roh" auch bei den civilisirten Vi:ilkern, in Gestalt 
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von Barren, welche meist zur -Vermittlung grosser Zahlungen, i~ 
internationalen Verkehr oder zur Hinterlegung grosser Summen, 
z. B. in Banken, verwendet werden. In Ohina, dessen Bewohner 
grosses Talent und grosse Vorliebe fiir Miinzt'alschung zeigten, 
wurde das Miinzen der edleren Metalle VOl' langerer Zeit schon 
wieder eingestellt, und man bedient sich dort als Geld des Goldes 
und Silbers in Barren - Stangen -, welches man nach Bediirfnis 
abwagt, und in dessen Probirung die Ohinesen sehr geiibt sind. 

Verarbeitet kommen die edeln Metalle in Form der Miinzen 
in den Verkehr. Man versteht unter Miinzen das in gewisse Ge
wichtsstiicke getheilte und mit einer Pragung versehene Geld. Die 
Pragung' del' Miinzen war natiirlich an fangs sehr bescheiden und 
anspruchslos und hat sich erst im Laufe del' Jahrhunderte zu del' 
Vollendung durchgerungen, die wir kennen. Sie beschrankte sich 
anfangs auf blosse Gewichts- und Werthstempel, welche einzelnen 
Metallstiicken von den Handlern aufgedriickt wurden. 

Bei den Juden kamen Goldmiinzen erst unter David VOl'. 
In Griechenland wird die Erfindung del' Miinzen dem Konig Pheidon 
von Argos zugeschrieben, der urn das Jahr 750 v. Ohr. regierte. 
Die Romer schlugen 269 v. Ohr. das erste Silbergeld, 62 Jahre 
spateI' die erst en Goldmiinzen. 

Schon die Miinzen des Alterthums zeigen grosstentheils die 
fiir ihren Gebrauch geeignetste Gestalt von runden Scheiben. Ab
weichende Formen, z. B. viereckige, sechs- und achteckige Platten, 
sind selten angewendet worden und haben bei ihrer Unzweck
massigkeit nirgends Beifall gefunden. Urspriinglich erhielten die 
Miinzen nul' auf einer Seite ein Geprage, erst spiiter stempelte 
man beide ];-'lachen. Die Entstehung der Miinzen aus dem urspriing
lichen Abwiegen des Goldes und Silbers deuten die Benennungen 
vieleI' alteren uud neueren Miinzen an, z. B. die griechische aIte 
und jetzige Drachme, das Pfund Sterling in England, die Lire in 
Italien, die Mark in Deutschland etc. 

Urspriinglich stand die Auspragung von Miinzen einem Jedem 
zu, allmalig abel' nahmen, urn betriigerischen Ausmiinzungen del' 
Privaten vorzubeugen, um grossere Einheit in die umlaufenden 
Miinzen zu bringen und urn das Vertrauen in die Pragungen auf
recht zu erhalten, iiberall die Staatsregierungen das ausschliessliche 
Miinzrecht in Anspruch. 1m Mittelalter erwarben sich auch die 
machtig gewordene geistliche und militarische Aristokratie, sowie 
die Gilden unrl nachmals auch die Stadte das Miinzrecht. 

Man unterscheidet bei den Miinzen den Avers und den Revers. 
Bei denjenigen Miinzen, welche auf del' einen Seite das Bild eines 
Regenten und auf del' anderen Seite ein Wappen zeigen, wird die 
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Seite mit dem Bilde des Regenten als Avers und die mit dem 
Wappen als Revers betrachtet. Bei vielen Miinzen befindet sich 
aber auf der einen Seite nur Schrift, und auf der anderen ein 
Bild oder ein Wappen, in welchem Falle man die letztere den 
Avers, und die erstere den Revers nennt. Die dritte FHiche, 
namlich der Rand der Miinze, wird bei Miinzen von grosserem 
Werth gleichfalls mit einem Geprage versehen (Schrift oder Ver
zierungen), urn das Besclmeiden derselben zu verhindern resp. 
sofort kenntlich zu machen. 1st der Rand der Miinze nur mit 
eng an einander stehenden Einschnitten versehen, so bilden diese 
den sogenannten Riffelrand, ist er dagegen mit Schrift oder einer 
sonstigen Verzierung versehen, so nennt man dies Randirung. 

4. Die Legirung del' Miinzen. 

Die Gold- und Silbermiinzen werden nicht aus reinem unver
mischten Metall, sondern mit seltenen Ausnahmen unter Zusatz 
eines geringeren, minderwerthigeren Metalles hergestellt. Diese 
Vermis chung von zwei oder mehreren Metallen nennt man Be
schickung oder Legirung, die des Goldes mit anderen Metallen 
auch wohl Karatirung. Zuweilen vermischt man das Gold auch 
mit Silber, und nennt man eine derartige Legirung in Folge der 
merklich blasseren Farbung, welche die Goldmiinzen hierdurch 
erhalten, die weisse Legirung - giildisches Gold. - Gewohn
Hch aber wird Kupfer zugesetzt und die dadurch mehr in's Rothe 
spielende Mischung die rothe Legirung genannt. Das Silber 
wird mit Kupfer legirt und die Silberfarbe erhalt dadurch einen 
rothlichen Schein, welcher aber erst bei verhaltnismassig grossem 
Zusatz merklich hervortritt. Eine Mischung von Silber und Kupfer, 
welche mehr Kupfer als Silber enthalt, heisst Billon. Eine 
Mischung von Gold und Silber, welche weniger als 1/4 Gold ent
halt, wird giildisches Silber genannt, sie kommt zuweilen bei 
den Barren vor. 

Die Legirullg del' edlen Metalle mit anderen Metallell geschieht 
aus verschiedenen Griinden, eimnal, urn den edlen Metallell, die 
weichel' sind als Kupfer etc., fUr den Verkehr eine grosere Harte 
zu geben, sodann abel' auch namentlich bei den kleineren Silber
miinzen deshalb, urn ihnen in Folge des Zusatzes mit bedeutend 
minderwerthigeren Metallen einen fiir den Verkehr wiinschens
werthen grosseren und starkeren Umfang zu geben. Del' Werth 
des fiir die Legirung ve~wendeten Kupfers wird als ein verhaltnis
massig g"eringfiigiger, bei der Schatzung der Miinzen gewohnlich 
unberiicksichtigt gelassen. 
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Urn den legirten Silbermunzen ein ausserlich dem reinen Silber 
gleiches Ansehen zu geben, unterwirft man die Munzplatten vor 
der Pragung dem sogenannten Weisssud, d. h. man bringt sie in 
sehr verdunnte Schwefelsaure, die bis zum Sieden erhitzt wird und 
hierdurch das Kupfer der Oberflache auflost, ohne das Silber zu 
verandern, sodass dadurch die Platten auf der sehr stark legirten 
Masse einen dunnen, rein silbernen Ueberzug erhalten, der freilich 
im Umlauf sehr bald verschwindet. 

Das unvermischte reine Gold und Silber wird fein, das legirte 
dagegen ra uh genannt. Das Gewicht einer }\:Itinze heisst ihr 
Schrot oder Bruttogewicht; diejenige Gewichtsmenge, welche 
sie an reinem Metall enthalt, illr Feingehalt oder Korn. Die 
gesetzliche Bestimmung uber den durch Schrot und Korn den 
Munzen zu gebenden Werth ist der Munzfuss. 

5. Einiges tiber inHindische Mtinzen und (lie g'ebrauchlichsten 
Mtinzen des Auslandes. 

Goldmunzen. 

Land 
Benennung 

der 
Munzen 

\

' BruttO~:wicht I Ne~ogeWicht I' Fein_'I' Min~est- o.der 

in Gramm ,y,~~~~~:f.. ~~s~:~g~:~:!l 
pro Stiick theilen in Deutschland 

--+-----
: 7.96495 7.168455 [900 7.92513 g 
I :5.98248 3.584232 900 3.96256 " 

Deutschland 20-Markstucke 
" I 10- " 

[

I, 1.99124 1. 792116 1 900 1.97531 " 

Dukaten #1) ro~g ~fJc~r 

5-
" " 

3.4908955 3.4424108 I 986 1
/ p 

Oesterreich 

Sovereigns £2) I 
Frankreich Napoleons = 

20 Frs.-Stiicke 3) I 

England 

Vereinigte E I ' 
Staaten v?n = 1 a~' e.~ _ i 

Nord-Amenka 0 $ Stucl~e I 

Halb-Imperialen ! 

Russland i = 5 RD. -Stucke i 
i alter Pragung"): 

7.9880568 

6.45161 

16.7181 

6.5440462 I 
I 

7.3223854 

5.806449 

15.0463 

5.998709 

9162 1 13 

1900 

900 

7.93787 g 

6.44 kg'r fiir 
I 1000 Stuck 

[16.6212 g 

91621 II 6.54 kgr fiir 
! I~ , 1000 Stuck 

I 

1) Es giebt auch vierfache Stucke. In Deutschland sind nul' Stucke 
neueren Geprages lieferbar. 

2) Auch halbe Stucke sind im Umlauf, selten doppelte und funffache. 
3) Es giebt auch fiinffache, zweieinhalbfache, doppelte, halbe und 

viertel Stiicke. - 20 Frs.-Stucke werden ausserdem in Belgien, Italien, 
del' Schweiz, Oesterreich und Ungarn gepragt. In Berlin sind aIle liefer
bar mit del' alleinigen Einschrankung, dass nul' 1ih del' Stucke ung'arisches 
Gepl'age hahen darf. 

4) Seit 1. August 1886 werden g'anze und halbe Imperialen mit einem 
Feingehalt von nul' 900 Tausendtheilen g·epl'agt. Diese neuen Stucke haben 
ein Bruttogewicht von 12.9039 g' resp. 6.4519 g, ein Feingewicht von 11.6135 
resp. 5.80675 g. 
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Die Berliner Coursnotiz fur ausHindische Goldmunzen versteht 
sich durchwegs in Mark pro Stuck. Nul' fiir russische Imperialen 
giebt es ausserdem noeh eine Notiz in Mark fiir 500 Gramm, 
wobei del' Feingehalt mit 899 1/ 2 Tausendtheilen angenommen wird. 

Von Silbermunzen sind natiirlich nul' die inHtndischen f'iir uns 
von Bedeutung, da in auslandischen ein eigentlicher Handel nicht 
besteht, und dieselben nul' ganz ausnahmsweise in einigen Exem
plaren hier vorkommen. Unter den deutschen Silbermiinzen nimmt 
der Thaler elne bemerkenswerthe Sonderstellung ein, da derselbe 
trotz del' in Kraft stehenden Goldwahrung nicht als Scheidemiinze 
gilt. Del' Thaler wird vielmehr mittelst einer juristischen Fiktion 
einem Wertbe von drei Mark Gold gleich geachtet. 

Aus einem Kilogramm fein Silber werden 60 Thaler mit 9/10 

Feingehalt gepragt, so dass jeder Thaler 162/ 3 g feines Silber ent
halt. Die von Oesterreich bis zum Jahre 1867 emitirten Thaler
stiicke werden in Deutschland mit den en inlandischer Provenienz 
als vollig gleich angesehen. 

Zu den deutschen Silberscheidemiinzen mit einem Feingehalt 
von 900 Tausendtheilen gehoren 

Fiinfmarkstucke Feingewicht = 25 g 
Zweimarkstiicke 

" 
10 

" Einmarkstiicke " 5 " 
Fiinfzigpfennigstiicke" 2.5 " 
Zwanzigpfennigstiicke" 1 " 

Beziig"lich del' zuletzt genannten ist zu bemerken, dass die
seIben laut Gesetz vom 1. April 1886 eingezogen und dnrch Stiicke 
aus Nickel ersetzt werden. 

Reichsgoldmiinzen, welche in Folge der Abnutzung im Verkehr 
unter das gesetzliche Passiergewicht (siehe oben) herabsinken, 
werden von allen Cassen des Reiches kostenlos eingetauscht. Es 
ist dies erwahnenswerth, weil z. B. in England mindergewichtige 
Sovereigns etc. ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungslllittel 
verlieren. Del' Eilltausch g"egen volle Stiicke geschieht dann nul' 
auf Kosten des Besitzers solcher abgenutzten Miinzen. Dasselbe 
ist auch in Frankreich del' Fall. Durchlochte odeI' besclmittene 
Miinzen sind nati:irlich hier wie dort nicht lllehr ullllaufsHihig. 

Von auslandischen Silberllliinzen erwahnen wir das silberne 
Fiinffrancsstuck, welches von den del' lateinischen Miinzconvention 
angeschlossenen Staaten bis zurn Jahre 1878 gepragt wurde, -
den Silber-Dollar del' Vereinigten Staaten von Nord-Arnerika, -
den osterreichischen und ungarischen Silber-Gulden, den russischen 
Silber-Rubel. 

Scheiderniinzen sind aus Mischmetallen odeI' unedeln Metallen, 
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namentlich Kupfer, hergestellte Geldzeichen. Sie bilden kein legales 
Zahlungsmittel. Niemand ist verpfiichtet, mehr als eine gesetzlich 
vorgeschriebene Smmne (in Deutschland 20 Mark in Silber, eine 
Mark in Nickel und Kupfer) davon in Zahlung zu nehmen. 

Grosse Munzen aus unedeln Metallen zu pragen ware unzweck
massig, weil del' Preis diesel' Metalle zu niedrig ist. Scheidemunzen 
gehOren eigentlich zu dem Creditgelde, weil dieselben in der Regel 
weniger inneren Metallwerth besitzen, als del' ihnen durch das 
M i:inzgesetz bestimmte Werth betragt. 

Mit PI a tin a, welches manche fur ein gutes Geld erforderliche 
Eigenschaften in gleichem Maasse besitzt, wie das Gold und Silber 
(del' Preis desselben stoht zwischen dem des Goldes und des Silbers) 
wurden nul' in Russland Munzversuche gemacht. Dort gab es von 
1826 bis 1846 Platinageld. Allein die naturliche Seltenheit dieses 
Metalles und andere Umstande waren die Ursache, dass del' Ver
such nicht fortgesetzt oder wiederholt wurde. Anch das eiserne 
Geld des Lycnrgus im alten Sparta war ein erzwungenes Werk, 
eine Massregel del' fUr die Dauer unmoglichen Abschliessungs
politik jenes grossen Gesetzgebers. 

6. Der Preis des lletallgeldes illl Verhaltnis zu anderen 
1Vaaren. 

Del' Preis des Metallgeldes richtet sich nach dem Preise del' 
edlen Metalle, und wie del' Preis aller Dinge von den Kosten ihrer 
Gewinnung un.d dem Bedurfnisse ihrer Consumtion abhangt, so 
richtet sich natiirlich auch der Preis des Goldes und Silbers haupt
sachlich nach diesen Bedingungen. Das seltenere Vorkommen des 
Goldes und die hoheren Kosten, welche seine Gewinnung ver
ursacht, im Verein mit dem grosseren Bedarfe seit EinfUhrung del' 
Goldw;),hrnng in den meisten Staaten bedingen den theueren Preis 
gegenuber dem Silber. 

Die Munze als Kunsterzeugnis hat naturlich einen grosseren 
Werth als das rohe Metall, aus dem sie gefertigt ist. Die Regierung, 
welche die Kosten fUr Herstellung der Mitnzen zu trag en hat, 
nimmt daher das Recht fUr sich in Anspruch, ihre Mitnzen zu 
einem hoheren Werthe anzureclmen, als der Preis des verwendeten 
Mitnzmetalles betragt. Diesel' Unterschied zwischen dem Werthe 
del' Mitnze uncl dem Preise ihres rohen Stoffes heisst Schlag
schatz odeI' Prageschatz. 

Die Deutsche Reichsbank bezahlt fUr ein Kilogrdmm feinen 
Goldes 2784 M. und pragt daraus 2790 M. Del' Prageschatz fUr 
ein Kilogramm Gold ist demnach mit 6 M. in Anrechnung gebracht. 
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Del' Preis del' edeln Metalle ist in den verschiedenen Landern 
und zu verschiedenen Zeiten nicht immer derselbe. Eine grossere 
Preisdifferenz an den verschiedenen Platzen kann jedoch heute in 
Folge del' verhaltnismassig geringen Transportkosten nicht mehr 
durch langere Zeit aufrecht erhalten werden. Eine Preissteigerung 
an dem einen Orte fi.thrt sofort Zusendungen von anderen Orten 
herbei. Was den Werth des Geldes selbst anbetrifft, so kann man 
sagen, dass derselbe im Vergleich zu dem Werthe anderer Waaren 
in steter Abnahme begrifI'en ist. Dieser Dmstand findet seine Er
klarung ebenso wohl in del' uberaus gesteigel'ten Gewinnung edler 
Metalle, als auch in dem gesteigerten Bedurfnis del' wachsenden 
Bevolkerungszahl nach allen N othwendigkeiten des Lebens. 

Es ist natHrlich nlcht ausgeschlossen, dass dazwischen auch 
scheinbare Preissteigerungen des Geldes bestimmten Waaren gegen
uber eintreten konnen. In solchen Fallen pflegt abel' del' Grund 
dafUr auf Seiten dieser Waaren zu liegen. So erhalt man z. B., 
wenn die Ernten in hervorragend guter Weise gerathen sind, fUr 
dieselbe Summe Geldes ein weit grosseres Quantum Getreide, als 
in Zeiten einer massigen odeI' gar einer Miss-Ernte. 

In gleicher Weise, wie das Werthverhaltnis des Geldes zu 
den anderen Waaren, wechselt auch dasjenige zwischen den beiden 
Edelmetallen, die wir zur Herstellung des Geldes benutzen. J a, 
wir konnen gerade hier die grossartigsten Schwankungen beobachten. 
Wahrend noch drei Jahrhunderte VOl' Christi Geburt das Werth
verhaltnis des Goldes zum Silber wie 1: 15 bestand, war es im 
ersten Jahre unserer Zeitreclmung auf 2: 1 gesunken, d. h. man 
musste zwei Gewichtseinheiten Gold fUr eine Gewichtseinheit Silber 
hinge ben , odeI' del' Preis des Silbers hatte sich mn das 30 fache 
erhoht! Schon 442 Jahre spater abel' bedurfte man 18 Gewichts
einheiten Silbers, um eine Gewichtseinheit Goldes dagegen ein
zutauschen. Genau dasselbe Werthverhaltnis wiederholte sich dann 
erst wieder im Jahre 1876. Wie wir oben bereits erwahnten, hat 
in neuerer Zeh die EinfUhrung del' Goldwahrung in Deutschland etc. 
zur Preisentwertlmng des Silbers vornehmlich beigetragen. Eine 
grosse Menge von Silbermunzen wurde eingezogen, in Barren ge
schmolzen und so auf den Markt gebracht, del' sich in Folge des 
mangelnden Bedurfnisses nach Silber durchaus nicht als aufnahme
fiihig envies. 

Sobald Oesterreich und Russland, sowie die Staaten del' la
teinischen Milnzunion in die Lage kommen wurden, zm' reinen 
Goldwahrung uberzugehen, wurde del' Preis des Silbers zweifellos 
neuerdings urn ein Bedeutendes zuruckweichen. Wir wollen, ohne 
einen einseitigen Parteistandpunkt einzunehmen, in dem Folgenden 

s W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Aufi. 4 
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versuchen, den Mono- und Bimetallismus, Gold- und Doppelwahrung 
gegen einander abzuwagen. 

7. Einfache Goldwahl'ung und Doppelwahl'ung. 

Es kann schon mit Rticksicht auf den engen Rahmen unseres 
Buches durchaus nicht unsere Aufgabe sein, dieses ausserst schwie
rige Capitel, tiber welches die Meinungen der bedeutendsten Finanz
politiker auch heute noch getheilt sind, hier in einer Weise zu 
behandeln, die auch nul' annahernd den Anspruch auf Vollstandig
keit erheben konnte. Wir mtissen uns darauf beschranken, nul' 
wenige Fragen, die sich uns besonders aufdrangen, zu beant
worten. 

Wir haben schon frtiher auf das schwankende Werthverhaltnis 
von Gold und Silber hingewiesen. Es ist einleuchtend, dass del' 
Doppelwahrung die fUr das wirthschaftliche Gedeihen eines Staates 
nothwendige Stabilit!it nul' dann gesichert werden konnte, wenn 
es gelange, dieses Werthverhaltnis ein fUr aIle mal und unabanderlich 
festzusetzen. Die Anhanger des Bimetallismus erwarten die Mog
lichkeit einer solchen Regelung von del' staatlichen Autoritat. 
Ihr Streb en geht dahin, sammtliche Staaten del' civilisirten Welt 
zu einer gemeinsamen Union zu bewegen, da man sich richtig 
sagt,dass del' Ausschluss eines einzigen Staates die geplante Reform 
illusoris~h machen wtirde. Die bisherigen Bemtilmngen in diesel' 
Richtung sind gescheitert. England hat auf dem PariseI' Congress 
im Jahre 1881 erklaren lassen, dass es niemals von seinem System 
del' reinen Goldwahrung, dessen Segnungen das Land seinen W ohl
stand verdanke, ablassen ,verde. Gesetzt nun, es wtirden aIle 
anderen Staaten zur Doppelwahrung tibergehen, so ware die nachste 
FOlgc, dass England sein billig erworbenes Silber zu steigenden 
Preisen ausfUhren und dagegen das in den anderen Landern ent
werthete Gold an sich ziehen wtirde. Deutschland z. B., das an 
seinen Sllberverkaufen bei EinfUhrung del' Goldwahrung 94 Mill. 
Mark verloren hat, wilrde sein theuer erwol'benes Gold mit grosser 
Einbusse wieder hingeben mtissen und ausserdem an seinen Thaler
besta,nden, da sich del' fictive Werth eines Thalers von drei Mark 
Gold nicht mehr aufrecht erhalten liesse, enorme Verluste erleiden. 
Geffken nennt es den grobsten Fehler, den del' verstorbene Reichs
bankprasident v. Dechend begangen hat, dass er die Thaler durch 
einen Zwangs-Cours im Lande festhielt, anstatt sie gleich auf den 
Markt zu werfen, und I'echnet hera us, dass die Schaden, welche 
dieses Verfahren del' hinkenden Goldw~ihrung Deutschlands in
zwischen gebracht hat und noch bringt, weit bedeutender seien, 
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als es die Verluste bei einem sofortigen Verkauf des Thalersilbers 
gewesen waren. Geffken sagt weiter: "Er (Herr v. Dechend) hat 
aber auch unsere Wahrung geschadigt. Was unsere Kronen werth 
sind, weiss freilich jeder auslandische Kaufmann; aber derselbe 
ist keineswegs sichel' , fur seine Tratten deutsches Gold zu be
kommen, sondern er muss auch Thaler nehmen. Das ist eben der 
schlimme Unterschied zwischen englischer und deutscher Wahrung, 
und deshalb legt z. B. die osterreichische Reichsbank ihren Bedarf 
an Golddevisen nicht in Mark-, sondern in Pfundsterlingwechseln 
an." Die Anhanger der Doppelwahrung erwarten von deren all
gemeiner EinfUhrung einen grossen Aufschwung der wirthschaft
lichen Verhaltnisse, weil sie die Erzielung besserer Preise fUr aIle 
Producte in Aussicht nehmen. Die Monometallisten setzen dem 
die Bemerkung entgegen, dass damit gleichzeitig eine Vertheuerung 
der Lohne etc. Hand in Hand gehen und somit alles wieder in 
seinen alten Stand versetzt wurde. 

Die Bimetallisten weisen darauf hin, dass bei dem steten An
wachsen der Bevolkerungszahl und den fortwahrend gesteigerten 
Geldbedurfnissen dem Hereinbrechen einer Gold-, oder richtiger 
Geldnoth nur dadurch vorzubeugen sei, dass man die weit grosseren 
und weniger leicht zu erschopfenden Silbervorrathe zur Pragung 
heranziehe und das Silbergeld dem Goldgelde gleichberechtige. 
Die Monometallisten entgegnen diesem Argument mit den Angaben 
del' Statistik, welche festgestellt hat, dass die jahrliche Production 
den Munzbedarf an Gold noch immer urn mehr als das Doppelte 
uberrage, und fragen ausserdem, ob es denn vollig ausgeschlossen 
sei, dass man im Laufe der Zeit noch neue und reiche Goldlager 
ausfindig mache. Soviel ist gewiss, dass die Doppelwahrung der 
verderblichen Speculation mit inlandischer Munze weit fOrderlicher 
ist, als die Goldwahrung. 

Ludwig Bamberger sagt daruber in seinem vortrefflichen Buche 
"Reichsgold" : 

"Niemand wird behaupten, dass Gold allein oder Silber allein 
stets den gleichen Werth in del' Welt behaupten. Die Geschichte 
ist da, urn das Gegentheil zu beweisen. Abel' wie unendlich heisst 
es das Problem erschweren, wenn man von der Idee ausgeht, dass 
die zwei Metalle in ihrer Veranderlichkeit stets g'leichen Schritt 
halten, also unter sich unveranderlich sein werden. 

An keinem Dinge der Welt abel' rachen sich solche irrige 
Voraussetzungen so punktlich und so rasch, als gerade am Gelde. 
Es ist bekannt, dass, wo Gelegenheit gegeben ist, unter demselben 
N amen zweierlei Geld zu verwenden, stets das werthvollere ver
schwindet und das werthlosere im Umlauf bleibt. Auch hier 

4* 
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schwimmt das Leichtere immer oben. - WeI' unter demselben 
Namen zweierlei Dinge geben kann, wird stets das minderwerthige 
geben." -

An einer anderen Stelle heisst es dann weiter: 
"Ein Gesetz, das die Doppelwahrung einsetzt, fiihrt die Noth

wendigkeit mit sich, dass zum Behufe del' Substituirung einer 
Geldsorte an Stelle del' anderen zeitweise ein Aufgeld bezahlt, 
d. h., dass das eine Geld mehr, das andere minder werth wird, als 
das gesetzlich vorgeschrie bene Verhaltnis. Mit anderen Worten: 
Das Gesetz del' Doppelwahrung ist ein Gesetz del' Fiction. 

Das hahere Recht der einfachen Wahrung tritt schon allein 
aus dieser einzigen Bewandtnis uns siegreich entgegen. 

Wo nul' ein Geld ist, kann ein Aufgeld, ein Agio, nicht 
existiren. W 0 ausschliesslich Gold odeI' ausschliesslich Silber Geld 
ist, kann es sich doch nicht selbst kaufen, es kann nicht zugleich 
mehr- odeI' minderwerthig sein. Hier hat also kraft eingeborener 
Nothwendigkeit das Geld nur einen Preis, oder vielmehr es hat 
keinen Preis. Denn das allein ist das Richtige, das allein ent
spricht dem Berufe des Geldes. Sowie es einen Preis hat, ist es nicht 
langeI' Geld, sondern eine gemeine Waare wie jede andere. Geld 
sein heisst der letzte, oberste, alleinige Maassstab des Preises sein. 
- Das allgemeine Maass del' Dinge kann nicht wieder an seines
iglechen gemessen werden, denn entweder sind beide Dinge ein
ander vallig gleich, dann sind sie nicht verschieden, oder sie sind 
verschieden, dann ist keines von beiden der oberste Maassstab. 
Innerhalb del' Grenzen seines gesetzlichen Gebiets darf die Ver
schiebung des Werthes zwischen dem Gelde und anderen Dingen 
nul' an letzteren sichtbar werden." 

Man spricht von del' endlichen Regulirung del' Valuta in 
Oesterreich, und man darf gespannt sein, durch welches System 
man die Schaden del' Papierwahrung iiberwinden wird. Eine wirk
liche kraftvolle Hebung derValuta ist wohl nul' von del' einfachen 
vollen Metallwahrung zu erwarten. Wenn man sich abel' einmal 
zu dieser bekannt bat, dann kann man wohl auch keinen Moment 
dariiber im Zweifel sein, dass nicht von dem mindel'werthigen 
Silber das Hei! zu enval'ten ist, sondern einzig ulld allein yom 
hochgiltigen Golde. 

8 a. Das Papiergeld. 

Unter Papiergeld sind im Allgemeinen aIle in einem Staate 
als Zahlungsmittel an Stelle del' Miinzen in Umlauf gesetzten, auf 
den Inhaber lautel1del1 und unverzinslichen Schuldscheine zu ver
stflhen, in welchen del' Ausstellel' sich verpfiichtet hat, dieselben 
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ihrem N ennwerthe entspreehend in Zahlung zu nehmen oder gegen 
eine dem N ennwerthe entspreehende Menge Metallgeldes auf Ver
langen des Inhabers umzutausehen, ohne vorherige Pestsetzung 
eines Termins. Diese letztgenannte Eigenschaft kennzeichnet 
am besten den Unterschied zwischen Papiergeld und Weehsel. 

Staatspapiere und Actien etc. sind gleichfalls nieht als Papier
geld zu betrachten, da diesel ben auf die eine oder andere Art 
Zinsen tragen. Ebenso wenig sind Zins-Ooupons oder Dividenden
Scheine zum Papiergeld zu rechnen, da dieselben, wenn auch auf 
den Inhaber lautend und keine Zinsen tragend, in ihrer Umlaufs
zeit beschrankt sind. 

Das Papiergeld entbehrt der wesent.1ichsten Eigensehaften des 
Metallgeldes, es fehlt ihm namlich der innere Werth. Wahrend 
also das Metallgeld und namentlich die Gold- und Silbermtinzen 
ihren Werth in dem Werthe der zu denselben verwandten Stoffe 
haben, und somit ganz unabhangig sind von dem Oredit des Aus
gebenden, beruht der Werth des Papiergeldes nur in dem Oredit 
des Ausgebenden. Das Papiergeld ist also ein Werthzeichen, das 
nur so lange seinen N ennwerth behalt, als man die Versicherung 
zu haben glaubt, dass man fUr dasselbe den entsprechenden Betrag 
gemiinzten Geldes oder ebensoviel Waare erhalten kann. 

Je nach dem Ausgeber unterscheidet man zweierlei Arten von 
Papiergeld, na,mlich Staatspapiergeld und Privatpapiergeld; wie 
schon aus dem Namen hervorgeht, wird das Staatspapiergeld vom 
Staate ausgegeben, und besteht aus unverzinslichen Schuld-Schein en 
des Staatsfiscus, wogegen bei dem Privatpapiergeld eine Privat
person. gewohnlich eine Oorporation, eine Bank oder sonst eine 
juristische Personlichkeit Ausstellerin des Zahhmgsversprechens ist. 

Das Papiergeld hat im Vergleich zum Metallgeld grosse Vor
ztige, und kann man wohl dreist behaupten, dass der Handel ohne 
Papiergeld kaum mehr bestehen konnte; dagegen hat das Papier
geld auch seine Schattenseiten. Zu den Vorztigen sind zu rechnen, 

1. dass das Papiergeld tiber grossere Betrage ausgesteUt 
werden kann, als Metallgeld, und somit das Nachzahlen bei 
empfangenden Zahlungen bedeutend erleichtert wird, wodurch 
man also Zeit spart, 

2. dass das Papiergeld leichter verpackt und versandt werden 
kann als das Metallgeld, und dass das hierfUr zu zahlende Porto, 
in Polge des im Vergleich zum Metall fast ganz un bedeutenden 
Gewichts, bedeutend geringer ist, sodass man also durch das Papier
geld bei Zahlungen an anderen Orten Kosten spart, 

3. dass die Kosten der Anfertigung des Papiergeldes und die 
Abnutzung desselben bedeutend geringer sind, als beim Metallgeld. 
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Dagegen gewahrt das Papiergeld, da ihm del' innere Werth 
fehIt, bei Weitem nicht die Sicherheit als das Metallgeld, und ist 
del' Credit des Ausgebers nicht vollstandig erpl'obt und sichel', so 
unterliegt das Papiergeld Pl'eisschwankungen, welche den Verkehl' 
unsicher machen; sodann ist abel' auch die Gefahr des Nachahmens 
des Papiel'geldes grosser, als die Gefahl' del' betriigerischen Dar
steHung des MetaHgeldes aus nicht vollhaltigem Metall. 

Das Privatpapiergeld besteht zum gl'ossten Theil aus von so
genannten Zettelbanken ausgegebenen Noten. Haufig haben Re
gierungen auf Rechnung des Staates solche Anstalten eingerichtet. 
Die N oten einer solchen Staatsanstalt sind dann natiirlich auch 
Staatspapiel'geld. Die meisten Zettelbanken abel' sind Privat
anstalten, welche die zur Einwechslung ihrer N oten erforderliche 
Miinze durch Actien zusammenbringen und die durch Ausgeben 
der N oten angesammelten Summen in ihren Bankgeschaften ge
winnbringend anlegen. Die Papiergeldemission einer Bank ist nicht 
ihrem ganzen Betrage nach lediglich als eine Vermehl'ung des 
Betriebscapitals durch unverzinsliche Anleihen aufzufassen, da in 
del' Auswechslungscasse del' Bank immer del' zur EinlOsung del' 
N oten erforderliche Bedarf von Metallgeld vorrathig sein muss, die 
meisten Zettelbanken auch von Seiten des Staates zur Innehaltung 
eines solchen Betrages (z. B. Drittelbedeckung) gezwungen sind. 
Allein immerhin kann doch ein grosser Theil del' von einer Bank 
ausgegebenen Noten als ein solches, zu Gunsten vornehmlich del' 
Banktheilhaber negociirtes ullverzillsliches Anlehen betrachtet werden, 
ein urn so grosserel' Theil, je niedriger die entweder von Seiten 
des Staates erforderte, oder die erfahrungsmassig als Bedarf sich 
herausstellende Metallbedeckung ist. 

b. Deutsches Papiergeld. 

An erster Stelle sind die Reichscassen-Scheine zu erwahnen, 
welche in Stiickell von 5, 20 und 50 Mark und im Betrage von 
120 Millionen Mark, del' Hohe des im Juliusthurm zu Spalldau 
hinterlegten Kriegsschatzes entsprechend, im Umlauf sind. 

Hierauf folgen die Noten derjenigen Banken, welche sich dem 
§ 44 des Reichsbankgesetzes vom 14. Mal'z 1875 unterworfen und 
damit fUr ihre Noten die Umlaufsfahigkeit im ganzen deutschen 
Reich erworben haben. Mit Ausnahme desjenigen del' Reichsbank 
wird das Privilegium aller diesel' Ballkell am 1. Januar 1901 er
loschen sein. 

N ach Maassgabe ihres Betriebs-Capitals geniessell die N oten
banken insgesammt das Recht, eine gewisse Summe ihrer Banknoten 
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ohne Deckung im Verkehr zu erhalten. Sobald nun das Privilegium 
eines dieser Institute abgelaufen ist, geht die Berechtigung des un
gedeckten N otenumlaufs in der ihm gewahrleisteten Hohe an die 
Reichsbank tiber. Auch hat die Reichsbank die Verpfiichtung 
(§ 19 des Gesetzes), die Noten aIler Banken, welche sich dem 
§ 44 unterworfen haben, in Berlin sowohl, als auch am Sitze der 
betreffenden Emissionsbank und in Stadten mit mehr als 80,000 
Einwohnern zum vollen Nennwerth in Zahlung zu .nehmen. Die 
betreffenden Banken selbst aber sind nach Punkt 4 des § 44 ge
halten, "ihre Noten bei einer von ihnen zu bezeichnenden Stelle 
in Berlin oder Frankfurt a./M., deren Wahl der Genehmigung des 
Bundesrathes unterliegt, dem Inhaber g'egen coursfahiges deutsches 
Geld einzu16sen." 

Die Banken, welche sich dem § 44 des Reichsbankgesetzes 
unterworfen haben, sind folgende: 

U ngedeckter I 
Notenumlauf I 

Einli:isungsstelle 
dar 

Banknoten 

Reichsbank. . . . . . 
Badische Bank . . . . 
Bayersche N otenbank. . 
Bank fUr Siiddeutschland 

·1288,025,000 
. 1O,000,000} Frankfurter Bank in Frank
. 32,000,000 furt a./M. 

Chemnitzer Stadtbank . . 
Danziger Privat-Actien-Bank 
Frankfurter Bank . . . . 

Magdeburger Privat-Bank . . 
Posener Provinzial-Actien-Bank 
Sachsische Bank zu Dresden . 
Stadtische Bank zu Breslau 
Wiirttembergische Notenbank 

10,000,000 Filiale del' Bank fiir Handel 

441,000 
1272000 

10;000;000 

u.lndustriei. Frankfurta./M. 
Dresdner Bank, Berlin. 
Deutsche Bank, Berlin. 
Frankfurter Bank in Frank
furt a./M. 

1,173,000 } D t h B k B I' 1,206,000 eu sc e an, er Ill. 

16,771,000 S. Bleichroeder, Berlin. 
1,283,000 Jac. Landau, Berlin. 

10,000,000 Frankfurter Bank in Frank
furt a./M. 

Summ-a-:-'-;3"8"'2C-:, 1;-;7~1-:,0;;-;0'"'0c-'---

Dem § 44 des Reichsbankgesetzes haben sich nicht unterworfen 
die Braunschweigische Bank in Braunschweig (ungedeckter Noten
umlauf M. 2,829,000) und die Landstandische Bank in Bautzen, 
d,eren Noten denn auch einen beschrankten Umlaufskreis haben, 
u. z. nul'im Herzogthum Braunschweig, bezw. im Konigl'eich Sachsen 
umlaufsfahig sind. 

Banknoten diirfen nur auf Betrage von 100, 200, 500 und 
1000 Mark oder von einem Vielfachen von 1000 Mark ausgefel'tigt 
werden, und ist nach § 2 Niemand, weder Privat- noch Staats
cassen, zur Annahme von Banknoten bei Zahlungen, welche ge
setzlich in Gold zu leisten sind, verpfiichtet. 
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Gemass § 8 haben Banken, die Noten ausgeben 
1. den Stand ihrer Activa und Passiva vom 7., 15., 23. uncI 

Letzten jecIen Monats spatestens am funften Tage nach 
diesen Terminen und 

2. spatestens drei Monate nach dem Schlusse jedes Geschafts
jahres eine genaue Bilanz ihrer Activa und Passiva, sowie 
den Jahresabschluss des Gewinn- und Verlust-Contos 

durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu verofi'entlichen. 
Die wochentliche Verofi'entlichung muss angeben 

1. auf Seiten der Passiva: 
das Grundcapital, 
den Reservefonds, 
den Betrag der umlaufenden N oten, 
die sonstigen taglich falligen Verbindlichkeiten, 
die an eine Kundigungsfrist gebundenen Verbindlichkeiten, 
die sonstigen Passiva; 

2. auf Seiten der Activa: 
den Metallbestand (den Bestand an coursfahigem deutschem 

Gelde und an Gold in Barren oder auslandischen 
Munzen, das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet), 

den Bestand an Reichscassen-Scheinen, 
an N oten anderer Banken, 
an Wechseln, 
an Lombardforderungen, 
an Efi'ecten, 
an sonstigen Activen. 

Welche Categorien der Activa und Passiva in del' Jahresbilanz 
gesondert nachzuweisen sind, bestimmt del' Bundesrath. 

Ausserdem sind in beiden Verofi'entlichungen die aus weiter
begebenen im Inlande zahlbaren Wechseln entsprungenen eventu
ellen Verbindlichkeiten ersichtlich zu machen. 

Ferner hat gemass § 10 zum Zweck der Feststellung del' 
Steuer die Verwaltung der Bank am 7., 15., 23. und Letzten jeden 
Monats den Betrag des Baarvorraths und del' umlaufenden N oten 
der Bank festzustellen und diese Feststellung an die Aufsichts
behorde einzureicheu. Am Schlusse jedes J ahres wird von der 
Aufsichtsbehorde auf Grund diesel' Nachweisungen die von der Bank 
zu zahlende Steuer in del' Weise festgestellt, dass von dem aus 
jeder dieser Nachweisungen sich ergebenden steuerpflichtigen Ueber
schusse des N otenumlaufs 5/48 0/0 als Steuersoll berechnet werden. 
Die Summe dieser fur jede einzelne N achweisung als Stenersoll 
berechneten Betrage ergiebt die von der Bank spatestens am 
31. Jannar des folgenden Jahres znr Reichscasse abzuftihrende Steuer. 



III. Der Wechselverkehr. 
1. Ursprung' des Wechsels. 

Die Geschichte des Wechsels lasst sich bis in den Anfang des 
13. Jahrhunderts zuruck verfolgen. Die altesten noch aufbewahrten 
Exemplare stammen aus Genua. In Form und W ortlaut weich en 
aUe noch sehr von einander ab, und der Begriff unseres heutigen 
Wechsels erscheint darin eigentlich nur angedeutet. So weit uns 
bekannt, begegnet uns eine auch nach jetziger Auffassung wechsel
massige Urkunde zum erst en Mal in einem italienischen Schriftstuck 
aus dem Jahre 1395, dessen Uebersetzung lautet: "Zahlet gegen 
dies en ersten Brief am 9. October an L. v. G. 45 Lire; sie sind fUr 
die Valuta, die Masio Reno hier giebt; zahlet sie zur Zeit und 
stellet sie auf meine Rechnung. Christus behute Euch; B. v. B. 
grusst Euch aus Mailand den 9. Marz 1395." Auf der Ruckseite 
steht die Aufschrift: "An A. von B. und D. v. A. zu Venedig; Prima 
uber 45 Lire." 

Die praktischen Eigenschaften des Wechsels, namlich 
1. seine Fiihigkeit, als Ersatz fUr fremde,1Viihrungen zu gelten; 
2. die bequeme Art seines Transportes odeI' seiner Versendung; 
3. del' Umstand, dass er uber augenblickllche Zahlungs

sch,vierigkeiten hinweghilft und dadurch den Handel kriiftigst 
unterstutzt, - diese Eigenschaften sind gewiss auch die Griinde 
seiner Entstehung. Wie so viele werthvolle Einrichtungen im 
Handelsverkehr, haben wir auch den Wechsel VOl' aHem den grossen 
italienischen Handelsstadten des Mittelalters zu verdanken. Dort 
ist auch die Wiege unseres Wechselrechtes zu suchen. In den 
Statuten dortiger Kaufmanns-Innungen und Handelsgerichte tritt 
zuerst das Bemuhen hervor, fUr den Wechselverkehr gewisse feste 
Formen zu :linden, Ptlichten und Rechte des Wechselschuldners 
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sowohl, als auch des Wechselglaubigers zu regeln. Diese Fest
setzungen bildeten J ahrhunderte hindurch und bilden zum Theil 
noch heute die vornehmste Grundlage aller Wechsel-Gesetze, ob
wohl diese in ihren AusfUhrungen sehr bald weit von einander 
abweichen. In den deutschen Staaten allein gab es im Jahre 1844 
nicht weniger als 94 verschiedene Wechsel-Gesetz-Sammlungen, von 
denen nach 1844 immer noch 59 in Kraft blieben. 

Auf Einladung Preuss ens traten im Jahre 1847 Abgeordnete 
der sammtlichen deutschen Bundesstaaten in Leipzig zusammen, 
welche die jetzt in ganz Deutschland geltende "Allgemeine deutsche 
Wechsel-Ordnung" ausarbeiteten, die von der im Jahre 1848 in 
Frankfurt a.!M. zusammengetretenen deutschen National-Versamm
lung am 24. November ohne aIle Veranderungen angenommen und 
am 26. November von dem Reichsverweser Johann als Gesetz fUr 
ganz Deutschland erlassen wurde. 

2. Welche Hauptarten von Wechseln unterscheidet man ~ 

1m Wechselverkehr unterscheidet man zweierlei Hauptarten 
von Wechseln: 

1. Die" eigenen" oder "trockenen" Wechsel, auch "Sola
Wechsel" genannt. 

Diese sind Schuldverschreibungen, in denen der Aussteller sich 
verpfiichtet, nach dem dafur geltenden besonderen Rechte, also 
nach Wechselrecht, an eine bestimmte mit Namen darin genannte 
Person zu einer bestimmten Zeit eine gewisse Summe Geldes zu 
zahlen. 

2. Die "gezogenen" oder "trassirten Wechsel". 
Diese sind Anweisungen, durch welche der Aussteller sowohl 

sich selbst als auch einen Andern, an welchen die Anweisung ge
richtet ist, so bald letzterer acceptirt hat, verpfiichtet, nach Wechsel
recht an eine mit Namen darin genannte Person - den Remittenten 
oder die Ordre genannt - eine gewisse Summe Geldes zu einer 
bestimmten Zeit zu zahlen. Beide, die eigenen Wechsel sowohl 
als die trassirten, mussen aber, urn Wechsel zu sein, in dem Texte 
selbst das Wort "Wechsel" enthalten. 

Bei ersterer Art von Wechseln sind somit zwei Personen er
forderlich, namlich der Aussteller, der sich zu gleicher Zeit zur 
Zahlung verpfiichtet, und die Ordre, also derjenige, an den zu 
zahlen ist, dagegen sind bei der zweiten Art unbedingt drei Per
sonen erforderlich, namlich 1) der Aussteller, 2) der Bezogene, 
der also zu zahlen aufgefordert resp. verpfiichtet wird, und 3) die 
Ordre. 
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Det:jenige, der dem Bezogenen einen Wechsel zur Acceptation 
vorlegt, wird "Prasentant" und der Bezogene, sobald er den 
Wechsel acceptirt, "Acceptant" genannt. 

F'ur Sola-Wecbsel gelten fast ganz dieselbengesetzlichen Vor
schriften wie fUr trassirte Wechsel, nur ist bei ersteren noch be
sonders auf folgende Unterscbiede zu achten: Ist bei Sola-Wechseln 
kein besonderer Ort als Zahlungsort angegeben, so gilt der Ort 
der Ausstellung als Zahlungsort. Bei nicht domizilirten eigenen 
Wechseln bedarf es zur Erhaltung des Wechselrechts gegen den 
Aussteller weder der Prasentation am Zahlungstage, noch der Er
hebung eines Protestes, da ja Aussteller und Bezogener bei diesen 
Wecbseln ein und dieselbe Person sind. Domizilirte Sola-Wechsel 
sind dem Domiziliaten oder, wenn ein solcher nicbt benannt ist, dem 
Aussteller selbst an demjenigen Orte, wobin der Wecbsel domi
zilirt ist, zur Zablung zu prasentiren, und wenn die Zahlung unter
bleibt, dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige Protesterhebung 
beim Domiziliaten verabsaumt, so geht dadurcb der wechselmassige 
Anspruch gegen den Aussteller und die Indossanten verloren. 

3. Die wesentliehsten Erfordernisse eines Weehsels 
sind: 

1. Die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als 
Wechsel, oder wenn der Wechsel in einer fremden Sprache 
ausgestellt ist, ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck 
in der fremden Sprache; 

2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme nebst Angabe der 
Munzsorte. Wahrend nach der Wechsel-Ordnung in ihrer 
jetzigen Gestalt das im Wechsel enthaltene Zinsversprechen 
als nicht geschrieben gilt, dem Wechsel seine Eigenschaft 
als solcher nicht entzieht, hat der oberste Oesterreichische 
Gerichtshof erkannt, dass aus einem Wechsel mit Zinsver
sprechen die Wechselklage unstatthaft sei; 

3. den Namen del' Person oder die Firma, an welche oder an 
deren Ordre gezahlt werden soIl - des Remittenten -; der 
Aussteller kann sich indessen selbst als Remittent bezeichnen, 
und dann nennt man den Wechsel einen Wechsel an "eigene 
Ordre". Er wird dies stets dann thun, wenn er am Tage 
der Ausstellung noch nicht weiss, an wen er den Wechsel 
weiter begeben wird. Nach einem Erkenntnisse des Reichs
oberhandels-Gerichts muss die Bezeichnung des Remittenten 
dur~haus durch den burgerlichen Namen oder eine Firma 
erfolgen. Zwei Bauunternehmer hatten den Bau einer Eisen
bahn ubernommen und schlossen ihre Vertrage mit dem Unter-
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Entrepreneur unter del' Firma "General Entreprise der X. Y. 
Bahn" abo Zur Caution stellten diese Unter-Entrepreneure 
trockene Wechsel aus, in denen die "General Entreprise der 
X. Y. Bahn" als Remittentin bezeichnet war. Dieser Wechsel 
wurde a ber fUr ungiltig erklart, denu , wo das Gesetz die 
Benennung des Namens einer Person oder einer Firma im 
Context des Wechsels fur sacramental, fUr ein Essentiale, 
dessen Mangel die Nichtigkeit des Wechsels nach sich zieht, 
erklart, da kann durch den Gebrauch einer ganz willkurlichen 
und ungesetzlichen Bezeichnung der Theilhaber einer Societat 
dem Gesetze nicht genugt werden, vielmehr kann dies nur 
durch Angabe einer Firma im gesetzlichen Sinne der Wechsel
Ordnung geschehen; 

4. die Angabe del' Zeit, zu welcher gezahlt werden solI; die 
Zahlungszeit kann nur festgesetzt werden 
a) auf einen bestimmten Tag, . also beispielsweise " Am 

31. December 1891" oder "Medio Juli 1891" oder "Ultimo 
Juli 1891 zahlen Sie etc." und dann nennt man ihn einen 
Tagwechsel. Del' Zahlungstag kann wie ublich mit 
Zahlen und Worten angegeben sein, z. B. "Am 3. Juni 1891", 
es durfte zwar eine Angabe dahin genugen: "Am 3./7.91", 
obgleich diese Schreibart fur den Wechsel nicht empfehlens
werth ist. Unbedenklich aber ware es sicherlich, wenn 
sowohl die Zahl 3 als die J ahreszahl mit Wort en ge
schrieben ware. 

b) auf Sicht (Vorzeigung, a vista etc.) oder auf eine bestimmte 
Zeit nach Sicht "Zehn Tage nach Sicht zahlen Sie etc." 
und dann nennt man ihn einen Sichtwechsel. Haufig 
findet man auf Wechseln den Ausdruck "Nach Sicht zahlen 
Sie" . Hieraus konnte man folgern, dass der Wechsel in 
irgend welcher 1!~rist, - ein oder zwei Stunden, einen oder 
90 Tage odeI' Monate nach der erfolgten Prasentation 
eingelOst werden solIe. Offenbar meint der betreffende 
Aussteller aber, dass seine Tratte sogleich bei Prasentation 
bezahlt werden solIe, was indessen keineswegs pracis dUTCh 
das "nach" ausgedruckt ist. Sichtwechsel miissen daher, 
wenn sie solche sein sollen, ganz zweifellos die Zahlungs
zeit ausdrucken, und dies wird einfach durch Anwendlmg 
eines richtigen Ausdrucks, namlich Bei Sicht, "a vista" 
oder "Bei Vorzeigung", erreicht. 

c) auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung, 
nach dato, also "Drei Monate nach dato zahlen Sie etc." 
und dann nennt man ihn einen Datowechsel. Gemass 
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einer jiingst geftillten Entscheidung des Reichsoberhandels
Gerichts ist eine mit dem Ausstellungsdatum versehene 
Wechsel-Aufforderung, nach Ablauf einer bestimmten 
Frist (z. B. naeh vierzehn Tagen, nach drei Monaten etc.) 
zu zahlen, giltig, wahrend das Obertribunal in mehreren 
Entscheidungen einen so gefassten Wechsel fUr ungiltig 
erklarte. Das Reichsoberhandels-Gericht fUhrt in seiner 
Entscheidung aus, dass derjenige, der auf eine schriftliche 
unter Zeitdatum ausgestellte Aufforderung, nach Ablauf 
einer bestimmten Frist zu zahlen, seine vorbehaltlose Zu
sage, also sein Accept setzt, sich zur Zahlung beim Ablauf 
del' nach dem Datum zu berechnenden Frist verpfiichtet. 
Del' Beginn del' Frist ist vom Tage del' Ausstellung an zu 
berechnen, wenn nicht das Accept mit einem vom Aus
stellungsdatum abweichenden Datum verse hen ist, denn 
nul' diese l!'rist kann del' Auffordernde gewollt haben, und 
del' Versprechende miisste eine andere Berechnung vor
schreiben, wenn er die Annahme seines Eingestandnisses 
ausschliessen wollte. Es werden allerdings Wechselaccepte 
sehr haufig in blanco gegeben, also auf Formularen, die 
noch nicht datirt sind, allein dann unterwirft sich del' 
Acceptant del' Zahlungszeit, welche del' N ehmer bona fide 
bestimmen wird. Das Reichsgericht hat einen Wechsel 
mit del' Zahlungsklausel: "Bis zum ersten November 1878", 
da derselbe nicht auf einen bestimmten Zahlungstag, sondern 
auf eine Zahlungsfrist gerichtet ist, ftir nicht giltig erklart, 
wogegen del' oberste Oesterreichische Gerichtshof einen 
Wechsel, in welchem die Zahlungszeit mit "bis 30. Juni 
1878 zahlen Sie" angegeben war, ftir formgerecht erachtet, 
da mit den Worten "bis 30. Juni 1878" nichts Anderes 
ausgedrtickt werde, als dass die Zahlung erst am 30. Juni 
und nicht VOl' diesem Tage zu fristen sei. Del' oberste 
Oesterreichische Gerichtshof hat die Angabe del' Zahlungs
zeit: "In 14 Tagen zahlen Sie" als eine ungentigende 
bezeichnet, da del' Ausdruck "In 14 Tagen zahlen Sie" 
nicht angebe, ob der Bezogene die Zahlung innerhalb del' 
gesetzten Frist von dem Tage del' Vorlegung del' Tratte 
zum Accept odeI' vom Ausstf'llungstage an leisten solle, 
sodass ein Wechselanspruch nieht erhoben werden kanne, 
wogegen das Reichsoberhandels- Gericht del' entgegen
gesetzten Ansicht ist. 

d) auf eine Messe odeI' auf einen Markt "Zur Leipziger Oster
messe 1891 zahlen Sie etc." und dann nennt man ihn 
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einen Mess- oder Marktwechsel. Fiir aIle Messen und 
Markte besteht ein bestimmter Zahltag, an dem aIle Wechsel, 
die an der betreffenden Messe zahlbar sind, bezahlt werden 
mussen; 

5. die Unterschrift des Ausstellers, auch Trassanten genannt, 
mit seinem N amen oder seiner Firma, 

6. die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung; 
7. den N amen der Person oder die Firma, welche die Zahlung 

leisten solI, also den N amen des Bezogenen, auch Trassaten 
genannt, 

8. die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschehen solI: del' 
bei dem Namen odeI' del' Firma des Bezogenen angegebene 
Ort gilt fur den Wechsel, insofern nicht ein eigener Zahlungs
ort angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als W ohnort 
des Bezogenen. 

Da nach den Prozessgesetzen allgemein del' Verklagte in 
seinem Wohnort Recht nehmen muss, so ist aus obiger Bestimmung 
gefolgert worden, dass del' Wechselinhaber berechtigt sei gegen 
den Acceptanten die Klage in dem oben bemerkten Zahlringsort 
anzubringen. Das Reichsoberhandels-Gericht hat dies fur unzulassig 
erklart. Der fingirte W ohnsitz sei nur wirksam fur die in den 
Wechsel-Ordnungen vorgeschriebellen Acte, bestimme abel' nichts 
in Betreff des Prozesses und habe hier gegen die Prozess-Ordnungen 
keine Aenderungen mach en wollen. Del' Klager musse deshalb 
den Acceptanten dort verklagen, wo er einen thatsachlichen, nicht 
nul' ersichtlich fingirten W ohnsitz habe. 

Aus einer Schrift, welcher eines der wesentlichen Erforder
nisse fehlt, entsteht fUr Niemanden, also weder fur Aussteller noch 
fur Acceptanten oder Indossallten etc.eine wechselmassige Verbind
lichkeit. Es haben also die auf eine solche Schrift gesetzten Er
klarungen als Indossament, Accept, Aval etc. keine Wechselkraft_ 
Dagegen behalt ein Wechsel, del' die vorstehenden gesetzlichen 
Bestimmungen enthalt, auf dem sich aber die Unterschriften von 
minorennen oder yom Gericht unter Curatel gestellten Personen, 
oder von Frauen, die kein Gewerbe betreiben und deren Unter
schrift der Genehmigungsvermerk des Ehemannes fehlt, oder auf 
denen sich gefalschte Unterschriften befinden, fUr aIle anderen 
richtigen Unterschriften, nur die vorstehend genannten ausgenommen. 
volle Wechselkraft. 

Ausser den vorstehenden unbedingten Erfordernissen eines 
gezogenen Wechsels hat der kaufm3,nnische Gebrauch noch einige 
Bestandtheile eingefUhrt, die also nicht gesetzlich erforderlich sind. 
Hierzu gehoren: 
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1. Das Bekenntnis des Ausstellers, dass und in welcher Weise 
er den Werth des Wechsels vom Remittenten - der Ordre 
- empfangen hat; je nachdem also dies durch Gutschreiben 
in Rechnung, durch Uebergabe von Waaren, Wechseln, 
Effecten etc. geschehen ist, wird der Wechsel eine der 
folgenden Angaben enthalten: "Werth erhalten" oder "Werth 
empfangen" , "Werth in Rechnung" , "Werth in Waaren", 
"Werth in W echsel" , "'V erth in Effecten" etc. Bei den 
Wechseln, die an eigene Ordre ausgestellt sind, muss diese 
Angabe nattirlich lauten "Werth in mir (uns) selbst". Nach 
franzosischem Rechte ist die Al1gabe tiber den 
Empfang des Werthes ein wesentliches Erfordernis 
des gezogenen Wechsels, wogegen Wechsel nach er
walmtem fral1zosischen Recht nicht die Bezeichnul1g "'V echsel" 
zu enthaltel1 brauchen. 

2. Die Aufforderung an den Bezogenen, den ,Verth des Wechsels 
in Rechnung zu stellen. Haufig findet man dies ausgedrtickt 
durch "und stellen es auf Rechl1ung laut Bericht" , wahrend 
es richtig heissen muss "und stellen ihn - den Werth nam
lich - in Rechnul1g". 

3. Die Angabe, ob die Tratte mit odeI' ohne Bericht gezogen 
ist, welche Angabe l1atUrlich nul' den Bezogel1en interessirt. 
In del' Regel wird dem Letztcrel1, und namentlich bei grosseren 
Betragen, von der erfolgten Ausstellung del' Tratte Nachricht 
gegeben. 

Diese drei dmch den kaufmannischen Gebrauch eingefiihrten 
Bestandtheile drtickt man am Schlusse des Wechsels durch folgende 
Worte aus "Werth in Reclmung (odeI' in Waaren, Wechseln etc.) 
und stellen ihn auf Rechnung laut Bericht". Halt del' Aussteller 
abel' eine besondere Benachrichtigung des Bezogenen nicht ftir 
nothig, so schreibt man wegen des Berichtes entweder gar nichts 
in den Wechsel, oder man schreibt "ohne Bericht" odeI' laut 

- "ohne 
Bericht". 

V on den hier angefiihrten wesentlichen Erfordernissen sind 
die Punkte 1-6 beiclen Gattungen von Wechseln gemeinsam, 
wahrend 7 und 8 nattirlich mu' die gezogenen Wechsel odeI' Tratten 
betreffen, da beim Sola-Wechsel sich del' Aussteller selbst zur Zah
lung verpfiichtet und mithin kein besonderer Bezogener vorhanden 
sein kann. Aus deniselben Grunde bezieht sich auch von den 
oben al1gegebenen nicht gesetzlich erforderlichel1 Bestandtheilen 
eines Wechsels bIos del' unter 1 behandelte auf den Sola-Wechsel. 

Die wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels werden nach 
denjeIiigen Gesetzen, welche am Ausstellungsorte desselben Geltung 
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haben, beurtheilt. Entsprechen jedoch die im Auslande el'folgten 
Wechsel-Erklarungen den Anforderungen des inHtndischen Gesetzes, 
so kann daraus, dass sie nach auslandischem Gesetz mangelhaft 
sind, kein Einwand gegen die spater im Inlande auf den Wechsel 
gesetzten Erklarungen entnommen werden. Ebenso haben Wechsel
Erklarungen, wodurch sich ein Inlander einem anderen Inlander 
im Auslande verpfiichtet, volle Wechselkraft, wenn sie aueh nul' 
den Anforderungen del' inHtndischen Gesetze genugen. 

4. Die wichtigsten im Wechsel-Verkehl' vorkommenden 
Bezeichnungen. 

Wechse1 an Zah1ungsstatt hinge ben odeI' versenden, heisst 
remittiren, Rimessen machen, -- einen solehen Weehsel selbst 
nennt man Rimesse. 

VvT echsel auf einen Dritten, einen Schuldner z. B., ausstellen, 
um Zahlung zu erhalten, wird trassiren, ein derartiger Weehsel 
se1bst Tratte genannt. 

A-vista- oder Sicht-Wechsel sind solehe Wechsel, die an Stelle 
eines bestimmten VerfaUtages die Bemerkung "bei Sicht" oder 
"nach Sicht", - "acht (odeI' x) Tage nach Sicht" odeI' ahnliehes 
im Texte tragen. 

Trassant ist die gebrauchliehe Bezeichnung fitr den Wechsel
Aussteller, Trassat fitr den Bezogenen. Derjenige, an dessen Ordre 
der Wechsel gestellt ist, del' also Zahlung zu empfangen hat, kann 
den Wechsel an eine andere Person ubertragen, d. h. giriren oder 
indossiren. Den Uebertragungsvermerk nennt man Giro oder In
dossament, - der Uebertragende se1bst wird dadurch zum Giranten 
oder Indossanten, wahrend der neue Inhaber, die neue Ordre des 
Wechsels, die Bezeichnung Giratar oder Indossatar erhalt und so
lange fuhrt, bis aueh er von seinem Rechte del' Uebertragung auf 
einen Andel'll Gebrauch gemaeht hat. 

Die Indossamente werden auf die Ruckseite eines Wechsels, 
und zwar von der Stelle beginnend, wo sieh auf del' Vorderseite 
die Unterschrift des Ausstellers befindet, geschrieben. 1st die ganze 
Ruckseite mit U e bertragungsvermerken ausgefiillt, und der letzte 
Indossatar mochte auch seinerseits noeh weiter giriren, dann klebt 
er einen Streifen Papier in dem Ausmass des Weehsels unterhalb 
des letzten Giros an, um fUr sein Indossament Raum zu gewinnen. 
Diesen Papierstreifen nennt man eine Allonge. Um zu verhindern, 
dass eine solche Allonge spaterhin in betrugerischer Absicht zu 
einem andern Wechsel verwendet werde, ist es rathlich, auf der 
Vorderseite derselben den kurzen Inhalt des Wechsels anzugeben 
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und den farbigen Firmenstempel mehrfach so aufzudrticken, dass 
sich der Abdruck zur Halfte auf dem Wechsel, zur Halfte auf der 
Allonge befinde, endlich auch das Giro selbst in del' ganz gleichen 
Weise auf der Ruckseite anzubringen. 

Bei einem Uebertragungs-Vermerk geniigt es, wenn del' Girant 
einfach seinen N amen oder seine Firma. auf die Ruckseite des 
'Wechsels schreibt. Diese Art del' Uebertragung, bei welcher ein 
Indossatar nicht genannt ist, heisst ein Blanco-Giro odeI' Blanco
Indossament. 

Unter Aval versteht man die schriftliche Uebernahme der 
Zahlungsverbindlichkeit durch eine Person, welche den Wechsel 
wedel' ausgesteIlt, noch indossirt, noch acceptirt hat. Diese Bti.rg
schaft kann fUr den Aussteller ebenso wohl als auch fUr den Be
zogenen odeI' einen Indossanten gegeben werden. 1m erst en FaIle 
wird der Avalvermerk in folgender Form: "Gut fUr Aval X. Y. 
(Unterschrift des Bii.rgen)" unter oder nehen den Namen des Aus
stellers geschrieben, sonst aut' die Ruckseite. Fur die Rechts
verbindlichkcit eines A vals ist es ubrigens ganz gleich, wo es 
steht, wenn nur seine Beziehung zu dem betreffenden Wechsel 
nicht bezweifelt werden kann. Die Erklarung des Bezogenen, 
dass er sich zur Zahlung der Wechselsumme verpflichte, nennt 
man Accept; der Bezogene wird durch Abgabe dieser Erklarung, 
also dadurch, class er den Wechsel acceptirt, - Acceptant des 
Wechsels. Der Acceptations -Vermerk wird auf der Vorderseite 
links, unterhalb der Vignette, quer uber den Wechsel geschrieben; 
die gebrauchlichste Form ist: "Angenommen fUr :tV!. -, - X. Y. 
(Unterschrift des Acceptanten)" . Del' Acceptant, del' AussteIler, 
die Indossanten und Avalgeber sind dem letzten Inhaber des 
Wechsels fUr die vVechselsumme in gleicher Weise verpfiichtet; 
er kann, urn sich aus dem Wechsel bezahlt zu machen, von einem 
auf den anderen zuruckgreifen und Befriedigung seiner Forderungen 
von jedem einzelnen verlangen, sofern del' Acceptant oder Bezogene 
Zahlung verweigert. 

Unter Domizil-Wechseln versteht man solche Wechsel, 
welche an einem anderen Orte als dem Wohnorte des Bezogenen 
zahlbar gestellt sind. Dies geschieht meistens, wenn del' Bezogene 
auf einem Gute, in einer kleinen Landstadt etc. wohnt, da sonst 
der Einzug am Verfalltage und deshalb auch die Discontirung 
resp. Weiterbegebung des Wechsels nur mit Unkosten verbunden 
ware. lVIan wahlt dann - naturlich nur im Einverstandnis mit 
dem Bezogenen oder Acceptanten - einen gr6sseren Ort als Zah
lungsOl't (Domizil), in Dentschland am liebsten einen solchen, an 
dem sich eine Filiale del' Reichsbank befindet. In diesem FaIle 

s W 0 bod a, Bankgeschiift. 3. Aufl. 5 
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hat man bei dem Namen des Bezogenen den Domizil-Vermerk zu 
machen, ungefahr folgendermassen: "Hrn. Oh. Lieber in Wilmers
dorf, zahlbar beiHrn. Mendelssohn & 00. in Berlin". Der Bezogene 
hat selbstverstandlich dafiir zu sorgen, dass derjenige, bei dem er 
den Wechsel zahlbar gestellt hat - der Domiziliat - spatestens 
am Verfalltag von ihm - dem Domizilianten - den Betrag zur 
EinlOsung des Wechsels erhalt. 

Ein trassirt eigener Wechsel oder eine Eigen-Tratte liegt dann 
vor, wenn der Aussteller auf sich selbst trassirt, wenn also Aus
steller und Bezogener ein und dieselbe Person ist, und wenn dieses 
Verh~iltnis aus dem Wortlaute des Textes klar und deutlich hervor
geht. Zu bemerken ist, dass nach Artikel 6 der Wechsel-Ordnung 
eine Eigen-Tratte nur dann gHtig ist, wenn del' '\Vohnort des Aus
stellers mit dem Zahlungsort des Wechsels nicht iibereinstimmt. 

Unter Wechsel-Duplicaten versteht man yom Aussteller ge
zeichnete gleichlautende Abschriften eines und desselben '\Vechsels. 
Dieselben werden im Texte nur durch die Bezeichnung Prima, 
Secunda, Tertia von einander unterschieden. Auf Wunsch des 
Inhabers ist jeder Aussteller zur Ausfertigung von Duplicaten ver
pfiichtet. Auch jeder einzelne Indossatar ist berechtigt, durch 
Zuriickgreifen auf seine Vormanner bis zum Aussteller selbst ein 
Duplicat zu verlangen. Ist eines der vorhandenen Exemplare 
bezahlt, so verlieren die restlichen ihre Kraft. J edoch bleiben 
aus denselben noch verhaftet: 

1. Der Indossant, welcher mehrere Exemplare eines und des
selben Wechsels, sei es aus Versehen oder zum Zwecke des 
Betruges, an verschiedene Personen illdossirt hat, und aIle 
spateren Indossanten, deren Unterscllriften sich auf den bei 
der Zahlung nicht zuriickgegebenen Exemplaren befinden, 
aus ihren Indossamenten; 

2. Del' Acceptant, welcher mehrere Exemplare desselben '\Vechsels 
acceptirt hat, aus den Accepten auf den bei der Zahlung 
nicht zuriickgegebenen Exemplaren. 

Die Hauptveranlassung zur Ausfertigung del' Duplicate ist clie, 
dass dem Aussteller odeI' dem Remittenten haufig damn gelegen 
ist, den Wechsel yom Bezogenen acceptirt zu haben. Wolmt der 
Letztere nun aber an einem entfernteren Orte, so wiirde durch das 
Hin- und Hersenden des Wechsels viel Zeit verloren gehen, wahrend 
welcher del' Eigenthiimer desselben ilm nicht weiter begeben 
konnte; er stellt odeI' lasst deshalb zwei Exemplare - Prima und 
Secunda - ausstellen, schickt eins derselben, in der Regel ist 
dies die Prima, nach dem W olmort des Bezogenen, lasst es dort 
dem Letzteren durch einen Geschaftsfreund odeI' Bankier etc. zum 
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Accept vol'legen und bittet denjenigen, del' den Wechsel zul' An
nahme vol'legte, die acceptil'te Prima bei sich zul' Verfugung des 
Duplicates zu halten. Er kann nun also das Duplicat weiter be
geben, muss abel' auf dem letzteren vermerken, bei wem das zur 
Annahme versandte Exemplar anzutreffen ist. Del' Verwahrer des 
zum Accept versandten Exemplars ist verpfiichtet, dasselbe dem
jenigen auszuliefern, del' sich als Indossatar odeI' auf andere Weise 
zur Empfangnahme legitimirt. 

1st also z. B. die Prima eines Wechsels an die Herren vVert
heim & Gompertz zur Verschaffung des Accepts gesandt worden, 
so schreibt man auf die Secunda "Prima zum Accept bei den 
Herren Wertheim & Gompertz"; und weiss man bestimmt, dass die 
Prima bereits acceptirt ist ,so schreibt man auf das Duplicat 
"Acceptirte Prima bei den Herren Wertheim & Gom pertz" . 

Del' Inhaber eines Duplicats, auf welch em angegeben ist, bei 
wem das zum Accept versandte Exemplar sich befindet, kann 
Mangels Annahme clesselben den Regress auf Sicherstellung uncl 
Mangels Zahlung den Regress auf Zahlung nicht eher nehmen, als 
bis er durch Protest hat feststellen lassen: 

1. dass das zum Accept versandte Exemplar ihm yom Verwahrer 
nicht verabfolgt worden ist und 

2. dass auch auf das Duplicat die Annahme odeI' die Zahlung 
nicht zu erlangen gewesen ist. 

Die Herausgabe des Wechsel-Duplicats kann nul' an einom Werk
tage gefordert werden. 

Ein anderer Zweck del' Duplicate ist die Sicherung fLtr den 
moglichen Verlust des ""\Vechsels, welcher z. B. durch die Versendung 
entstehen kann. Geht das eine (nicht acceptirte) Exemplar ver
loren, so kann del' Inhaber des anderen auf Grund dieses Duplicats 
EinlOsung bei dem Bezogenen verlangen. N amentlich bei Ver
sendung eines Wechsels in entferllte Gegendell ist es Ge brauch, 
vol'schiedene Exemplare des Wechsels kurz auf einander durch 
verschieclene Transportgelegenheiten zu versenden, damit, wenn 
die Ankunft des einen verspatet odeI' dasselbe verloren wird, del' 
Zweck des Wechsels durch das andere Exemplar erl'eicht werde. 
Naturlich mussen alle diese Exemplal'e mit del' Original-Unterschrift 
des Ausstellers und del' Giranten versehen sein. 

Eine Kosten-Rechnung fUr Ausstellung von Duplicaten wird 
del' Aussteller resp. Girant nul' im FaIle einer nachtraglieh ver
langten Lieferung machen konnen, soweit hierdurch besondere 
Kosten erwachsen sollten. 

Sind nun von einem Wechsel mehrcre Duplicate ausgestellt, 
so bedient man sich bestimmter Formeln, um darauf hinzuweisen, 

5* 
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dass die verschiedenen Exemplare ein Ganzes bilden, und dass 
nul' eines von ihnen eingelOst zn werden braucht. Es sind im 
Contexte des Wechsels Bemerkungen zu machen, dass und wieviel 
andere Exemplare neben del' Prima bestehen, also z. B.: "Zahlen 
Sie gegen diesen Prima-Wecbsel- Sccunda nicht -", odeI' "gegen 
dies en Secunda-Wechsel - Prima nicht -", odeI' "gegen diesen 
Prima-Wechsel - Secunda und Tertia nicht -", odeI' "gegen 
dies en Secunda-Wechsel - Prima und Tertia nicht -" u. s. w. 

Del' Aussteller sowohl wie die Indossanten eines Wechsels 
sind befugt, auf demselben eine andere an dem Zahlungsort 
wohnende Person odeI' Firma namhaft zu machen, die, falls der 
Bezogene die Annalnue odeI' die Zablung verweigert, fUr ihn 
acceptiren odeI' zahlen solI. Dies nennt man "auf dem Wechsel 
eine N othadresse machen", und man thut dies beispielsweise durch 
die Worte ,,1m Fall bei den Herren Abel & Schlesinger in Berlin". 
Befindet sich auf einem Mangels Annahme protestirten "\Vechsel 
eine auf den Zahlungsort lautende N othadresse, so muss, ehe Sicher
steHung verlangt werden kann, die Annahme von del' N othadresse 
gefordert werden. Unter mehreren Notbadressen gebtihrt der
jenigen derVorzug, durch deren Zahlung die meisten Verpfiichteten 
befreit werden. 

Die Ehren-Annahmc yon Seiten einer nicht auf dem Wechsel 
als N othadresse benannten Person braucht laut Art. 57 der Inhaber 
nicht zuzulassen. 

Del' Ehren-Acceptant muss sich den Protest Mangels Annahme, 
gegen Erstattung del' Kosten, aushandigen und in einem Anhange 
zn demselben die Ehren-Annahme bemerken lassen. Er muss den 
Honoraten unter Uebel'sendung des Protestes von del' geschehenen 
Intervention benachrichtigen nnd diese Benachrichtigung mit dem 
Pro teste innerhalb zweier Tage nach dem Tage del' Protesterhebung 
zur Post geben. Unterlasst er dies, so haftet er fUr den durch 
die Unterlassung entstehenden Schaden. 

Hat del' Ehren-Acceptant unterlassen, in seinem Accepte zu 
bemerken, zu 1yeSSen Ehren die Annahme geschicht, so wird der 
Aussteller als Honorat angesehen. Del' Ehren-Acceptant wird den 
sammtlichen N achmannern des Honoraten durch die Annahme 
wechselmassig verpfiichtet. Diese Verpfiichtung erlischt. wenn dem 
Ehren-Acceptanten del' Wechsel nicht spatestens am zweiten Werk
tage nach dem Zahlungstage zur Zahlung yorgelegt wird. Wenn 
del' Wechse1 yon einer N othadresse odeI' einem anderen Inter
veniellten zu Ehren allgenommen wird, so haben also del' Inhaber 
und die N achmanner des Honoraten keinell Regress auf Sicher
stellung. Derselbe kaml abel' yon dem Honoraten, also demjenigen, 
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zu dessen Ehren del' Wechse1 acceptirt worden ist, und dessen 
Vormannern ge1tend gemacht werden. 

Nothadressen werden namentlich desha1b auf Wechse1 gesetzt, 
urn, falls del' Bezogene Annahme odeI' Bezah1ung desse1ben ver
weigert, Kosten zu sparen, und den Wechscl schneller zill'iick
zuerhalten. Da ein von einer N othadresse eingelOster Wechsel 
sofort an denjenigen zuriickgesandt wird, del' die Nothadresse 
gemacht hat, und falls sich mehrere N othadressen auf clem Wechsel 
befinden, die Zah1ung von c1erjenigen angenommen wird, durch 
die die meisten Verpfiichtetell befreit werden, so werden die Kosten 
von den sammtlichen Nachmiinllern desjenigen, del' die Nothadresse 
machte, und die durch die Zahlung Seitens del' N othadresse von 
del' Regresspfikht befreit werden, erspal't. 

5. Del' Pl·otest. 
a) Was versteht man unter einem Protest und welche 

Axten unterscheidet man bei demselben? 

Unter Protest verstebt man eine Urkunde, durch welche durch 
eine amtlich dazu befugte Person - also dill'ch einen Notal' odeI' 
einen Gerichtsbeamten - bezeugt wird, dass Jemand eine Wechsel
verpfiichtung trotz del' gesetzlich gehorigen und reehtzeitigen Auf
forderung des Berechtigten nicht bat erfiillen konnen odeI' wollen. 
Die Fassung einer solchen Urkunde, wie sie das Gesetz vorschreibt, 
heisst die Aufnahme eines Protestes, und von demjenigen, del' in 
seinem Interesse eine solche Aufnahme vel'anlasst hat, sagt man 
"er erhebt Protest", "er protestirt" etc. Del' Zuziehung von Zeugen 
odeI' eines Protokollnthrers bedarf es in Deutschland bei del' Auf
nahme des Protestes nicht. 

Man unterscheidet zwei Haupta1'ten des Protestes: 
1. Protest Mangels Annahme, 
2. Protest Mangels Zahlung. 

Ausse1' diesen giebt es abel' noch andere, wie einen "Inte1'
ventionsprotest" bei Ehren-Annahmen, cincn Protest "wegen ve1'
weigerter Auslieferung einer zum Accept niedergelegten Prima 
odeI' Originals". 

b) Wie geschieht die Aufnahme des Protestes und was 
muss die bctrcffende Urkunde enthalten? 

Behufs Erhebung des Protestes iibergiebt del' vVechselinhaber 
den Wechsel odeI' das Duplicat odeI' die Copie del' zur Protest
aufnahme bestimmten Person; diese verfiigt sich mit dem Wechsel 
nochmals in das Geschaftslokal odeI' die W ohnung desjenigen, bei 



70 

dem der Protest erhoben werden soIl, zeigt ihm den Wechsel odeI' 
die Copie etc. vor uud verlangt, je nach Erfordernis, die Accep
tation, die Zahlung oder die Herausgabe der Prima oder des 
Originals. Bei erfolgter Weigerung wird die Protesturkunde auf
genommen, welche folgende Punkte enthalten muss: 

1. wortliche Abschrift des Wechsels oder der Copie und aller 
darauf befindlichen Indossamente und Bemerkungen, 

2. den Namen odeI' die Firma, fiir welche und gegen welche 
del' Protest erhoben wird, 

3. das an die Person, gegen welche protestirt wird, gestellte 
Begehren und ihre Antwort, oder falls iiberhaupt Niemand 
anzutreffen war, oder die angetroffene Person keine Antwort 
gab, eine diesbeziigliche Bemerkung. In einem Protest war 
beurkundet, dass dem Cas sireI' der Wechsel vorgelegt sei, 
ohne dass vermerkt wurde, dass der Protest at abwesend ge
wesen. Das Reichsgericht hat den Protest rechtsunwirksam 
bezeichnet. Wenn der protestirende Beamte den Protestaten 
nicht antrifft, gcniigt die Beurkundung der Abwescnheit dcs
selben im Protest. Die Verpflichtung, den Wechsel alsdann 
einem durch wirkliche oder nach dem Gesetze zu vermuthende 
Vollmacht legitimirten Vel'tl'eter des Protestaten zu prasen
tiren, besteht nur unter der Voraussetzung, dass der Vertreter 
seinen Willen als solcher zu handeln, ausdriicklich odeI' durch 
schliissige Handlungen kund giebt. 

4. Die Angabe des Ortes, sowie des Kalendcrtages, Monats und 
Jahres, an welchem die olme Erfolg gebliebene Aufforderung 
zur Annahme, Zahlung, Herausgabe del' Prima, des Origi
nals etc. geschah. 

5. Falls Jemand sich zur Ehren-Annahme oder Ehrenzahlung 
bereit erklart, die Erwahnung, von wem, fiir wen und wie 
sie angeboten und geleistet wird. 

6. Die Unterschrift des Notars odeI' des Gerichtsbeamten, welcher 
den Protest aufgenommen hat, mit Beifiigung des Amtssiegels. 

Schliesslich wird allgemein noch als zum wesentlichen 
Inhalt eines Wechselprotestes betrachtet, obgleich es kein 
unbedingtes Erfordernis ist, 

7. del' Vorbchalt aUer fiir den Wechselinhaber aus dem Wechsel 
hcrvorgehenden Rechte wegen Capital, Zinsen, Kosten und 
Provision. 

Ursprunglich wurde dafiir erachtet, dass die Abschrift des 
Wechsels eine so peinlich mit dem Original iibereinstimmende sein 
miisse, dass jede kleinste Auslassung den Protest zu einem un
giltigen mache. Die treue Wechselabschrift wurde zu einem 
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Formalact -Verluste von wechselm~sigen Anspriichen, und Regresse 
gegen die protestirenden N otare waren die 1!'olge. Allmlilig vollzog 
sich eine Aenderung in der Anschauungj die Abschrift im Wechsel 
wurde nur als eine Kennzeichnung der Urkunde, in Betreff deren 
der Protest erhoben werde, betrachtet, zu welcher Ansicht sich 
auch das Reichsoberhandelsgericht bekannt hat, indem es ausfiihrt, 
dass ein Fehler in der im Protest inserirten Abschrift des Wechsels 
lmd der darauf befindlichen Giros und Bemerkungen nicht schlecht
hin, sondern nur dann die wechselrechtliche Wirksamkeit des 
Protestes colli dirt, wenn der It'ebler geeignet ist, die Identitlit des 
protestirten und libellirten Wechsels in Zweifel zu stellen. Jede 
Abweichung, welche die Identitlit nicht zweifelhaft mache, sei 
rechtlich unerheblich. Stelle man sich nicht auf diesen Standpunkt, 
dann miisse man absolute wortliche Uebereinstimmung der Abschrift 
mit dem eingeklagten Wechsel verlangen, denn die fUr die Iden
tit lit entscheidenden Bestandtheile konnten nicht in abstracto fest
gestellt werden. Es lasse sich vielmehr nur im einzelnen FaIle 
beurtheilen, welche Bestandtheile des Wechsels fiir die Identitlit 
massgebend seien. Es konnten Bestandtheile, die bei jedem Wechsel 
vorkommen mussen, also wesentliche Bestandtheile fehlerhaft ab
geschrieben sein und gleichwohl kann die Identitlit aus der' Abschrift 
erhellenj dagegen konne unter Umstlinden die Nichtubereinstimmung 
in unwesentlichen Bestandtheilen (Abdriicken von Firmenstempeln, 
Seitenzahlen aus Handelsbiichern, iiberhaupt den von Inhabern des 
protestirten Wechsels lediglich im Interesse des eigenen Geschlifts
betriebes beigefUgten Zeichen und Aufschriften) den Ausschlag 
fiir die Entscheidung iiber die Identitlit geben, z. B. wenn mehrere 
ganz gleichlautende Wechsel (nicht nur mehrere Exemplare des
selben Wechsels) ausgestellt wliren, von denen der Eine die ge
dachten Bemerkungen habe, der Andere dagegen nicht. Den 
Fehlern in der Abschrift eine weitergehende Wirkung zu geben, 
sei durch die Form des Protestes, wie dieselbe in der deutschen 
Wechsel-Ordnung vorgeschrieben worden, nicht geboten, wenn man 
erwlige, dass das formelle Erfordernis einer wortlichen Abschrift 
des Wechsels an die Stelle der in friiheren Wechsel-Ordnungen 
gestatteten "genauen Beschreibung des Wechsels" getreten sei. 
Trotz dieser Entscheidung diirfte es sich aber empfehlen, dass 
diejenigen Personen, welche den Auf trag zur Protesterhebung 
ertheilen, sofort die Abschrift des Wechsels im Protest genau 
controlliren, denn es konnte sehr leicht vorkommen, dass einmal 
irgend ein Fehler in der Abschrift als die Identitlit des Klage
wechsels mit dem protestirten Wechsel in Zweifel stellend er
achtet wiirde. 
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c) Wer ist berechtigt den Wechsel zur Zahlung vor
zulegen und Protest erheben zu lassen? 

Die Prasentation und Protesterhebung eines Wechsels Seitens 
eines Inhabers, auf desseu Giro noch andere, nicht durchstrichene 
Voll-Giros folgen, ist nach einem Erkenntnisse des Reichsober
handelsgerichts wechselrechtlich wirkungslos; es kann also auf 
Grund einer derartigen Prasentation resp. Protesterhebung eine 
Wechselklage nicht angestellt werden, denn diesel' Inhaber ist in 
Gemassheit des Art. 36 del' A. D. W.-O. nicht legitimirt, die von 
ihm bewirkte Prasentation und Protesterhebung mithin durch einen 
wechselmassig nicht lcgitimirten lnhaber geschehen. Gemass 
Art. 9, 10 und 17 del' A. D. W.-O. gehen durch ein Indossament 
aIle Rechte aus dem W cchsel, das Eigellthum an ihm, auf den 
Gil'atar iiber, del' Indossant hat also, so lange sein Giro an einen 
Andern offen steht, kein actives Wechselrecht mehr, er kann solches 
nur durch EinWsung des nothleidenden (protestirten) Wechsels im 
Riickkauf odeI' durch Riickgiro des laufenden Wechsels wieder 
erlangen. Ferner miissen gemass Art. 36 zwecks del' Legitimations
priifung aIle auf dem Wechsel offen stehenden Giros berticksichtigt 
werden und nul' die durchstrichenen sollen als nicht geschrieben 
angesehen werden. 

d) Was bezweckt die Aufnahme des Protestes, und wann 
muss diesclbe geschehen? 

Der Zweck des Protestes ist: Sicherstellung des wechsel
massigen Regresses oder Riickanspruches, den der Inhaber eines 
Wechsels bei rechtzeitiger Protestaufnahme gegen die Vorder
manner, einschliesslich des Ausstellers hat. Zur Ausiibung des bei 
nicht erlangter Zahlung statthaften Regresses gegen den Aussteller 
lind die Indossanten ist erfol'derlich 

1. dass del' Wechsel zur Zahlung pra,sentirt worden ist und 
2. dass sowohl diese Prasentation, als die Nichterlangung der 

Zahlung durch einen rechtzeitig hieriiber aufgenommenen 
Protest dargethan wird, 

und zwar muss die Erhebung des Protestes spatestens am zweiten 
Werktage nach dem Zahlungstage geschehcn; die Erhebung des 
Protestes ist sogar schon am Zahlungstage selbst zulassig. 

Pl'oteste diirfen nur von 9 Dhr Vormittags bis 6 Dhr Abends, 
zu einer friiheren odeI' spatel'en Tageszeit abel' nul' mit Zustimmung 
des Protestaten, erhoben werden. 

e) Wo hat die Aufnahme des Protestes zu erfolgen? 
Die Prasentation zur Annahme odeI' Zahlung, die Protest

erhebung etc. miissen gem ass Art. 91 del' A. D. W.-O. in dem 
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Geschaftslokal del' bestimmten Person und in Ermangelung eines 
solchen in deren W ohnung vorge'noml1len werden. Dass das Ge
schaftslokal odeI' die W ohnung nicht zu ermitteln sei, ist erst 
dann als festgestellt anzunehl1len, wenn auch eine dieserhalb bei 
del' Polizeibehorde des Ortes geschehene N achfrage des Notal's 
odeI' des Gerichtsbeamten fruchtlos geblieben ist. 

SolI also durch einen Protest Mangels Zahlung del' Regress 
del' Vorl1lanner erhalten werden, so muss derselbe an dem vor
geschriebenen Orte, also zunachst in dem Geschaftslokal des Pro
testa ten aufgenolIlmen sein. Del' protestirende N otar hat also 
zunaehst dieses zu ermitteln, und erst wenn feststeht, dass ein 
solches Geschaftslokal des Protestaten nieht existirt, kann in del' 
Wohnung desselben del' Protest bewirkt werden. 1st aber derselbe 
am Orte iiberhaupt nieht bekannt, so muss auf Grund der Aus
kunft del' Polizeibehorde im Protest bemerkt werden, dass wedel' 
ein Geschaftslokal noch eine Wolmung habe ermittelt werden 
konnen. 

Entschieden muss fiir den Wechselprozess jeder Beweis dariiber, 
dass gegen die Beurkundung im Protest, dennoeh ein Geschafts
lokal vorhandcn sei, ausgeschlossen sein. So11te del' Beamte eine 
thatsachlieh falsche Beurkundung gemacht haben, so wiirde er 
regresspflichtig sein, sobald er fahrHissiger Weise verfahren ware. 
Sollte also dem protestirenden Beamten nicht mit aller Bestimmt
heit bekannt sein, dass del' Protestat kein Geschaftslokal habe, so 
ist es rathsam, zunaehst bei del' Polizeibehorde N aehfi'age zu 
halt en und dann im Protest zu vermerken, dass nach polizeilicher 
Auskunft ein Gesch~iJtslokal nicht vorhanden sei, und ware dann 
del' Protest in del' W ohnung des Protestaten clurchaus gerecht
fertigt. 

Diese Bestimmung des Art. 91 cit. verliert gemass einer Ent
scheidung des Reichsoberhanclelsgerichts ihre Bedeutung keineswegs 
durch die blosse Thatsaehe, dass auf clem Weehsel das Gesehafts
lokal, bezw. die Wohnung del' Person, bei welcher Zahlung ge
sueht werden solI, dureh Angabe del' Strasse uncl Hausnummer 
vermerkt ist, vielmehr ist ein soleher Vermerk nul' als eine An
weisung fUr den Wechselinhaber bezw. den mit Erhebung des 
Protestes beauftragten Beamten zu betraehten, bestimmt, demselben 
die Auffindung des Gesehaftslokals odeI' der W olmung des hiermit 
zugleieh naher bezeiehneten Adressaten zu ermogliehen odeI' zu 
erleiehtern. Ergiebt sieh daher, dass ein soleher Vermerk an sieh 
unriehtig ist, odeI' dass die betreffende Person Gesehaftslokal, bezw. 
Wohnung seit Ausstellung des Weehsels geandert hat, so ist naeh 
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V orschrift des § 91 cit. zu verfahren, also der Protest im wirklichen 
Geschaftslokale, bezw. in der wirklichen Wohnung zu erheben. 

Jedenfalls muss sich abel' aus del' Protesturkunde ergeben, 
dass beziigliche Nachforschungen an dem angegebenen Orte statt
fanden. Die N achfrage bei der Ortspolizeibehorde ist dagegen 
nicht nothwendig, wenn die angegebene Oertlichkeit bekannt, die 
Person aber, bei welcher Prasentation und Protest stattfinden solI, 
daselbst nicht anzutreffen ist. 

In diesem FaIle ist eine N achforschung nach dem Aufenthalts
orte des Bezogenen wedel' dem Wechselinhaber noch dem Notal' 
oder Gerichtsbeamten im weiteren Umfange anzusinnen, als dass 
er sich zu iiberzeugen hat, ob sie an dem Orte, wo nach dem 
Wechsel die Zahlung erfolgen solI, sich finden lasst. Eine Nach
forschlmg abel', ob diese Person am Zahlungsort ein Geschaftslokal 
oder eine W ohnung habe, ist zwecklos, wenn die Zahlung nicht 
dort, sondern an einer anderen Stelle geleistet werden solI. Denn 
auch wenn sich ergabe, dass die gedachte Person daselbst ein 
Geschaftslokal oder eine W ohnung habe, wiirde dennoch die Er
hebung des Protestes an der im Wechsel bezeichneten Stelle zur 
Begriindung des Regressanspruchs ebenso geniigend wie nothig 
sein und nul' mit beiderseitigem Einverstandnis durch die Protest
erhebung im Geschaftslokal odeI' in der Wohnung ersetzt werden 
konnen. In dieser Hinsicht macht es keinen Unterschied, ob die 
Zahlung am W olmort des Bezogenen bei einer von seinem Ge
schaftslokal und seiner Wohnung verschiedenen Zahlstelle oder in 
einem von seinem W ohnort verschiedenen Domizil bei einer dortigen 
Stelle erfolgen solI. 

f) Bei wem muss Protest erhoben werden, wenn Accep
tant beziehentlich Domiziliat sich im Concurs befindet? 

Nach der Plenarentscheidung des Reichsoberhandelsgerichts 
yom 25. Mai 1878 ist im FaIle des Concurses des Acceptanten 
bezw. Domiziliaten oder Ausstellers des tl'ockenen Wechsels der 
Protest Mangels Zahlung nicht in der W ohnung des Concurs
verwalters, sondern im Geschaftslokal des Gemeinschuldners be
ziehentlich dessen Wohnung aufzunehmen. 

g) Welche Nachtheile entstehen aus einer verabsaumten 
rechtzeitigen Protestaufnahme Mangels Zahlung? 

Derjenige, del' vel'absaumt einen nicht bezahlten Wechsel am 
zweiten Werktage nach dem Verfalltage Mangels Zahhmg pro
testiren zu lassen, verliert hierdurch seine wechselmassigen An
spriiche sowohl wegen Capital als Kosten, nicht alleln gegen 
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sammtliche Giranten, sondern selbst gegen den Aussteller, dagegen 
behalt er seine Wechselanspriiche gegen den Acceptanten; es ist 
somit unnothig, dass der Aussteller einen noch in seinem Besitz 
befindlichen Wechsel Mangels Zahlung protestiren laose, denn der 
Acceptant bleibt ihm ja auch ohne erfolgte Protestaufnahme wechsel
massig verpfiichtet. Hat der 1nhaber eines Domizilwechsels 
verabsaumt, bei nicht erfolgter Zahlung rechtzeitig Protest auf
nehmen zu lassen, so verliert derselbe hierdurch. nicht nur seinen 
wechselmassigen Anspruch gegen den Aussteller und die 1ndossanten, 
sondern auch gegen den Acoeptanten.. 1st die wechselmassige 
Verbindlichkeit des AussteIlers oder des Acceptanten durch Ver
jahrung oder dadurch, dass die zur Erhaltung des Wechselrechts 
gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen verabsaumt sind, erloschen, 
so bleiben dieselben dem 1nhaber des Wechsels nur so weit, als 
sie sich mit dessen Schaden bereichern wiirden, verpfiichtet. Gegcu 
die 1ndossalltell, derell wechselmassige Verbindlichkeit erloschen 
ist, filldet ein solcher Allspruch nicht statt. 

Versaumt der 1nhaber eines gezogenen Wechsels die nothige 
Protesterhebung dem nicht honorirenden Acceptanten gegeniiber, 
so hat also nach der Wechsel-Ordnung der W cchsel als solcher 
in Betreff der Regressrechte etc. seine Kraft verloren. Erstattet 
nun del'. Vormann des Wechselinhabers auf die N achricht, dass 
der Wechsel nicht gezahlt sei, irrthiimlich den Wechselbetrag, 
worauf ihm del' Wechsel, jedoch ohne Protest, eingehandigt wird, 
so steht ihm das Recht zu, die irrthiimlich geleistete Zahlung im 
Wege der Klage zuriickzufordern. Ob del' 1nhaber des Wechsels 
einen Bereicherungsanspruch gegen den Acceptanten geltend mach en 
kann, ist dabei unerheblich, denn der Anspruch des Vormannes, 
welcher irrthiimlich gezahlt hat, ist gem ass Erkenntnis des Reichs
oberhandelsgerichts yom 11. Januar 1877 nicht davon abhangig, 
dass jener vorher einen solchen durchfiihrt. 

h) Wann und wo miissen aIle im Wechselverkehr vor
kommenden Handlungen geschehell? 

Die Prasentation zur Annahme und zur Zahlung, die Protest
erhebung, die Abforderung eines Wechsel-Duplicats, sowie aIle 
sonstigen bei einer bestimmten Person vorzunehmenden Acte miissen 
in deren Geschaftslokal vorgenommen werden, und in Ermangelung 
eines solchen in deren WOhnung. An einem anderen Orte, z. B. 
an der Borse, kann dies nur mit beiderseitigem Einverstandnisse 
geschehen. Dass das Geschiiftslokal odeI' die W ohnung nicht zu 
ermitteln sei, ist erst dann als festgestellt anzunehmen, wenn auch 
eine dieserhalb bei der Polizeibehorde des Ortes geschehene Nach-
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frage des Notal's odeI' des Gerichtsbeamten fruchtlos geblieben ist, 
was im Proteste vermerkt werdeu muss. 

Verfallt del' Wechsel an eiuem Sonntag odeI' aUgemeinen 
Feiertag - zu letzteren sind nul' zu rechnen: Del' Neujahrstag, 
Charfreitag, die zwei Oster-, Pfingst- und Weihnachtstage, del' 
Busstag, del' Himmelfahrtstag und in den katholischen Landern 
del' Frohnleichnamstag - so ist del' nachste Werktag del' Zahlungs
tag. Auch die Herausgabe eines Wechsel-Duplicats, die Erklarung 
liber die Annahme, sowie jede andere Handlung konnen nur an 
einem Werktage gefordert werden. Fallt del' Zeitpunkt, in welchem 
die Vornahme einer del' vorstehenden Handlungen spatestens ge
fordert werden musste, auf einen Sonntag odeI' allgemeinen Feier
tag, so muss diese Handlung am nachsten Werktag gefordert 
werden. 

i) Was versteht man unter Contraprotest? 

Del' Contraprotest ist eine Bezeichnung, fUr welche die Wechsel
Ordnung eine Erklartmg nicht giebt, sie ist eine Erfindung des 
Verkehrs. 1st namlich ein Wechsel yom Bezogenen nicht eingelOst 
und deswegen protestil't worden, so ist derselbe, wie weiter unten 
angegeben, sammtlichen Nothadressen und Ehrenacceptanten am 
Zahlungstage vorzulegen. Erklaren diese sammtlich, dass sie nicht 
interveniren bezw. nicht zahlen wollen, so ist dies in dem Pro teste 
Mangels Zahlung odeI' in einem Anhange zu demselben zu vel'
merken; das Protestgeschaft ist damit el'ledigt; del' 1nhaber des 
Wechsels hat sein Regl'essl'echt gegen alle Vormanner gewahrt. 
El'klaren abel' die Nothadressen odeI' eine odeI' einige derselben 
intervenil'en zu wollen, so ist ein diese Erklarung enthaltender 
Vermerk im Protest nicht ausreichend, wenn del' Erklarung del' 
N othadresse, zahlen zu wollen, nicht auch die wirkliche Zahlung 
folgt, vielmehr ist in diesem Fane erfol'derlich durch einen neuen 
Protest dies feststellen zu lassen; andernfalls ist del' Regress gegen 
den Adressaten odeI' Honoraten und deren N achmanner verlol'en. 
Diesel' Protest bei del' N othadresse muss, wie del' Protest Mangels 
Zahlung beim Bezogenen, spatestens am zweiten Werktage nach 
dem Zahlungstage erfolgen, und nennt man im gew6hnlichen 
Verkehr diesen Protest, welcher gegen die N othadl'esse wegen del' 
nicht geleisteten Zahlung erhoben wird, Contl'aprotest. Oft ist 
es wegen del' Kiirze del' Zeit schwierig, innerhalb del' zwei Werk
tage nach dem Zahlungstage dies en sogenannten Contraprotest zur 
El'hebung zu bringen; diese Schwierigkeit beseitigt abel' nicht die 
Verpflichtung. 1st del' Protest in besagter Weise nicht erhoben, 
so ist del' Regress gegen die Honoraten verlol'en, wogegen die 
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Unterlassung des Contraprotestes die wechse1massige Verpfiichtung 
des Acceptanten oder des Ausstellers des eigenen Wechse1s nicht 
beriihrt, denn die Nothadressen werden nur von dem Trassanten 
oder den Giranten gegeben und stehen ausser Beziehung zum 
Acceptanten bezw. Aussteller des eigenen Wechse1s. Entschieden 
unrichtig ist es, wenn, wie dies vie1fach geschieht, behauptet wird, 
den Erfordernissen des Wechse1rechts sei geniigt, wenn in dem 
beziiglich der Nothadressen erhobenen Proteste vermerkt worden 
sei, dass diese1ben ihre Bereitwilligkeit Zah1ung zu Ehren des 
Trassanten oder eines Giranten zu 1eisten erk1art hatten. Eine 
solche Notiz entspricht unbedingt nicht dem Wesen des Protestes. 
Befinden sich auf dem Wechsel mehrere N othadressen, so ist be
kanntlich diejenige Adresse zu ermitte1n, we1che die meisten 
Wechselverpfiichteten befreit. Die Umfahrt zu den verschiedenen 
Adressen ist nul' eine Vermitte1ung, urn an diejenige Person oder 
Firma zn ge1angen, welcher gegen Zah1ung der Wechsel nebst 
Protest Mangels Zah1ung, ausgehandigt werden solI. Nur die Kiirze 
der Zeit hat dazu Veran1assung gegeben, den protestirenden Notar 
mit der Umfahrt zu beauftragen, andernfalls wiirde ein Cassenbote 
hiermit beschaftigt worden sein, und der Notal' hatte dann auf 
Bezeichnung del' zunachst anzugehenden Adresse den Protest auf
nehmen konnen, welcher entweder die Zahlungsleistung oder die 
Zahlungsweigerung constatirt. Der femere Umstand, dass der 
Protest nicht an Ort und Stelle ausgefertigt werden kann, hat zu 
der N othwendigkeit gefiihrt, in dem Protest zunachst nur eine 
Bereitwilligkeitserklarung iiber die Zahlungsleistung zu Ehren eines 
Wechse1verpfiichteten aufzunehmen. Wenn nun dieser Zahlungs
zusicherung die Zahlung spater nicht folgt, so ist die Zahlungs
weigerung die entscheidende Thatsache fiir den Regress; sie muss 
durch Protest constatirt werden, und da sie im Widerspruche steht 
mit dem bereits im Proteste vermerkten Zahlungsversprechen, lasst 
sich die Bezeichnung "Contraprotest" wohl rechtfertigen. 

Auch das Reichsoberhandelsgericht hat sich bereits dahin aus
gesprochen, dass, falls die N othadresse nach gehoriger Protest
erhebung Mangels Zahlung gegen den Acceptanten ausweislich 
desselben Prot estes ihre Zahlungsbereitschaft erklart hat, hinterher 
aber nicht zah1t, diese Nichtzahlung durch einen neuen Protest 
constatirt und del' Wechsel den ferneren N othadressen vorge1egt 
werden muss. Diese Entscheidung ist auch eine vollstandig richtige, 
da die Wechsel-Ordnung als regelmassige Bedingung des Wechsel
regresses die durch Protest constatirte Nichtzahlung erfordert, 
l.111d fLir den Fall del' Nothadresse eine Ausnahme nicht be
.stimmt ist. 
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Der Inhaber des Wechsels muss also spatestens am zweiten 
Werktage nach dem Verfalltage von dem Intervenienten, welcher 
sich zur Ehrenzahlung erboten hat, die Zahlung unter Vorlegung 
des Wechsels und der Protesturkunde abfordern und zwar, wenn Zah
lung erfolgt, gegen sofortige Uebergabe des Wechsels nebst Protest; 
unterlasst er diese Abforderung, so verliert er seine Rechte, denn 
Mangels Zahlung Regress zu nehmen ist nur derjenige Wechsel
inhaber berechtigt, welcher, mn Zahlung zu erlangen, Alles gethan 
hat, was zu thun ihm nach Wechselrecht oblag. Es genugt daher 
weder bei dem Trassaten, noch bei dem N othadressaten die Nicht
erlangung der Zahlung durch Protest darzuthun, sondern es muss 
auch eine gehorige Prasentation zur Zahlung stattgefunden haben 
und aus dem Proteste ersichtlich sein. Erst wenn der Intervenient 
trotz Vorlegung des Wechsels und del' Protestm'kunde nicht zahlt, 
und diese Nichtzahlung durch Protest beurkundet ist, findet del' 
Regress Mangels Zahlung statt. 

Unter Regress versteht man das Zuruckgehen an Jemanden 
in Betreff einer Schadloshaltung; fUr den Anspruch des Wechsel
inhabers an seine Vormanner wegen Nichtannahme oder Zahlung 
des Wechsels Seitens des Bezogenen. 

Derjenige, welcher den Ruckanspruch macht, wird "Regress
nehmer" oder "Regre dien t", und derjenige, an den der Ruck
anspruch gemacht wird, del' "Regresspfiichtige" genannt. Je nach
dem wegen verweigerter Annahme odeI' nicht erfolgter Zahlung 
del' Regress stattfindet, heisst er 

Regress Mangels Annahme odeI' 
Regress Mangels Zahlung. 

Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestil'ten Wechsels ist, 
verpfiichtet, seinen unmittelbaren Vormann, also denjenigen, von 
dem er den Wechsel erhalten hat, innerhalb zweier Tage nach 
dem Tage del' Protesterhebung von del' Nichtzahlung des Wechsels 
schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genugt, wenn 
das Benachrichtigungsschl'eiben innerhalb diesel' Frist zur Post ge
geben ist. J eder benachrichtigte Vormann muss binnen derselben" 
vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden Frist seinen 
nachsten Vormann in gleichel'W eise benachl'ichtigen. Del' Indos
sator, welcher die Benachrichtigung unterlasst, odeI' dieselbe nicht, 
an den unmittelbaren Vormann ergehen lasst, wird hierdurch den 
sammtlichen odeI' den ubersprungenen Vormannern zum Ersatze 
des aus del' unterlassenen Benachrichtigung entstandenen Schadens 
verpfiichtet. Auch verliert derselbe gegen diese Personen unter 
allen Umstanden den Anspruch auf Zinsen und Kosten, sodass er
nul' die Wechselsumme zu fordern berechtigt ist. 
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Kommt es auf den Nachweis der dem Vormanne rechtzeitig 
gegebenen schriftlichen Benachrichtigung an, so geniigt lautArt. 46 
zu dies em Zwecke der durch ein Post-Attest gefiihrte Beweis, dass 
ein Brief von dem Betheiligten an den Adressaten an dem ange
gebenen Tage abgesandt ist, sofem nicht dargethan wird, dass 
der angekommene Brief einen anderen Inhalt gehabt hat. Auch 
der Tag des Empfangs der erhaltenen schriftlichen Benachrichtigung 
kann durch ein Post-Attest nachgewiesen werden. 

Hat ein Indossant den Wechsel ohne Hinzufiigung einer Orts
Bezeichnung weiter begeben, so ist laut Art. 47 der Vormann des
selben von der unterbliebenen Zahlung zu benachrichtigen. 

U m den Beweis liefern zu konnen, dass das Benachrichtigungs
schreiben zur l'echten Zeit abgegangen ist, empfiehlt es sieh, der
al'tige Briefe "einschreiben" zu lassen. 

k) Welehe Reehte stehen dem Inhaber eines Mangels 
Anuahme protestil'ten Wechsels zu? 

Wenn die Aunahme eines Wechsels iiberhaupt uieht, odel' unter 
Einsehrankungen, oder nul' auf eine geringere Summe el'folgt ist, 
so sind laut Art. 25 die Iudossanten uud der Aussteller verpfiiehtet, 
gegen Aushandigung des Mangels Annahme aufgenommenen Pro
testes geniigende Sicherheit dahiu zu leisten, dass die Bezahlung 
der im Weehsel versehl'iebenen Summe odeI' des nieht an genom
menen Betl'ages, sowie die Erstattung del' dureh die Niehtannahme 
veranlassten Kosten, am Verfalltage erfolgen wel'de. J edoeh sind 
diese Pel'sonen aueh befugt, auf ihre Kosten die sehuldige Summe 
bei Gel'icht oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen 
ermachtigten Behorde odeI' Anstalt niederzulegen. 

Del' Remittent, sowie jeder andere Indossatal', wird durch 
den Besitz des Mangels Annahme aufgenommenen Prot estes er
machtigt, von dem Aussteller und den iibrigen Vormannern Sicher
heit zu fordern und im Wege des Weehselprozesses darauf zu 
klagen. Del' Regressnehmer ist hierbei an die Folgeordnung del' 
Indossamente und die einmal getroffene Wahl nicht gebunden. Del' 
Beibringung des Weehsels und des Naehweises, dass del' Regress
nehmer seinen N achmanuern selbst Sieherheit bestellt habe, bedarf 
es nicht. 

Die bestellte Sieherheit haftet nieht nul' dem Regressnehmer, 
sondern aueh allen iibrigen Naehmannern des Bestellers, insofern 
sie gegen ihn den Regress auf Sicherstellung nehmen. Dieselben 
sind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem Fane berechtigt, 
wenn sie gegen die Art odeI' Grosse del' bestellten Sicherheit Ein
wendungen zu begriinden vel'mogen. 
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Die bestellte Sicherheit muss zuriickgegeben werden: 
1. sobald die vollstandige Annahme des Wechsels nachtraglich 

erfolgt ist; 
2. wenn gegen den Regresspflichtigen, welcher sie bestellt hat, 

binnen Jahresfrist, yom VerfaUtage des Wechsels an gerecbnet, 
auf Zahlung aus dem Wechsel nicht geklagt worden ist; 

3. wenn die Zahlung des WechseIs erfolgt, odeI' die Wechsel
kraft desselben erloschen ist. 

1) Wie ist zu verfahren, wenn del' Bezogene am Ver
fall tag eine Theilzahlung offerirt? 

Offerirt del' Bezogene am Verfalltag eine Theilzahlung, so 
darf dieselbe yom Wechselinhaber unter keinen Umstanden refiisirt 
werden; letzterer ist vielmebr verpflichtet sie anzunehmen, und dem 
Bezogenen auf dessen Verlangen eine Copie des Wechsels zu geben, 
auf welcher er ebenso wie auf dem Wechsel selbst, fill' diese Theil
zahlung quittirt, und dabei vermerkt, iiber wieviel del' Wechsel 
nunmehr noch in Kraft bleibt; iiber diesen letzteren Betrag muss 
er dann, zur Wahrung des Regresses an seine Vormanner, recht
zeitig Protest erheben und die erforderliche Benachrichtigung an 
seinen Vormann rechtzeitig, d. h. innerhalb zweier Tage nach er
folgter Protesterhebung, ergehen lassen. Wiirde del' Wechsel
inhaber eine yom Bezogenen etwa angebotene Theilzahlung refiisiren, 
so wiirde er in Hohe derselben die Regressanspriiche gegen seine 
Vordermanner verlieren. 

m) In welchen Fallen kann del' Inhaber eines Wechsels 
sonst noch Sicherstellung von seinen Vormannern 

verlangen? 

1st ein Wechsel ganz odeI' theilweise angenommen worden, 
so kann laut Art. 29 in Betreff del' acceptirten Summe Sicherheit 
nul' gefordert werden: 

1. wenn iiber das Vermogen des Acceptanten del' Concurs er
off net worden ist, odeI' del' Acceptant auch nul' seine Zahlungen 
eingestellt hat, 

2. wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Execution in das 
Vermogen des Acceptanten fruchtlos ausgefallen ist. 

Wenn in diesen Fallen die Sicherheit von dem Acceptanten 
nicht geleistet und dieserhalb Protest gegen denselben erhoben 
wird, auch von den auf dem Wechsel etwa benannten N othadressen 
die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so 
kann del' Inhaber des Wechsels und jeder Indossatar gegen 
Auslieferung des Protestes von seinen Vormannern in del' in 
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vorstehender Frage angegebenen Weise Sicherstellung fordern. Der 
blosse Besitz des Wechsels vertritt die Stelle einer V ollmacht, in 
den No. 1 und 2 genannten Fallen von dem Acceptanten Sicher
heitsbestellung zu fordern, und wenn solche nicht zu erhalten ist, 
Protest erheben zu lassen. 

n. Welche Rechte stehen dem Inhaber eines Mangels 
Zahlung protestirten Wechsels zu? 

Der Inhaber eines nicht bezahlten abel' gehorig protestirten 
Wechsels ist berechtigt, fUr Wechselsumme, Kosten, Zinsen und 
Provision seine Anspriiche gel tend zu machen, also seinen Regress 
zu nehmen, und zwar kann er dies zunachst gegen seinen un
mittelbaren Vormann thun. Wird er von dies em nicht befriedigt, 
so kann er seine Rechte von Indossanten zu Indossanten bis zum 
Aussteller hinauf geltend machen, die ihm alle wechselmassig fiir 
den Eingang des Wechsels haften. Man nennt dies den "ord
nungsmassigen Regress", im Gegensatz zu dem "springenden" 
oder "freien Regress", bei welchem der Regredient an diese 
Reihenfolge nicht gebunden ist, sondern bei welchem er sich so
fort wegen seiner Regressanspriiche an denjenigen halten kann, 
der ihm am meisten convenirt. 

Die Regressanspriiche des Inhabers, welcher den Wechsel 
Mangels Zahlung hat protestiren lassen, beschranken sich nach 
Art. 50 auf 

1. die nicht bezahlte Wechselsumme nebst 6 % jahrlicher Zinsen 
VOlll Verfalltage ab, 

2. die Protestkosten und andere Auslagen, wie Porto etc., 
3. eine Provision von l/S O! 0-

Gleiche Befugnis hat jeder Indossant, auf welchen das Re
gressrecht iibergegangen ist, d. h. also del' den Wechsel eingelOst 
oder als Rimesse erhalten hat, nur dass er seine Forderung gleich 
mit der von ihm bezahlten oder ihm in Anrechnung gebrachten 
Entschadigungssumme beginnen und von diesel' dann die oben 
genannten Zins- und Provisionsvergiitungen verlangen kallll. Bei 
einem Regress auf einen auslandischen Ort ist die Berechnung 
hoherer dort zulassiger Satze gestattet. 

Ueber seinen Regressanspruch hat del' Regredient demjenigen, 
auf welchen er zuriickgeht, eine Rechnung zuzustellen, welche die 
"Retourrechnung", "Riickrechnung" odeI' "Ricambiorech
nung" genannt wirdj nur gegen diese quittirte Rechnung, den 
Wechsel und den Protest ist der Regresspflichtige Zahlung zu 
leisten verbunden. 

s W 0 bod a, Bankgeschii.ft. 3. Auf!. 6 
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Die vorstehend angegebenen Betrage mussen, wenn der Re
gresspfiichtige an einem anderen Orte, als dem Zahlungsort wohnt, 
zu demjenigen Cours gezahlt werden, welchen ein yom Zahlungs
orte auf den W ohnort des Regresspfiichtigen gezogener Wechsel 
auf Sicht hat. Besteht im W ohnorte des Regressnehmers kein 
Cours auf den W ohnort des Regresspfiichtigen, so wird der Cours 
nach demjenigen Platze genommen, welcher dem W ohnorte des 
Regresspfiichtigen am nachsten liegt. Der Cours ist auf Verlangen 
des Regresspfiichtigen durch einen unter offentlicher Autoritat aus
gestellten Courszettel oder durch das Attest eines vereideten Maklers 
oder in Ermangelung derselben, durch ein Attest zweier Kaufleute 
zu bescheinigen. 

Der Regressnehmer kann uber den Betrag seiner Forderung 
einen Ruckwechsel auf den Regresspfiichtigen ziehen. Der For
derung treten in diesem Fall noch die Maklergebuhren fur Nego
zirung des Ruckwechsels, sowie die etwaigen Stempelgebuhren 
hinzu. Der Ruckwechsel muss auf Sicht zahlbar und unmittelbar 
(a drittura) gestellt werden. 

J eder IndQssant, der einen seiner N achmanner befriedigt hat, 
kann sein eigenes und seiner N achmanner Indossament ausstreichen. 

6. Auszug· aus del' Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ol'(lnung. 

Erster Abschnitt. Von der WechseWthigkeit. 

§ 1. Wechselfahig ist J eder , welcher sich durch Vertrage 
verpfiichten kann. 

D. h. also jeder Grossjahrige, der nicht mehr unter der Gewalt 
des Vaters steht und der nicht gerichtlich wegen Verschwendung 
oder B16dsinn unter Curatel gestellt ist, ist wechselfahig. Auch 
Frauen sind wechselfahig, sobald sie entweder ein eigenes Geschaft 
betreiben - hierzu gehort auch, wenn die verheirathete Frau mit 
G-enehmigung ihres Ehemannes selbststandig die Landwirthschaft 
betreibt -, oder sobald sie zur Eingehung der Wechselverbind
lichkeit von ihrem Ehemann die dureh N amensuntersehrift des 
letzteren auf dem Wechsel zu bekundende Genehmigung erhalten 
hat. Die ehemannliehe Genehmigung des Girirens eines vorp. Ehe
manne aeeeptirten Weehsels Seitens seiner Gattin ist naeh einem 
Erkenntnisse des R. O. H. G. als aus dem Wechsel selbst hervor
gehend Zll betraehten, wenn der Ehemann den mit dem Giro seiner 
Frau versehenen Weehsel weiter giebt. In einem solehen Falle 
ist daher die WeehselerkHtrung der Ehefrau aueh dann wirksam, 
wenn sich die Eigenschaft der Ehefrau als solclIer aus dem Weehsel 
selbst ergiebt. Aueh der mundliche Consens des Ehemannes genugt, 
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um die Fahigkeit der Ehef'rau, eine Wechselverbindlichkeit einzu
gehen, zu begrfulden, indessen diirfte es immerhin rathsam sein, 
dass der Wechselglaubiger sich die Unterschrift des Ehemannes 
ausbedinge und zwar mit dem Zusatze "genehmigt". 

Zweiter Abschnitt. Von gezogenen Wechseln. 

§ 5. 1st die zu zahlende Geldsumme in Buchstaben lmd in 
Ziffern ausgedriickt, so gilt bei Abweichungen die in Buchstaben 
ausgedriickte Summe. 

Die Bestimmlmg des Art. 5 del' A. D. W.-O. bezieht sich nach einem Er
kenntnis des Reichsoberhandelsgerichts 1. Senats vom 30. Mai 1876 indessen 
ausschliesslich auf die Geldsumme, nicht abel' auf die del' Smnme beigefiigte 
Bezeichnung del' Geldsorte (z. B. "Gulden", "Thaler", "Mark"), denn die VOl'
schrift, fiihrt das Erkenntnis des Reichsoberhandelsgerichts aus, dass, wenn in 
Wechseln die zu zahlende Geldsumme in Buchstaben und in Ziffern ausgedrlickt 
ist, bei Abweichungen die in Buchstaben ausgedriickte Smnme gilt, kann nur 
auf dasjenige bezogen werden, was sich sowohl in Buchstaben als in Ziffern 
ausdrlicken lasst. Sie betrifft daher nicht das Rauptwort, welches die bei An
gabe del' Wechselsumme als Einheit zmn Gnmde geleg"te Geldsorte bezeichnet, 
sondern das Zahlwort, welches ausdruckt, wie viel Mal diese Einheit geleistet 
werden solI. In dem Fall del' verschiedenen Angaben del' GeldsOl"te ist Art. 1) 

unanwendbar. Es muss die Wirkung del' einander widersprechenden Angaben 
nach den allgemeinen Grundsatzen des Wechselrechts und subsidiar des bilrger
lichen Rechts beurtheilt werden. 

Bei einem Wechsel, bei dem die eine Angabe del' Summe beispielsweise 
in Mark, die andere Angabe in Pfennigen lautet, haben beide Ang·aben somit 
gleiche Wirklmg, sie heben einandel' auf, und es kann nur dal'ilbel' Zweifel 
obwalten, ob del'vVechsel ganzlich lmgiltig odeI' in Rohe del' kleillel'en Summe 
giltig ist. 

Prasentation zur Anuahme. § 18. Del' 1nhaber eines 
Wechsels ist berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen sofort zur 
Annahme zu prasentiren und in Ermangelung del' Annahme Protest 
erheben zu lassen. Nur bei Mess- oder IV[arktwechseln findet eine 
Ausnahme statt .... 

§ 19. Eine Verpflichtung des 1nhabers, den Wechsel zur An
nahme zu prasentiren, findet nul' bei Wechseln statt, welche auf 
eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten .... 

Solche Wechsel miissen innerhalb zweier Jahre nach del' Aus
stellung zur Annahme vol'gelegt werden, widl'igenfalls ihre Wechsel
kraft erlischt. J eder 1ndossant eines sol chen Wechsels ist be
rechtigt, seinem 1ndossamente eine bestimmte Prasentationsfrist 
hinzuzufiigen, und ist dadurch, dass der Wechsel innerhalb dieser 
Frist nicht prasentirt wird, sodann jeder Wechselverbindlichkeit 
entzogen. 

§ 20. Wenn die Annahme eines auf bestimmte Zeit nach Sicht 
gestellten Wechsels nicht zu erhalten ist, oder del' Bezogene die 

6* 
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Datirung seines Acceptes verweigert, so muss del' 1nhaber bei 
Verlust des wechselmassigen Anspruchs gegen die 1ndossanten und 
den Aussteller die rechtzeitige Prasentation des Wechsels durch 
einen innerhalb del' Prasentationsfrist erhobenen Protest feststellen 
lassen. 

Der Protesttag gilt in dies em FaIle fiir den Tag der Prasentation. 
§ 21. Die Annahme des Wechsels muss auf dem Wechsel 

schriftlich geschehen. 
J ede auf den Wechsel geschriebene und yom Bezogenen unter

schriebene Erklarung gilt als unbeschrankte Annahme, falls ihr 
Inhalt nichts Gegentheiliges besagt. 

Gleichergestalt gilt es fiir eine unbeschrankte Annahme, wenn 
der Bezogene ohne weiteren Beisatz einfach seinen Namen odeI' 
seine Firma auf die Vorderseite des Wechsels schreibt. 

Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zuriickge
nommen werden. 

Del' Annalunevel'ID.erk, also "Angenommen" oder "Acceptirt" odeI' "An
genommen ffu' Tausend Mark" etc. und die Unterschrift odeI' letztere allein 
geschieht in del' Regel links quer durch den Text, doch kann er auch an jeder 
anderen Stelle del' V orderseite des Wechsels geschehen. 

Bei Wechseln, welche auf denselben Ort lauten, als del' Ausstellungsort, 
wird in del' Regel sofort das Accept eingeholt werden; so verlangt z. B. die 
Reichsbank, dass alle ihr ZUlli Discont libergebenen, an dem Orte zahlbaren 
Wechsel, an dem sie discontirt werden, acceptirt sind, widrigenfalls sie die 
Discontil-nng ablehnt. Bei Wechseln, die an anderen Orten zahlbar sind, wird 
die Einhohmg des Accepts natfu'lich ganz davon abhiingen, ob dasselbe ffu' den 
Wechselinhaber von Wichtigkeit ist; richtig ist es eigentlich, wenn man auf 
alle Wechsel von grosserem Betrage das Accept einholt. 

§ 22. Der Bezogene kann die Annahme auf einen Theil der 
im Wechsel verschriebenen Summe beschranken ..... 

Regress auf Sicherstellung. § 25. Wenn die Annahme 
eines Wechsels iiberhaupt nicht, oder lmter Einschrankungen, oder 
nur auf eine geringere Summe erfolgt ist, so sind die 1ndossanten 
und der Aussteller wechselmassig verpfiichtet, gegen Aushandigung 
des Mangels Annahme aufgenommenen Protestes geniigende Sicher
heit dahin zu leisten, dass die Bezahlung del' im Wechsel ver
schriebenen Summe odeI' des nicht angenommenen Betrages, sowie 
die Erstattlmg del' durch die Nichtannahme veranlassten Kosten 
am Verfalltage erfolgen werde ..... 

§ 29. 1st ein Wechsel ganz odeI' theilweise angenommen worden, 
so kann in Betreff del' acceptirten Summe Sicherheit nUl' gefordert 
werden: 

1. wenn iiber das Vermogen des Acceptanten der Concurs er
offnet worden ist, oder del' Acceptant auch nul' seine Zahlungen 
eingestellt hat; 
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2. wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Execution in das 
Vermogen des Acceptanten fruchtlos ausgefallen ist. 

Erfullung der Wechselverbindlichkeit. § 30. 1st in 
dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag bezeichnet, so 
tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein. 1st die Zahlungszeit auf 
die Mitte eines Monats gesetzt worden, so ist del' Wechsel am 
15. dieses Monats fallig. 1st die Zahlungszeit auf Anfang oder 
Ende eines Monats gesetzt worden, so ist darlmter der erste odel' 
letzte Tag des Monats zu verstehen. 

§ 31. Ein auf Sicht gestelltel' Wechsel ist bei Vorzeigung 
(binnen zwei Jahren vom Tage del' Ausstellung) fallig ..... 

§ 32. Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten 
Frist nach Sicht oder nach dato zahlbar sind, tritt die Verfall
zeit ein: 

1. wenn die Fl'ist nach Tagen bestimmt ist, mit dem letzten 
Tage del' Frist; bei Bel'echnung del' Frist wird del' Tag, an 
welchem del' nach dato zahlbal'e Wechsel ausgestellt oder 
del' nach Sicht zahlbare zur Annahme prasentil't ist, nicht 
mitgerechnet; 

2. wenn die Frist nach Wochen, Monaten oder einem mehrel'e 
Monate umfassenden Zeitl'aume (Jahl', halbes Jahr, Viel'tel
jahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage del' Zahlungswoche 
odel' des Zahlungsmonats, del' durch seine Benennung oder 
Zahl dem Tage der Ausstellung oder Pl'asentation entspl'icht; 
fehlt diesel' Tag im Zahlungsmonat, so tritt die Vel'falIszeit 
am letzten Tage des Zahlungsmonats ein. 

Der Ausdl'uck "halber Monat" wird einem Zeitraume von 
15 Tagen gleich geachtet. 1st der Wechsel auf einen oder mehrere 
ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage 
zuletzt zu zahlen. 

Mess- oder Marktwechsel werden zu del' durch die Gesetze des Mess- oder 
Marktortes bestimmten Zahlung'szeit, und in Ermangelung einer solchen Fest
setzung an dem Tage VOl' dem gesetzlichen Schlusse del' Messe oder des Marktes 
fallig. Dauert die Messe oder del' Markt nul' einen Tag, so tritt die Vel'fall
zeit des Wechsels an diesem Tage ein. (Art. 35.) 

1st in einem Lande, in welchem nach altem Styl gel'echnet wird, ein im 
Inlande zahlbarer Wechsel nach dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, 
dass del' Wechsel nach neuem Styl datirt sei, oder ist derselbe nach beiden 
Sty len datirt, so wird del' Verfalltag nach demjenigen Kalendertag' des neuen 
Styles berechnet, welcher dem nach altem Style sich ergebenden Tage del' 
Ausstellung entspricht. Also ein in Russland auf Deutschland gezogener, am 
22. November a. St. = 4. December n. St. ausgestellter, drei Monate nach dato 
zahlbarer Wechsel ist in Deutschland am 4. Marz fallig. (Art. 34.) Verfiillt 
del' Wechsel an einem Sonntag odeI' allgemeinen Feiertag' - das sind del' 
Neujahrstag', del' Charfreitag, die beiden Oster-, Piingst- und \Veihnachtstage, 
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del' Busstag-, del' Himmelfahrtstag- lmd in den katholischen Landern del' Fl'ohn
leichnamstag-, - so ist del' nachste Werktag- del' Zahhmg-stag-. (Art. 92.) 

Bestehen an einem Wechselplatze allgemeine Zahltage (Cassil'tag'e), so 
braucht die Zahlung eines zwischen den Zahltagen fallig- gewordenen Wechsels 
erst .am nachsten Zahltag-e g-eleistet zu werden, sofern nicht del' 'Vechsel auf 
Sicht lautet. Die fiir clie Aufnahme des Protestes ~iangels Zahlung bestimmte 
Frist darf jedoch nicht iiberschritten werclen. (Art. 93.) 

§ 33. Respekttage finden nicht statt. 
§ 37. Lautet ein Wechsel auf eine l\Htnzsol'te, welche am 

Zahlungsorte keinen Umlauf hat, odeI' auf eine Rechnungswahrung, 
so kann die Wechselsumme nach ihI'em Werthe zul' Vel'fallzeit in 
del' Landesmunze gezahlt werden, sofern nicht del' Aussteller durch 
den Gebrimch des Wortes "effectiv" odeI' eines ahnlichen Zusatzes 
die Zahlung in del' im Wechsel benannten Munzsorte ausdrucklich 
hestimmt hat. 

Hat del' Ausstellel' eines vVechsels bei del' vVerthsul1nne die 'Vorte "odeI' 
,\-Vert-h resp. SOl'ten" beig-efiig-t, so ertheilt el' hierdurch dem Bezog-enen die 
Berechtig-ung, die in dem 'Vechsel vorgeschriebene Summe nicht in baar be
zahlen zu miissen; letzterer ist vielmehr befug·t den entsprechenden Werth in 
anderen We1'thobjecten, die dann zu dem Tag-eswel'th an dem betreffenden 
Zahlungsorte zu berechnen sind, in Zahlung- zu g-eben. Ebenso kann del' 
Acceptant in seinem Accept bei del" Werthsumme diese 'Vorte beifiig'en Ull(l 
iibernimmt e1' dann hiel'durch nur die Vel'pfiichtung, in del' vVechselsumme ent
sprechenden 'Verthen zu zahlen. Selbstredend bl'aucht sich del' Wechselinhabel', 
falls diese Worte nicht schon bei del' Snnnne im Context des '\-Vechsels selbst 
stehen, ein derartig-es Accept nicht gefallen zn lassen, er ist vielmehl' befugt, 
gegen den Bezogenen wegen verweigel'ten unbeding-ten Aceeptes, Protest el'
heben zu lassen. 

Intervention. § 56. Befindet sich auf einem Mangels An
llaillne pl'otestirten Wechsel eine auf den Zahlungsol't lautende 
N othadresse, so muss, ehe Sichel'stellung verlangt werden kann, 
die Allnalllne von del' N othadresse verlangt werden. . . . . 

§ 58. Del' Ehl'enacceptant muss sich den Protest Mangels 
Zahlung gegen El'stattung del' Kosten aushiindigen und in einem 
Anhange zu demselben die Ehrenannahme bemerken lassen. Er 
muss den Honoraten untel' Uebersendung des Protestes von del' 
geschehenen Intervention benachrichtigen und diese Benachrich
tigung mit dem Protest innerhalb zweier Tage nach dem Tage 
del' Protesterhebung zul' Post geben. 

Giebt Jemand einem Anderen sein Wechselaecept aus Gefalligkeit, 
clamit diesel' sieh untel' Benutzung- del' Creditwiirdigkeit des Acceptanten dmch 
Beg'ebung an einen Discontisten momentan Geld oder Credit beschaffe, keines
wegs abel' selbst Wechselrechte g'egen den Acceptanten erwarten solle, so hat 
nach einem Erkenntnisse des Reichsoberhandelsg'erichts vom 11. September 1879 
del' Andere nach Einliisung des '\-Vechsels wedel' das Recht, den 'Vechsel 
geg'en den Acceptanten g-eltend zu machen, noch das Recht, den Wechsel von 
Neuem an einen Dritten zu begeben. Del' Acceptant ist in diesen Fallen be
rechtigt, sowohl demjenigen, welchem er das Gefallig'keitsaccept gegeben, als 
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auch dem dolosen Dritten gegeniiber, aus dem Wechselaccept und dem dieses 
Accept tragenden Wechselpapier zu condiciren. 

Hat aber der Gefalligkeitsacceptant den Wechsel fiir den Ausstellel' selbst 
eingelOst, so braucht er nach einem Erkenntnisse des Reichsoberhandelsgerichts 
vom 1. Mai 1877 zur Geltendmachlmg seines Anspruches gegen den Aussteller 
auf Erstattung des fUr EinlOsung des Acceptes Gezahlten diesem die ein
gelOsten Wechsel nicht vorzulegen. Sind demnach dem Acceptanten die 
Wechsel abhanden gekommen, so kann deshalb del' Aussteller die Zuriick
erstattung des Gezahlten nicht verzogern, wenn der Acceptant in anderer Weise 
die Einlosung' del' Wechsel nachzuweisen vermag. 

§ 59. Wenn der Ehrenacceptant unterlassen hat, in seinem 
Accepte zu bemerken, zu wessen Ehren die Annahme geschieht, 
so wird del' Aussteller als Honorat angesehen. . ... 

§ 62. Befinden sich auf dem von dem Bezogenen nicht ein
gelOsten Wechsel odeI' del' Copie Nothadressen odeI' ein Ehren
accept, welche auf den Zahlungsort lauten, so muss der Inhaber 
den Wechsel spatestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungs
tag den salllllltlichen Nothadressen und dem Ehrenacceptanten zur 
Zahlung vorlegen und den Erfolg im Proteste Mangels Zahlung 
oder ineinem Anhange zu demselben bemerken lassen ..... 

§ 64. Unter mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung erbieten, 
gebtihrt Demjenigen der Vorzug, durch dessen Zahlung die meisten 
Wechselverpfiichteten befreit werden. Ein Intervenient, welcher 
zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlich ist, dass 
ein Anderer, dem er hiernach nachstehen mtisste, den Wechsel 
einzulOsen bereit war, hat keinen Regress gegen diejenigen In
dossanten, welche durch Leistung del' von dem Anderen angebo
tenen Zahlung befreit worden waren. 

§ 65. Der Ehrenacceptant, welcher nicht zur Zahlung gelangt, 
weil der Bezogene oder ein anderer Intervenient bezahlt hat, ist 
berechtigt, von dem Zahlenden eine Provision von l/S 0/0 zu verlangen. 

Vervielfaltigung eines Wechsels. Das Wesentlichste 
tiber Duplicate ist bereits frtiher gesagt worden. (Seite 66 Abs. 2.) 

§ 70. Wechselcopien mtissen eine Abschrift des Wechsels 
und der darauf befindlichen Indossamente und Vermerke enthalten 
und mit der Erklarung: "bis hierher Abschrift (Copie)" oder mit 
einer ahnlichen Bezeichnung versehen sein. In del' Copie ist zu 
bemerken, bei wem das zur Annalllne versandte Original des Wech
sels anzutreffen ist ..... 

§ 71. Jedes auf einer Copie befindliche Original-Indossament 
verpfiichtet den Indossanten ebenso, als wenn es auf einem Ori
ginalwechselsttinde. 

§ 72. Der Verwahrer des Originalwechsels ist verpfiichtet, 
denselben dem Besitzer einer mit einem oder mehreren Original-
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Indossamenten versehenen Copie auszuliefern, sofel'll sich derselbe 
als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt ..... 

Es ist noch zu bemerken, dass, wenn auf dem Original etwas ausgestrichen 
ist, dies auch auf del' Copie del' Fall sein muss. Befindet sich auf dem Original ein 
durchstl'ichenes Giro, so muss dieses auch in del' Copie mit aufgenommen werden, 
indem man entweder das Giro selbst hinschreibt und dann wieder durchstreicht 
oder es durch die Bemerkung ersetzt: "Hier folgt ein durchstrichenesGiro etc". 

Del' Zweck einel' Wechselcopie ist del'selbe, wie del' Zweck eines Duplicats, 
da abel', wenn sich ein ",Vechsel bel'eits in zweiter odeI' dritter Hand odeI' 
noch weitel' befindet, die Erlangung eines Duplicats sehr langwierig' ware, da 
dieselbe nul' in del' im vorstehenden Artikel angegebenen Weise geschehen 
kann, so g-reift man zu dem schnelleren Mittel, und fertigt sich selbst eine 
Copie an, mit del' man ja dasselbe erreicht, wie mit den Duplicaten. 

Abhanden gekommene Wechsel. § 73. Der Eigenthiimer 
eines abhanden gekommenen Wechsels kann die Amortisation des 
Wechsels bei dem Gericht des Zahlungsortes beantragen. Nach 
Einleitung des Amortisationsverfahrens kann derselbe yom Accep
tanten Zablung fordern, wenn er bis zur Amortisation des Wechsels 
Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicherheitsstellung ist er nul' 
die Deposition der aus dem Accepte schuldigen Summe bei Gericht 
oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermachtigten 
Behorde odeI' Anstalt zu fordel'll berecbtigt. 

Del' Antragende muss eine Abschrift des ';Vechsels beibringen oder doch 
den wesentlichen Inhalt desselben und alles das, was das Gericht zur voll
standigen Erkennbarkeit fur nothig halt, angeben, auch den Besitz und Yerlust 
glaubhaft machen, Das Gericht erlasst eine off'entliche Aufforderung an den 
unbekannten Inhaber des VVechsels. binnen einer bestimmten Frist den Wechsel 
dem Gerichte vorzulegen, mit del' < Yerwarnung, dass 80n8t del' Wechsel werde 
fUr kraftlos erklart werden. Die Aufforderung wird am Gerichtshause odeI' an 
einer anderen fUr geeignet befundenen off'entlichen Stelle, und wenn am Zah
lungsorte eine Borse besteht, im Borsenlokal angeschlagen und einmal in's 
Amtsblatt und dreimal in eine in- oder ausHimlische Zeitung' eingeriickt. Das 
Gericht ist befugt, die Aufforderung an mehreren Stell en anschlagen und in 
mehrere Zeitungen einriicken zu lassen, wenn dies nach den Umstanden an
gemessen erscheint. - Die Frist zur Meldung wird auf mindestens sechs Monate 
und hochstens ein .Jahr, vom Verfalltage ab gerechnet, bestimmt. Wird von 
einem Inhaber del' Wechsel vorgelegt, so ist dem Antragsteller hiel'von Kenntnis 
zu geben, und ihm zu uberlassen, sein Recht gegen den Inhaber geltend zu 
machen. Meldet sich kein Inhaber, so erklart das Gericht auf weiteren Antrag 
des Antragstellers den Wechsel fUr amortisirt, 

Falsche Wechsel. § 75. Auch wenn die Unterschrift des Aus
stellers eines Wechsels falsch oder verfii1scht ist, behalten dennoch 
das echte Accept und die echten Indossamente ihre wechselmassige 
Wirkung. 

§ 76. Aus einem, mit einem falschen oder verfiilschten Accepte 
odeI' Indossamente versehenen Wechsel bleiben sammtliche Indos
santen und der Aussteller, deren Unterscbriften echt sind, wecbsel
massig verpfiichtet. 
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Falseh ist ein 'Vechsel. wenn die Unterschrift des Ausstellers odeI' des 
Acceptanten odeI' beider zug'leich, odeI' auch die eines Indossanten odeI' vor
kommenden Falls die Unterschrift des Avalgebel's, wedel' von del' Person selbst, 
die dadurch bezeichnet wird, noeh von einem ihrerseits dazu bevollmachtigten 
Prokuristen heniihrt. 

Del' Weehselverklagte, del' die Weehseluntersehrift diffitiren will, muss 
sofort im Termin selbst erscheinen, es sei denn, er sei dureh Krankheit ver
hindert o(ler VOl' behandigter Ladung bereits veneist gewesen. Unentsehuldigtes 
Ausbleiben im Termin hat unbedingt die Folge, dass die Untersehrift in 
contumaeiam fiir reeognoseirt gilt, und ist es nieht nothig, dass dem Verklagten 
fiir den Fall des Ausbleibens im Termin diese Prajudiz gestellt wird. 

Verfalseht nennt. man einen Weehsel, wenn einzelne Bestandtheile eines 
urspriing'lich echten Wechsels, z. B. die Wechselsumme odeI' das Datum cler 
Ausst.eIlung odeI' del' Falligkeit, verandert werden, odeI' del' Dieb odeI' del' 
Finder eines Weehsels denselben an sich indossirt, indem er entweder ein ganz 
falsehes Indossament darauf setzt odeI' ein Blanco-Indossament. auf seinen Namen 
ansfiiIlt, ocler wenn die Unt.erschrift eines fiir einen Indossant.en haftenden 
A valge bel's eine falsche ist. 

Obgleich aIle Gesetze strenge Strafen gegen den Weehselfalseher ver
hangen, so kommen diese doeh noeh immer VOl', wenn sie auch im Verhaltnis 
zu del'. Unmenge del' sich in Circulation befindenden vVechsel nur ansserst 
selten sind. 

In dem Urtheil yom 17. JannaI' 1880 entwickelt das Reichsobel'handels
gericht, dass die Vel'falschnng eines wesentliehen Bestandtheils eines Wechsels 
die Weehselnl'knnde als solche vernichte; jede Vel'pfiichtung aus dem ver
falschten Wechsel werde damit erledig-t, dass del' nrspriinglich verpfiichtende 
Inhalt nieht mehr vorhanden, das Vorhandene nicht verpfiichtend sei. Die 
Nichtigkeit des Wechsels kann von jedem Wechselverpfiiehteten dem jedes
maligen Klager entgegengestellt werden. Die Behauptung des Wechselbeklagten, 
del' Weehsel sei geg'en seinen urspriingliehen Zustand in eillem del' wesentlichell 
Theile veralldert, muss gem ass Urtheil vom 11. Juli 1880 von dem Beklagtell 
bewiesen werden. Erst mit diesem Beweise ist die Zerstorung des Wechsels 
in seiner urspriinglieh verpfiiehtenden Form dargethan. Ist also z. B. in einem 
Wechsel aus einer 3000 1\[ 30,000 §I. gemaeht worden, so kann aus einem so 
behandelten Wechsel aueh nieht fiir die urspri.inglichen 30001\'1. ein Anspruch 
mehr hergeleitet werden. Diejenigen Wechselverpfiiehteten, welche auf den 
unverfalsehten Wechsel ihre Untersehrift gesetzt haben, konnen also gegell den 
Wechselansprueh den Einwand der vVechselfalschung mit Erfolg erheben; die
jenigen Wechselverpflichteten aber, welche bereits auf del' verfa1schten Urkunde 
ihre Untersehrift gegeben hatten, bleibell dagegen wechselmassig haftbar. Will 
dagegen der Klager aich daranf stUtzen, dass clie Aendenmg keine Falschung 
darsteIle, sondeI'll mit Genehmigung des Weehselverpfiichteten gesehehen sei, 
so hat er dies zu beweisen. Gelingt diesel' Beweis, so bleibt del' Anspruch aus 
dem Wechsel seinem V{ ort1aut nach zustandig, denn eine b10sse COl'l'ectul' 
eines Wechsels, sei es auch in dessen weselltlichen Bestandtheilen, vernichtet 
diesen nicht. 

Wechselverjahrung. § 77. Der wechselmassige Anspruch 
gegen den Acceptanten verjahrt in drei Jahren vom VerfaUtage 
des Wechsels an gerechnet. 

§§ 78, 79. Die Regressanspruche des Inhabers sowie des In
dossanten gegen den Aussteller und die ubrigen Vormanner verjahren: 
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1. in drei Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mit Aus
nahme von Island und den Farorn, zahlbar war Crespo del' 
Regressnehmer daselbst wohnt); 

2. in sechs Monaten, wenn del' Wechsel in den Kiistenlandern 
von Asien und Mrika langs des Mittellandischen und Schwarzen 
Meeres, oder in den dazu gehorigen Inseln diesel' Meere zahl
bar war Crespo der Regressnehmer daselbst wohnt); 

3. in 18 Monaten, wenn der Wechsel in einem anderen ausser
europaischen Lande oder in Island oder den Farorn zahlbar 
war Crespo der Regressnehmer daselbst wOhnt). 

1st {lie wechselmassige Verbindlichkeit des Ausstellers oder des Acceptanten 
dmch Verjahrung oder dadmch, dass die zm Erhaltung des Wechselrechts ge
setzlich vorgeschl'iebenen Handlungen verabsaumt sind, erloschen, so bleiben 
dieselben dem 1nhaber des Wechsels nm soweit, als sie sich mit dessen Schaden 
bereichem wiirden, verpfiichtet. Gegen die 1ndossanten, deren wechselmassige 
Verbindlichkeit erloschen ist, findet ein solcher Anspruch nicht statt. 

Eine etwaige Bereicherungsklage steht nur demjenigen 1nhaber zu, welchel', 
wenn del' Weehsel wedel' verjahrt noeh prajuclicirt ware, zm Anstellung del' 
'iVechselklage bereehtigt gewesen ware. WeI' dag'egen den Wechsel dureh ein 
erst nach eingetretener Verjahrung ausgestelltes 1ndossament erwirbt, hat zn 
den Wechselverbundenen in diesem Sinne niemals gehort. Urn die cessions
weise Uebertragung des dem vorigen 1ndossatare etwa znstandig gewesenen 
Bereicherungsanspruchs darzuthun, ist das 1ndossament schon formell ungeeignet; 
es wtirde hierzu einer Cession bediirfen. 

1m Urtheil yom 7. Juli 1880 hat sich das Reichsgericht dariiber aus
gesprochen, wie die Bewahrungsklage zu begrtinden sei: 

"Die Bewahrungsklage lehnt sich an den Wechsel an, und del' Schade 
des 1nhabers des prajudicirten Wechsels ist durch die Nichterlegung' del' 
erwarteten Zahlung dmch das Erloschen des wechselmassigell AllSpruches in 
Folge des Prajl1dices begrtindet, und mit diesem Schaden steht die Bereicherung 
des Acceptanten dmch Nichtverwendung' und Zuriickhaltung del' 
empfangenen Deckung in msachlicher Beziehung. Es ist ein unrichtigel' Stand
plmkt, wenn zum Zweck del' Bewahrung eine Causalbeziehung verlangt wird 
zwischen dem Deckungsgeschiift, d. i. dem Ausgleichsgeschaft, zwischen dem 
Aussteller und dem Acceptanten und dem Begebungsgeschaft, d. i. dem Ge
schafte, welches dem Erwerbe des 'iVechsels Seitens des 1ndossatars und Be
wahrungsklagers zu Grunde lag. Beide Geschlifte stehen ausser aller factischer 
und rechtlicher Beziehung' zu einander. Es ist daher del' Satz richtig, dass 
es fUr die Bewahrung'sklage nicht erfordel'lich sei, dass del' Schade des Kaufers 
mit del' Bereicheruug des Geklagten in direct em Connex stehe, also Z. B. ein 
civiles Rechtsverhaltnis direct zwischen den Parteien bestanden haben mtisse 
und dariibel' del' Wechsel ausgestellt sei, - ein Fall, del' durch den Eintritt 
in ein fertiges Wechselgeschlift auf dem vVege des 1ndossaments kaum realisirt 
werden kann." 

Dieses Urtheil ist beachtenswerth, weil es die Unabhangigkeit del' Be
reichenmg Seitens des Ausstellel's bezw. Acceptanten und des Schadens Seitens 
des Wechselinhabers schalf ausdriickt. 

Del' oberste Oesterreichische Geriehtshof steht auf dem elltgegengesetzten 
Standpl1nkt. 
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§ 80. Die Verjahrung wird nur durch Behandigung der Klage 
unterbrochen, und nur in Beziehung auf denjenigen, gegen welchen 
die Klage gerichtet ist ..... 

Auslandische Gesetzge bung. § 84. Die Fahigkeit eines 
Auslanders, wechselmassige Verpfiichtungen zu ubernehmen, wird 
nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, welchem derselbe an
gehort. J edoch wird ein nach den Gesetzen seines Vaterlandes 
nicht wechselfahiger Auslander durch Uebernahme von Wechsel
verbindlichkeiten im Inlande verpfiichtet,insofern er nach den 
Gesetzen des Inlandes wechselfahig ist. 

§ 85. (Ueber die wesentlichen Erfordernisse eines im Aus
lande ausgestellten Wechsels siehe Seite 64 oben.) 

§ 86. Ueber die Form der mit einem Wechsel an einem aus
landischen Platze zur Ausubung odeI' Erhaltung des Wechselrechtes 
vorzunehmenden Handlungen entscheidet das dort geltende Recht. 

Mangelhafte Unterschriften. § 94. Wechselerklarungen, 
welche statt des Namens mit Kreuzen odeI' anderen Zeichen voll
zogen sind, haben nur dann, weun diese Zeichen gerichtlich oder 
notariell beglaubigt worden, Wechselkraft. 

§ 95. Wer eine Wechselerklarung als Bevollmachtigtel' eines 
Anderen unterzeichnet, ohne dazu Vollmacht zu habeu, haftet per
sonlich iu gleicher Weise, wie del' angebliche Machtgeber gehaftet 
habeu wiirde, wenn die Vollmacht el'theilt geweseu ware. Das
selbe gilt von Vormundern und auderen Vertreteru, welche mit 
U e berschreitung ihrer Befugnisse Wechselerklarungen ausstellen. 

Dritter Abschnitt. Von eigenen Wechseln. 

Mit den bereits fruher hervorgehobenen Einschrankungen gelten 
fUr eigene Wechsel dieselben Bestimmungen wie fur gezogene 
Wechsel. 
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8. Der Wechselstempel. 

a) DIe wesentlichsten Bestimmungen des Deutschen 
Wechselstempel-Gesetzes. 

§§ 1 und 24. Gezogene und eigene Wechsel unterliegen einer 
Abgabe. Von der Stempelabgabe befreit bleiben 

1. die vom Ausland auf das Ausland gezogeilen, nur im Aus
lande zahlbaren Wechsel; 

2. die vom Inland auf das Ausland gezogenen, nur im Auslande 
und zwar auf Sicht oder spatestens hmerhalb 10 Tagen nach 
dem Tage del' Ausstellung zahlbaren Wechsel, sofern sie 
vom Aussteller direct in das Ausland remittirt werden; 

3. die statt del' Baarzahlung dienenden, auf Sicht zahlbaren 
Platzanweisungen und Checks, wenn sie ohne Accept bleiben; 

4. Accreditive, durch welche lediglich einer bestimmten Person 
ein nur im Hochstbetrag begrenzter oder unbeschrankter, 
nach Belieben zu beniitzender Credit zur Verfiigung ge
stellt wird; 

5. Banknoten und andere auf den Inhaber lautende, auf Sicht 
zahlbare Anweisungen, welche del' Aussteller auf sich selbst 
ausstellt. 

§ 2. Die Stempelabgabe betragt von einer Summe von 
200 Mark oder weniger 10 Pf. 
200 " bis incl. 400 Mark 20 " 

400 " " " 600 " 30" 
600 " " " 800 " 40" 
800 " " ,,1000 " 50" 

und so fort von jeden ferneren 1000 Mark die Summe von 50 Pf. 
mehr dergestalt, dass jede angefangenen 1000 M. fUr voU gerechnet 
werden. 

Behufs der UmrechmUlg der in einer anderen als in der Mark
wahrung ausgedriickten Summe zum Zwecke der Berechnung der 
Wechselstempelabgabe sind fiir die nachstehend bezeichneten 
Wahrungen die dabei bemerkten Mittelwerthe bis auf Weiteres 
festgesetzt und allgemein bei del' Berechnung des Wechselstempels 
zu Grunde zu legen: 

1 Siiddentscher Gulden } 
1 Hollandischer Gulden 1,70 1\1. 

1 Marc Banco 1,50 " 
1 Oesterreichischer Silbe. r-.Gnlden .} = 
1 P 1,70 " 

" apIeI- " 
1 Pfund Sterling 20,40 " 

s W 0 b 0 it a, Bankgeschaft. 3. Auf!. 7 
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1 Franc 
1 Lira 
1 Finnische Mark 
1 Spanische Peseta Gold 
1 Spanischer Piaster 

100 
" 

Realen 
1 Portugiesischer Milreis 
1 Ttitkischer Piaster 
1 Rumanischer Piaster 
1 

" 
Sou 

1 Polnischer Gulden 
1 Russischer Silberrubel 
1 Russischer Goldrubel 

100 Schwedische KrOnen} 
100 N orwegische " 
100 Danische " 

1 Danischer Riksdaler 

} 0,80 M. 

4,00 
" 21,00 
" 4,50 
" 0,18 
" 0,30 
" 0,80 
" 0,33 
" 2,25 
" 3,20 
" 

= 112,50 " 

2,25 " 
1 Schwedischer " 1,125" 
1 Species-" 4,50 " 
1 Amerikanischer Dollar 4,25 " 

§ 6. Die Entrichtung der Stempelabgabe muss erfolgen, ehe 
ein inHtndischer Wechsel von dem Aussteller, ein auslandischer 
Wechsel von dem ersten inlandischen Inhaber aus den Randen 
gegeben wird. 

§ 8. Wird derselbe Wechsel in mehreren, im Contexte als 
Prima, Secunda, Tertia etc. bezeichneten Exemplaren ausgefertigt, 
so ist unter diesen dasjenige zu versteuern, welches zum Umlaufe 
bestimmt ist. 

§ 10. Das Gleiche findet auf Wechselcopien Anwendung. 
§ 12. Der Verwahrer eines zum Accepte versandten unver

steuerten Wechselexemplars wird, wenn er dasselbe gegen Vor
legung eines nicht versteuerten Exemplars desselben Wechsels 
ausliefert, fUr die Stempelabgabe verhaftet und verfallt, wenn die
selbe nicht entrichtet wird, in Strafe. 

§ 13. Die Verpfiichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe 
wird erftillt: 

1. durch Ausstellung des Wechsels auf einem mit dem erforder
lichen Stempel versehenen Blankett, 

2. dul'ch Verwendung del' erfordel'lichen Stempelmarken auf 
dem. Wechsel. 

In Bezug auf die Art und Weise der Verwendung del' Reichs
stempelmarken zu Wechseln und den dem Wechselstempel unter-



99 

worfenen Anweisungen sind nachfolgende Vorschriften zu be
obachten: 

1. Die den erforderlichen Steuerbetrag darstellenden Marken 
sind auf der Riickseite der Urkunde und zwar, wenn die 
Riickseite noch unbeschrieben ist, unmittelbar an einem 
Rande derselben, andernfalls unmittelbar unter dem letzten 
Vermerke (Indossamente etc.) auf einer mit Buchstaben oder 
Ziffel'n nicht beschriebenen oder bedl'uckten Stelle aufzukleben. 

Das el'ste inlandische Indossament, welches nach del' Ces
sirung del' Stempelmarke auf die Riickseite des Wechsels 
gesetzt wird, bezw. del' erste sonstige inlandische Vermerk, 
ist unterhalb del' Marke niederzuschreiben, widl'igeufalls die 
letztere dem Niederschreiber dieses Indossaments bezw. Ver
merks und des sen N achmannern gegeniiber als nicht ver
wendet gilt. Es diirfen jedoch die Vermerke "ohne Protest", 
"ohne Kosten" neb en del' Marke niedergeschrieben werden. 

Dem inlandischen Inhaber, welcher aus Versehen sein 
Indossament auf den Wechsel gesetzt hat, bevor er die Marke 
aufgeklebt hatte, ist gestattet, VOl' del' Weitergabe des 
Wechsels unter Durchstreichung dieses Indossaments die 
Marke unter dem letzteren aufzukleben. 

2. In jeder einzelnen del' aufgeklebten Marken muss das Datum 
del' Verwendung del' Marke auf dem Wechsel, und zwar del' 
Tag und das J ahr mitarabischen Ziffern, del' Monat mit 
Buchstaben mittelst deutlicher Schriftzeichen, ohne jede Rasur, 
Durchstreichung odeI' Ueberschrift, an del' durch den Vor
druck bezeichneten Stelle niedergeschrieben werden. All
gemein iibliche und verstandliche Abkiirzungen del' Monats
bezeichnung mit Buchstaben sind zulassig (z.E. 7. Sept. 1891, 
8. Octbr. 1892). 

3. Bei Ausstellung des Wechsels auf einem gestempelten Blankett 
kann del' an dem vollen gesetzlichen Betrage del' Steuer 
etwa noch fehlende Theil durch vorschriftsmassig zu ver
wendende Stempelmarken erganzt werden. 

§ 14. Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschl'iebenen 
Weise verwendet worden sind, werden als nicht verwendet an
gesehen. 

Blanketts und Stempelmarken sind bei jeder Postanstalt er
haltlich. Verdorbene Wechselstempelmarken und Blanketts werden 
in brauchbare umgetauscht, wenn del' Schaden 3 l\L mindestens 
betragt; del' 'Verthbetrag wird jedoch nicht erstattet. 

§ 15. Die Nichterfiillullg del' Verpflichtung zur Entrichtung 
del' Stempelabgabe wird mit einer Geldbusse bestraft, welche dem 

7* 
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fiinfzigfachen Betrage del' hinterzogenen Abgabe gleichkommt. 
Die Strafe ist besonders und ganz zu entrichten von Jedem, 
welcher del' ihm obliegenden Verpflichtnng zur Entrichtung del' 
Stempelabgabe nicht rechtzeitig genugt hat, ingleichen von in
landis chen Maklern und Unterhandlern, welche wissentlich unver
steuerte Wechsel verhandelt haben. Die Verwandlung einer Geld
busse, zu deren Zahlung der Verpflichtete unvermogend ist, in 
eine Freiheitsstrafe findet nicht statt. Auch darf zur Beitreibung 
von Geldbussen ohne Zustimmung des Verurtheilten, insofern dieser 
ein Inlander ist, kein Grundstuck subhastirt werden. 

Del' Acceptant eines gezogenen und del' Aussteller eines 
trockenen Wechsels konnen daraus, dass der Wechsel zur Zeit 
del' Annahme-Erklarung bezw. del' Aushandigung mangelhaft ge
wesen sei, keinen Einwand gegen die gesetzlichen Folgen der 
Nichtversteuerung desselben entnehmen. 

§ 17. W echselstempel- Hinterziehungen verjahren in fUnf 
Jahren. -

Dies sind die gesetzlichen Bestimmungen uber die Versteuenmg 
von Wechseln und uber die Art und Weise, in welcher die Wechsel
stempelmarken zu dies em Zwecke zu verwenden sind. Da aber 
die richtige Verwendung dieser Marken behufs Vermeidung zahl
reicher Unannehmlichkeiten von grosster Wichtigkeit ist, so wollen 
wir uns noch des Naheren dari:iber auslassen. 

Die wichtigste Abweiclmng in Betreff Entwerthung del' Stempel
marken gegen fruher ist folgende: 

J ede Marke muss jetzt das Datum del' Verwendung und zwar 
den Tag und das J ahr mit arabischen Zift'ern, den Monat mit 
Buchstaben mittelst deutlicher Schriftzeichen tragen. Bei den 
neuen Marken giebt es dafUr eine Stelle mit Vordruck. 

In den Vorschriften heisst es wei tel': Allgemein ubliche und 
verstandliche Abkurzungen der Monatsbezeichnung mit Buchstaben 
sind zulassig (z. B. 7. Sept. 1891, 8. Octbr. 1891). Fruher wurden 
die Marken cassirt mit Aufschreibung del' Anfangsbuchstaben des 
Namens resp. der Firma, - diese Vorschrift falIt weg; sodann mit 
demDatum derVerwendung, also fUr 7. Sept. 1891 = 7./9. 91 etc. 
Dieses Alles konnte gedruckt oder geschrieben werden, jetzt muss 
Alles geschrieben werden, nichts darf gedruckt werden. 

Sodann muss die Jahreszahl ausgeschriebeu werden; eine 
Abkurzung derselben ist nicht mehr zulassig, also man kanu nicht 
schreiben 7. Septbr. 91, sondern man muss schreiben 7. Sep
tember 1891 oder 7. Septbr. 1891 etc. 

Die HinzufUgung der Initialen der betreffenden Firma bei del' 
Cassinmg del' Wechselstempelmarken ist, obgleich nicht mehr noth-
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wendig, dennoch, falls geschehen, nicht zu beanstanden, wofern 
im Uebrigen die oben erwahnten Vorschriften stricte erfiillt sind. 
Die neuen Bestimmungen dieser Verordnung fordern zwar den 
Vermerk der 1nitialen nicht mehr, well sie dem Verkehr eine Er
leichterung bringen wollen; es ist abel' als ein die ordnungsmassige 
Cassirung der Stempelmarken aufhebender Verstoss nicht anzusehen, 
wenn auf dieselben ausser dem Datum del' Entwerthung auch noch 
die Anfangsbuchstaben del' betreffenden Firma gesetzt werden. 

Ueber die Frage, mit welchem Datum Wechselstempelmarken 
zu versehen sind, bestehen hier und da noch Zweifel und es herrscht 
die Meinung, dass bei Tratten die Stempelmarke das gleiche 
Cassationsdatum tragen miisse, unter welchem die Tratte ausgestellt 
ist. Es ist aber keineswegs erforderlich, dass Ausstellungsdatum 
des Wechsels und Cassationsdatum del' Stempelmarke iiberein
stimmen, vielmehr ist die Entwerthung einer Marke auch nach del' 
Ausstellung des Wechsels glltig, nur muss die Stempelung und 
Entwerthung del' Stempelmarke erfolgt sein, bevor del' Aussteller 
den Wechsel weiter begiebt. Haufig kommt es vor, dass Wechsel 
gleich an die Ordre eines Andern ausgeschrieben werden; in solchem 
Falle muss die Cassation del' Wechselmarke stets mit dem Aus
stellungsdatum vorgenommen werden. Yom Ausland auf das In
land gezogene Wechsel muss del' erste inHtndische 1nhaber an dem 
Tage stempeln, an dem er sie erhalt, resp. weiter begiebt oder 
eincassirt. Wenu yom Auslande im deutschen Reich zahlbare 
Wechsel zur Accepteinholung gesandt und nach erfolgter Accep
tation wieder dahin zuriickgeschickt werden, so miissen derartige 
Papiere immerhin gestempelt sein, resp. werden, ehe sie zum Accept 
prasentirt werden diirfen. 

1st ein noch nicht gestempelter Wechsel mit einem Giro ver
sehen und der Raum fiir die Stempelmarke iiber dem Giro frei
gelassen, so hat del' folgende Girant nach einem Erkenntnisse des 
Obertribunals in Berlin yom 10. Juni 1879 dennoch die Stempel
marke unter dem Vorgiro-Vermerk aufzukleben und sodann sein 
Giro anzufUgen. Klebt er die Marke iiber dem ersten Giro an del' 
dazu freigelassenen Stelle auf, so macht er sich dadurch ebenso 
del' Wechselstempel-Hinterziehung schul dig , wie seine Vormanuer. 

Die Steuerpfiicht fUr die yom Auslande in Deutschland ein
gehenden stempelpfiichtigen Wechsel ist laut Entscheid des Reichs
kanzlers fiir erfiillt zu betrachten, wenn der Wechsel im Auslande 
entweder unmittelbar auf ein mit dem erforderlichen deutschen 
Stempel versehenes Blankett niedergeschrieben, oder eine deutsche 
Stempelmarke im entsprechenden Werthbetrage dazu verwandt und 
unter Beachtung del' bestehenden Vorschriften entwerthet worden ist. 
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Betreffend die Haftbarkeit fur Wechselstempelstrafen sind 
folgende Rechtsgrundsatze des Obertribunals zu verzeichnen: 1. Der 
Erwerber eines ungestempelten Wechsels ist zwar nach den §§ 4 
und 5 als Theilnehmer an dem Umlaufe desselben ohne Weiteres 
fur den Stempel mit verhaftet, unterliegt aber einer Strafe wegen 
der unterlassenen Vorstempelung nicht eher, als bis er seinerseits 
eine der im § 11 bezeichneten Verfiigungen in Betreff des Wechsels 
vornimmt. 2. 1m Sinne dieses § 11 ist unter einer auf den Wechsel 
geleisteten Zahlung eine auf die Wechselschuld, also seitens eines 
Wechselschuldners oder fur denselben geleistete Zahlung, nicht 
abel' eine die wechselmassige Verpflichtung gar nicht beruhrende 
Zahlung der Valuta von Seiten des Indossatars an den Indossanten 
zu verstehen. 

Der Aussteller eines Wechsels, welcher denselben, bevor er 
ihn aus den Handen giebt, auf der Ruckseite am oberen Rande 
der der Schrift des Wechsels entsprechenden langeren Querseite mit 
einer den erforderlichen Steuerbetrag darstellenden Stempelmarke 
dergestalt beklebt hat, dass oberhalb der Marke kein zur Nieder
schreibung eines Vermerkes hinreichender Raum ubrig bleibt, hat 
damit nach einem vor Kurzem ausgesprochenen Erkenntnisse des 
Obertribunals del' S t e m pel p fl i c h t genugt. Selbst wenn del' 
Erwerber des Wechsels sein Indossament, anstatt unterhalb der 
Stempelmarke, vorschriftswidrig seitwarts der schmal en Querseite 
des Wechsels entlang niedergeschrieben hat, kanll del' Aussteller 
deshalb nicht verantwortlich gemacht werden. 

"Die beschriebene Art del' Verwendung del' Stempelmarke", fiihrt 
das Erkenntnis des Obertribunals aus, "entspricht genau den Vor
schriften del' Bekanntmachung vom 11. Juli 1873. Dass del' Aus
steller des Wechsels zur Aufklebung del' Stempelmarken den del' 
Schrift des Wechsels entsprechenden oberen breiteren Rand del' 
Ruckseite des Wechsels benutzt hat, kann ihm nicht zum Vorwurfe 
gereichen, "yeH die gedachte Bekanntmaclmng sich nicht naher 
daruber ausspricht, was sie unter ""dem oberen Rande del' Ruck
seite des Wechsels"" verstehe, und insbesondere nicht vorschreibt, 
dass nul' del' obere Rand del' schmaleren Querseite des Wechsels 
zur Aufklebung del' Stempelmarke benutzt werden durfe. Eben
sowenig kann del' Ausstellel' dafiir verantwortlich gemacht werden, 
dass der Wechselglaubiger sein Indossament anstatt unterhalb del' 
Stempelmarke vorschriftswidrig seitwarts del' schmaleren Querseite 
des Wechsels entlang' niedergeschrieben hat." 
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b) Der Wechselstempel-Tarif fur das Deutsche Reich. 

Deutsche NiederHind. Franken- Oesterreich. Englisehe 
Reichs- Wahrung Wahl'Ung Wahrung Wahnmg Wahnmg Silber od. Pa]lier 

Stempel-
1 Fr. od. Lire od. 

Betrag 1 Gulden Finnische Mark 1 Gulden 100Pfd. St. 
od. S]lanische 

= 1,70}L Peseta Gold = 1,70 M. = 20,40 M. 
= 0,80 M. 

bis incl. bis incl. bis inc!. bis incl. bis inc!. 

M. I Pf. M. IPf. Guldeu I Ct. }<'raukeu I Ct. Fl. I Kr. Pfd. St. I Sh. I P. 

- 10 200 = 117\65 250 = 117 65 9 16 1 
- 20 400 - 235 29 500 = 235 29 19 12 2 
- 30 600 - 352 94 750 = 352 94 29 8 3 
= 40 800 - 470 59 1000 = 470 59 39 4 4 
= 50 1000 - 588 24 1250 = 588 24 49 = 5 
1 = 2000 - 1176 47 2500 - 1176 47 98 = 9 
1 50 3000 - 1764 71 3750 - 1764 71 147 1 2 
2 - 4000 = 2352 94 5000 - 2352 94 196 1 7 
2 50 5000 = 2941 18 6250 - 2941 18 245 2 -

3 - 6000 - 3529 41 7500 - 3529 41 294 2 4 
3 50 7000 - 4117 65 8750 - 4117 65 343 2 9 
4 - 8000 - 4705 88 10000 - 4705 88 392 3 2 
4 50 9000 - 5294 12 11250 - 5294 12 441 3 6 
5 = 10000 - 5882 35 12500 - 5882 35 490 3 11 
5 50 11000 - 6470 59 13750 - 6470 59 539 4 4 
6 - 12000 - 7058 82 15000 - 7058 82 588 4 8 
6 50 13000 - 7647 06 16250 - 7647 06 637 5 1 
7 - 14000 - 8235 29 17500 - 8235 29 686 5 6 
7 50 15000 - 8823 53 18750 - 8823 53 735 5 11 
8 - 16000 - 9411 76 20000 - 9411 76 784 6 3 
8 50 17000 - 10000 - 21250 - 10000 - 833 6 8 
9 = 18000 - 10588 24 22500 - 10588 24 882 7 1 
9 50 19000 - 11176 47 23750 - 11176 47 931 7 5 

10 - 20000 - 11764 71 25000 - . 11764 71 980 7 10 
10 50 21000 = 12352 94 26250 - 12352 94 1029 8 3 
11 - 22000 - 12941 18 27500 - 12941 18 1078 8 8 
11 50 23000 - 13529 41 28750 - 13529 41 1127 9 -
12 - 24000 - 14117 65 30000 - 14117 65 1176 9 5 
12 50 25000 - 14705 88 31250 - 14705 88 1225 9 10 
13 - 26000 - 15294 12 32500 - 15294 12 1274 10 2 
13 50 27000 - 15882 35 33750 - 15882 35 1323 10 7 
14 - 28000 - 16470 59 35000 - 16470 59 1372 11 -
14 50 29000 - 17058 82 36250 - 17058 82 1421 11 4 
15 - 30000 I- 17647 06137500 - 17647 06 1470 11 9 

I I 
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Nord- Russische Schwedische, Spanische Portugies. 
amerikan. Norwegische, /:cI) 

Gold- I Silber- Danische Wahrung' Wahrung 00 .... Wahrung Wahrung Wahrung Wahrung +" 

'" 

1100 Realen 
~ 

1 Golcl- 1 Silber- 1 Krone 1 Milreis 
al 

1 Dollar P< 
Rubel Rubel 1'1 

= 4,25 M. = 1,125 ~I. =21 M. =4,50 M. '" =3,20M. = 2,25 ~I. .... 
w. 

bis incl. bis incl. bis incl. bis incl. bis inc!. bis indo I 
Doll. I C. G.-Ro.1 Kp. S.-Ro. I Kp. Kronen IOer Realen I Ct. Milr. I Reis i M. I Pf. 

47 06 62 50 88 89 1771 78 952138 44 4441 - 10 
94 12 125 - 177 78 355 56 19D4 76 88 889 20 

141 18 187 50 266 67 533 33 2857 14 133 333 - 30 
188 24 250 - 355 56 711 11 3809 52 177 778 - 40 
235 29 312 50 444 44 888 89 4761 90 222 222 - 50 
470 59 625 - 888 89 1777 78 9523 81 444 444 1 -
705 88 937 50 1333 33 2666 67 14285 71 666 667 1 50 
941 18 U50 - 1777 78 3555 56 19047 62 888 889 2 -

1176 47 1562 50 2222 22 4444 44 ~3809 52 1111 111 2 50 
1411 76 1875 - 2666 67 5333 33 28571 43 1333 333 3 -
1647 06 2187 50 3111 11 6222 22 33333 33 1555 556 3 50 
1882 35 2500 - 3555 55 7111 11 38095 24 1777 778 4-
2117 65 2812 50 4000 - 8000 - 42857 14 2000 - 4 50 
2352 94 3125 - 4444 44 8888 89 47619 05 2222 222 5 -
2588 24 3437 50 4888 89 9777 78 52380 95 2444 444 5 50 
2823 53 3750 - 5333 33 10666 67 57142 86 2666 667 6 -
3058 82 4062 50 5777 78 11555 56 61904 76 2888 889 1 6 50 
3294 12 4375 - 6222 22 12444 44 66666 67 3111 1111 7 -
3529 41 4687 50 6666 67 13333 33 71428 57 3333 333 7 50 
3764 71 5000 - 7111 11 14222 22 76190 48 3555 556 8-
4000 - 5312 50 7555 56 15111 11 80952 38 3777 778 8 50 
4235 29 5625 - 8000 - 16000 - 85714 29 4000 - 9 -
4470 59 5937 50 8444 44 16888 89 90476 19 4222 222 9 50 
4705 88 6250 - 8888 89 17777 78 95238 10 4444 444 10 -
4941 18 6562 50 9333 33 18G66 67 100000 - 4666 667 10 50 
5176 47 6875 - 9777 78 19555 56 104761 90 4888 889 11 -
5411 76 7187 50 10222 22 20444 44 109523 81 5111 111 11 50 
5647 06 7500 - 10666 67 21333 33 114285 71 5333 333 12 -
5882 35 7812 50 11111 11 22222! 22 119047 62 5555 556 12 50 
6117 65 8125 - 11555 56 23111'11 123809 52 5777 7781113 -

6352 94 8437 50 12000 - 24000 - 128571 43 6000 - 113 50 
6588 24 8750 - 12444 44 24888 89 130333 33 6222 222,1 14 
6823 53 9062 50 12888 89 25777 78 138095 24 6444 444 14 50 
7958 82 9375 -/13333 33126666:67 142857:14 6666 667 15 -

1 
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9. Del· Handel in Devisen an der Berliner Fonds-Bijrse. *) 

Die N otirung fiir Wechsel-Course auf fremde Platze erfolgt 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend in jeder Woche; nur Wien, 
Petersburg und Warschau werden taglich gehandelt. 

Wechsel auf Amsterdam, Antwerpen, Briissel, London .und 
Paris sind meist franco Courtage zu verkaufen. Die N otizen 
verstehen sich fiir kurze und lange Sichten, und zwar werden 
kurz per 8 Tage notirt: 

Amsterdam, 
Belgische PIatze, 
London, 
Paris, 
Warschau, 
Wien, 
Budapest; 

kurz per 10 Tage: 
Kopenhagen, 
Italienische Platze, 
Skandinavische Platze, 
Schweizer PIatze; 

kurz per 14 Tage: 
Madrid, 
Portugiesische Platze. 

Lange Sichten per 2 Monate werden notirt fUr: 
Amsterdam, 
Belgische PHitze, 
Madrid (60 Tage), 
Paris, 
Wien, 
Budapest, 
Italienische Platze; 

per 3 Monate fUr: 
London, 
Peters burg, 
Portugiesische Platze. 

Ausserdem giebt es eine Notiz fiir a vista-Wechsel auf New-York 
und fiir kurze Sicht per 3 Wochen auf Petersburg. 

Als kurze Wechsel sind an del' Barse lieferbar: 
1. bei denjenigen, deren N otiz sich fUr 8 Tage versteht, solche, 

welche nicht weniger als 5 und nicht mehr als 14 Tage, -

*) Vergleiche auch "Usancen der Fonds-Borse zu Berlin". 
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2. bei denjenigen, deren Notiz sich fiir 10 Tage versteht, solche, 
welche nicht weniger als 7 und nicht mehr als 14 Tage, -

3. bei denjenigen, deren Notiz sich fiir 14 Tage versteht, solche, 
welche nicht weniger als 8 und nicht mehr als 21 Tage, -

4. bei Petersburg solche, welche nicht weniger als 8 und nicht 
. mehr als 28 Tage 

noch zu laufen haben. In allen Fallen bleiben etwaige ortsiibliche 
Respekt-Tage unberucksichtigt. 1st ein Wechsel langeI' als die 
Sicht, fiir welche sich del' notirte Cours versteht, dann werden 
fiir den nach Kalendertagen zu bestimmenden Unterschied und 
nach Maassgabe des Bank-Disconts an dem betreffenden Platze 
Zinsen vergiitet. Fiir Weehsel, welehe kiirzer sind, findet jedoeh 
eine Zinsvergiitung nul' statt, wenn dies vorher besonders verein
bart worden ist. 

Als lange Weehsel sind an del' B6rse lieferbar: 
1. bei denjenigen, deren N otiz sieh fiir 2 Monate versteht, solehe, 

welehe nieht weniger als 11/2 und nieht mehr als 3 Monate, -
2. bei denjenigen, del' en N otiz sieh fUr 3 Monate versteht, solehe, 

welehe nieht weniger als 21/2 und nieht mehr als 3 Monate 
noeh zu laufen haben. 

Differirt die Laufzeit eines Weehsels mit del' Zeit, fiir welehe 
sieh die Notiz versteht, dann wird del' Untersehied dureh An
reehnung von Zinsen zum Bank-Diseont des betreffenden Platzes 
ausgegliehen. 

Unter Mittelsiehten versteht man solehe Wechsel, deren 
Verfallzeit kiirzer als die fiir lange Weehsel bestimmte, a bel' langeI' 
als die fUr kurze festgesetzte ist. Mittelsiehten k6nnen nul' naeh 
besonderer Vereinbarung zwischen den Contrahenten geliefert und 
berechnet werden. 

Wechsel, welche avista lauten, werden zum kurzen Course ge
rechnet. Lauten dieselben auf eine bestimmte Anzahl von Tagen 
nach Sieht, so werden dieselben derartig berechnet, als wenn sie 
in so viel Tagen, als sie nach Sicht lauten, verfallen, zuziiglich 
bei Amsterdam, Belgien, Paris, Warschau und Wien von 2 Tagen, 
bei London und Petersburg von 3 Tagen .. Ein Wechsel auf London, 
10 Tage naeh Sicht, wird also einem Wechsel gleich berechnet, 
del' in 13 Tagen verfiele; von dem notirten kurzen Course waren 
somit 5 Tage Zinsen abzuziehen. Ein Wechsel 75 Tage nach Sicht 
auf Paris wird einem Weehsel gleich gerechnet, del' in 77 Tagen 
verfiele; von dem notirten Course per 2 Monate waren also 17 Tage 
Zinsen abzuziehen. 

Bei Wechseln, welehe in russischer odeI' polnischer Sprache 
ausgestellt sind, ist del' Verkaufer auf Verlangen des Kaufers ZlU' 
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Beifugung einer deutschen Uebersetzung verpfiichtet, welche er 
durch Aufdruck seines Firmenstempels fUr richtig anerkennen muss. 
Bei Wechseln in anderen europaischen Sprachen darf eine solche 
Uebersetzung vom Kaufer nicht gefordert werden. 

Bei Abschlussen in fremden Wechseln sind coursmassig nul' 
lieferbar: 

auf London Apoints von;£ 100- 3000 
" Briissel und Schweizer PHitze "" Frs. 1000-25000 
" Paris " " " 1000-50000 
" Italienische PHitze " " " 1000-25000 
" Holland " "h .. :fl. 500-20000 
" Wien und Pest " " ow.:fl. 500-20000 
" Petersburg und WaI'schau "" Ro. 500-20000 
" Skandinavische PHitze und Kopenhagen" "Kr. 1000-20000 
" Lissabon und Oporto " "Mill'. 200- 5000 
" Madrid und Barcelona " "Pesos 1000-25000 
" New-York " " $ 200-10000 

Sind einzelne Wechselappoints in kleineren oder hoheren Betragen 
am Markte, so haben deren Besitzer nicht das Recht, fUr diesel ben 
den amtlich ermittelten COUl'S zu beanspruchen. 

Auslandische Wechsel uber gross ere als die angegebenen 
Hochstbetrage sind nul' mit Zustimmung des Kaufers lieferbar. 
Dasselbe gilt von auslandischen Wechseln, welche nicht im Domizil 
des Bezogenen zahlbar gestellt sind. 

Acceptirte Wechsel auf fremde Platze mussen den fremden 
Wechselstempel tragen, urn lieferbar zu sein. 

Die Coursnotiz versteht sich fur London in Mark fur 1 £, -
Portugiesische Platze in Mark fur 1 Milreis, - fur aIle anderen Wechsel 
dagegen in Mark fUr je hundert Einheiten der fremden Wahrung. 

Rechnung uber verkaufte Wechsel. 
Angenommen, August Lessing wurde am 15. April 1891 an 

Meyer & Sohn Wechsel per Amsterdam zu einem Course von 167.90 
fUr zwei Monate und bei 3 % Bankdiskont verkaufen. 

Die uber dieses Geschaft auszustellende Rechnung wiirde 
folgendermassen lauten: 

Berlin, den 15. April 1891. 

Rechnung 
fur Herren Meyer & Sohn, Berlin. 

Heute verkaufte 
:fl. 5000 Amsterdam per 10. Juni 
,,3000 " "28.,, 
,,2000 " ,,15. Juli 
fl. 10000 
" 6,20 ab 30f0 Zinsen von :j::j: 740 
:fl. 9993,80 

Werth heute zu Ihren Lasten. 

SolI. 

1~ Tage I # 250 I 
30 " 

# 390 
:j::j: 600 
:j::j: 990 
# 250 

I I I :j::j: 740 
a 167,90 = ]\'1. 16,779,60 

Hochachtullgsvoll 
August Lessing. 
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10. Wecltselreiterei. 

Unter Wechselreiterei versteht man das von nicht hinreichend 
bemittelten, oder uber ihre Krafte arbeitenden Handlungshausern 
ohne Guthaben an den Bezogenen, oft wiederholte langsichtige 
Trassiren zu dem Zwecke sich aus dem Verkauf diesel' Wechsel 
das fehlende Geld zu verschaffen. Ein Kaufmann, del' sein Ge
schaft dermassen iiber seine Krafte treibt, dass er zur Fiihrung 
desselben den ihm von seinem Bankier odeI' von sonst Jemandem 
eingeraumten Blanco-Credit nicht nur nicht entbehren kann, sondern 
sogar genothigt ist, denselben fortwahrend in seinem ganzen Um
fang zu benutzen, verdient mit Recht den N amen" VVechselreiter." 
Diese Wechselreiterei kann fiir denjenigen, der ihr anheimgefallen 
ist, oft sehr verderblich werden, denn ganz davon abgesehen, dass 
er fur Erlangung del' Blancoaccepte und deren Discontirung -
namentlich, wenn er den sogenannten Halsabschneidern in die 
Hande gefallen ist - oft bedeutende Opfer bringen muss, konnen 
ihm auch fiir den Fall, dass er es mit anstandigen Leuten zu 
thun hat, dadurch grosse Verlegenheiten entstehen, dass diese in
folge der ununterbrochenen Ziehungen anfangen, Misstrauen zu 
hegen und ihm plotzlich theilweise oder ganz den Credit, also die 
Gewahrung von ferneren Blancoaccepten, versagen, sodass er auf 
diese Weise leicht in die traurige N othwendigkeit versetzt werden 
kann, seine Zahlungen einstellen zu miissen. Wechselreiterei ist 
somit oft das Vorspiel von Fallimenten und zwar nicht von einem 
einzelnen, sondern von verschiedenen, donn del' Bruch des Einen 
kann die iibrigen Helfer so in Verlust setzen, dass sie sich auch 
nicht halten konnen und mit in den Strudel gezogen werden. Die 
Wechselreiterei ist bereits sehr alt, sie ist nul' jetzt wieder an del' 
Tagesordnung' und wird recht schwunghaft, sowolll mit kleinen 
als auch mit grossen Summen betrieben. 

Die Wechselreiterei kann also dadureh betrieben werden, dass 
Jemand wie oben angegeben, ohne ein Guthaben zu besitzcn, auf 
seinen Bankier infolge des ihm eingeraumten Blanco-Credits einen 
'¥echsel ausstellt, diesen clann discontirt, und am Verfalltage des 
betreffenden Wechsels dann stets von N euem 'Vechsel auf seinen 
Bankier entnimmt, um mit dem Erlose des neuen Wechsels den 
alten bei seinem Bankier zu decken. 

Hat ein Kaufmann, welcher Wechselreiterei treibt, mehrere 
Bankiers an verschiedenen Orten, so kann er durch umsichtige 
abwechselnde Ziehungen bald auf den einen, bald auf den andern 
seine verriitteten Geldverhaltnisse langere Zeit verheimlichen. 

Am wenigsten bemerkbar ist indessen jene Wecilselreiterei, 
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wenn mehrere an verschiedenen Orten wohnende Personen sich 
dabei zu gegenseitiger Unterstiitzung formlich die Hand bieten, 
sodass haufig sogar die Intelligenz und das Geschaftsverstandnis 
del' Wechseldisconteure durch solche Reit- (auch Accomodations
wechsel genannt) - g'etauscht werden, da zu deren Erkennung 
kein thatsachliches Merkmal vorhanden ist. Diese Art der Wechsel
reiterei, dass also befreundete Firmen um sich gegenseitig Geld 
zu verschaffen, stets gegenseitig auf einander trassiren, ohne dass 
del' Eine dem Anderen etwas schul dig ist, diese Wechsel dann zu 
Geld machen und am Verfalltage dann immer wieder neue Wechsel 
auf einander ausstellen, kommt auch sehr haufig VOl'. 

11. Kellel'wechsel. 
Unter Kellerwechsel versteht man mit wenig en Worten gesagt, 

solche Wechsel, die das Tageslicht scheuen; es ist also ein im 
Dunkeln lmd Geheimen zubereiteter Wechsel, der nichts Gutes be
,zweckt, und es nothig hat, sich VOl' dem Licht zu vel'bergen. 
Haufig sind Kellerwechsel weiter nichts als "falsche 1Yechsel", die 
zu dem Zwecke geschaffen werden, sich auf dieselben eine Zeit 
lang Geld zu schaffen. Ein Geschaftsmann beispielsweise, del' 
weder einen Bankier hat, auf den er trassiren kann, noch sonst 
irgend einen Platz credit hat, um sich die ihm unbedingt nothigen 
Gelder zu verschaffen, sinnt auf einen Ausweg. Del' Besitz eines 
Wechsels, auf dem Aussteller und Acceptant bekannte Leute sind, 
diinkt ihn das beste Mittel zur Erreichung seines Zweckes, da er 
einen derartigen Wechsel sehr leicht discontiren konnte. Da ilun 
abel' die Hauptsache hierzu, namlich del' Wechsel selbst, fehIt, so 
verschafft er sich ihn durch eigene Fabrikation, indcm er Namen 
des Ausstellers sowie des Acceptanten falscht. Durch die Discon
tirung dieses Wechsels setzt er sich in den Besitz des ihm fehlenden 
Geides, bemerkt abel' demjenigen, der ihm den Wechsel discon
tirte, dass er den Wechsel kurz vor Verfall selbst einlosen wiirde, 
und bittet ihn daher, den Wechsel bis dahin nicht weiterzubegeben, 
sondern fiir ihn aufzubewahren. Falls er wegen allzuschwachen 
Credits befiirchtet, einen direct an seine Ordre lautenderr Wechsel 
nicht gieich unterbringen zu konnen, so steUt er denselben an die 
Ordre cines Freundes aus, und Iiisst ihn sich dann von dies em 
giriren, wodurch letzterer ebenfalls noch wechselmassig verpfiichtet 
wird. In diesel' Weise konnen nun noch andere Abweichungen 
nach Ermessen des Anfertigers stattfinden. Kurz VOl' Verfall lOst 
del' Fabrikant eines solch011 Kellerwechsels, den er eigentlich mu' 
verpfandet hat, diesen entweder mit eigenem Gelde odeI' durch 
den Erlos eines neu geschmiedeten Kellerwechsels "wieder ein. 
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Die eigentlichen Kellerwechsel schliessen aber den Missbrauch 
echter Namen aus und enthalten ausser dem Namen des Ausstellers 
und seiner etwa vorhandenen Gehilfen fingirte Namen. 1m engeren 
und eigentlichen Sinne sind Kellerwechsel also solche, welche auf 
einen erdichteten Bezogenen ausgestellt sind, oder auf welchen die 
Unterschriften zwar aIle echt, aber aIle werthlos !:lind. Indessen 
auch Wechsel mit falschen Indossamenten oder falschen Accepten, 
deren Zweck es ebenfalls ist, dem Aussteller augenblicklich Geld 
zu verschaffen, werden, wie oben angegeben, im weiteren Sinne 
Kellerwechsel genannt. Es ist del' Fall vorgekommen, dass KeIler
wechsel mit naivester Ungenirtheit von geldbediirftigen Personen 
auf natttrlich ganzlich mittellose Armenhausler gezogen worden 
sind. Diese Bezogenen leisteten gegen einen Trunk Schnaps das 
Accept und der auf solche Weise hergestellte Wechsel wurde nach 
auswarts zum Discontiren gesandt. Ais die Falligkeit diesel' Pracht
papiere heranriickte, wurde durch neue Kellerwechsel, bezw. durch 
Wechselreiterei Deckung beschafft und fUr Ein16sung des irgendwo 
domicilirten Papiers durch den Aussteller des Wechsels gesorgt. 

Wie wir sehen, wird durch diese Manipulation nicht beab
sichtigt den Disconteur zu betriigen, oft werden solche Wechsel 
sogar von gewissen Leuten, gerade weil sie wissen, dass sich auf 
demselben gefalschte Unterschriften befinden, gem genommen, weil 
sie sich sagen, der l!'abrikant des Wechsels wird selbstredend alles 
aufbieten, diesen Wechsel einzu16sen, da ja, wenn dies nicht ge
schieht, die Falschung sofort bekannt wiirde, und del' Fabrikant 
dem Gesetz verfallen ware. 

In Beziehung auf die Strafbarkeit der Hingabe eines Keller
wechsels, d. h. eines von zwei unbekannten v6llig zahlungsun
fahigen Leuten ausgestellten resp. acceptirten Wechsels, hat das 
Obertribunal sich am 25. September 1877 dahin geaussert, dass die 
wissentliche Hingabe eines KeIlerwechsels an Zahlungsstatt ohne 
Offenbarung, dass die vermerkten Namen des Acceptanten und 
Ausstellers zahlungsunfabigen Leuten angeb6ren, als Betrug zu 
bestrafen seL Ebenso bat das Reichsgericht in seinem Urtheil 
yom 26. Januar 1882 entschieden, dass die AusfUllung eines Wech
sels mit dem Acceptvermerk einer fingirten nicht existirenden Person 
und die Begebung eines solcben Wechsels in den Verkehr als Ur
kundenfalschung zu bestrafen sei; verschieden davon ist die Ziehung 
eines Wechsels auf eine fingirte, nicht existirende Person, ohne 
ihn mit dem Accept zu versehen, in welchem FaIle der Thater 
nicht wegen Urkundenfalschung, sondern, bei dem Hinzutreten del' 
sonstigen gesetzlichen Begriffserfordemisse des strafbaren Betruges, 
nul' wegen Betruges zu bestrafen ist. 



IV. Der Effectenverkehr. 
1. Die geldwertllen Papiere. 

a) Ueber die geldwerthen Papiere im Allgemeinen, deren 
Entstehung und die Umstande, welche auf das Fallen 
und Steig en der Course derselben einen Einfluss haben. 

Unter geldwerthen Papieren versteht man sammtliche Staats
papiere, Eisenbahnactien (Stammactien und Prioritaten), Bankactien, 
sowie sammtliche Actien von anderen industriellen Unternehmungen, 
z. B. von Versicherungs-, Bergwerks- und Hiitten-Gesellschaften, 
Dampfschifffahrts- und Gasgesellschaften, von Webereien, Spinne
reien u. s. w., u. s. w., ferner Pfandbriefe und Rentenbriefe. AIle 
diese Papiere bezeichnet man aueh haufig mit den Ausdriicken 
"Werthpapiere", "Effecten", "Actien" oder "Fonds", indess versteht 
man in del' Regel unter Fonds nul' Schuldverschreibungen, Staats
papiere und Obligationen, wahrend Actien ein ganz bestimmter Theil 
von Effecten, z. B. Eisenbahn-Stammactien, Bankactien u. s. w. sind. 

Die Entstehung derartiger Papiere verdankt man dem grossen 
iiberseeischen Verkehr del' Hollander, zu dem bedeutende Capitalien 
erforderlich waren, die zunachst durch Vereinigung einiger Capi
talisten, denen es abel' jeder Zeit frei stand, ihre Gelder wieder 
zuriickzuziehen, aufgebracht wurden. Aus dem plotzlichen Zuriick
nehmen des Geldes konnten abel' dem Unternehmen grosse Unan
nehmlichkeiten erwachsen, und so kam man denn endlich auf den 
Gedanken, Actiengesellschaften zu griinden, bei denen den Dar
leihern nicht mehr das Recht zustand, das Geld jederzeit zuriick
zuverlangen; man gab denselben ti.ber die geleisteten Einzahlungen 
eine Quittung, aus del' die Summe sowie der Name des Darleihers 
zu ersehen waren. Auf diese Weise entstand im Jahre 1602 die 
Hollandisch-Ostindische Actien-Gesellschaft, del', da die Geschafte 
derselben fiir die Betheiligten sehr gewinnbringend waren, bald 
andere Gesellschaften folgten, namentlich in England und Frank-
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reich, in welchen Landern diese Unternehmungen nach und nach 
in einen formlichen Schwindel ausarteten. 

Salmntliche oben angeftihrte Papiere haben zweierlei Werthe, 
einmal den N ominalwerth, d. h. den Werth, tiber den sie lauten, 
sodann haben sie abel' auch an del' Borse einen Preis - Cours ge
nannt -, del' den wirklichen inneren Werth derselben reprasen
tiren solI, uncI del' den verschiedenartigsten Schwankungen aus
gesetzt ist. Diese Schwankungen erstrecken sicb bald auf sammtliche 
geldwerthen Papiere, bald nul' auf einzelne derselben, und rufen 
zuweilen ein Steigen, zuweilen ein Fallen del' Preise hervor. 

Zu denjenigen Ursaehen, die ein allgemeines Fallen del' Course 
- eine Baisse - veranlassen, gehoren: das geschwachte Vertrauen 
zu del' Soliditat und Zahlungsfahigkeit del' Staatsverwaltung, Re
volutionen und Ausbruch eines Krieges, sowie die Thronbesteigung' 
eines Regenten, oder Veranderungen im Personal des Ministeriums, 
wenn man in diesen beiden Fallen kriegerische Gesinnungen beftirchtet. 

Die Furaht VOl' einem Kriege ist an del' Borse so gross, dass 
schon eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, odeI' das blosse Ge
riicht davon eine formliche panique verursachen konnen, und ver
gebens versucht man dann geldwerthe Papiere selbst procentweise 
niedriger zu verkaufen. Doeh darf man derg'leichen Geriiehten 
nicht immer Glauben sehenken, denn diesel ben werden oft von 
Speculanten verbreitet, urn in deren Interesse ein Fallen del' COlU'se 
zu veranlassen. Schliesslich gehoren zu den Ursaehen, die ein 
Weiehen del' Preise veranlassen, noch die Aufnahme neuer Anleihen, 
wodureh an den Capitalmarkt erhobte Anforderungen gestellt werden, 
und selbstredend vielfach zum Verkauf anderer Papiere geschritten 
werden muss. J edoch ist em hierdureh verursachtes Fallen nul' von 
geringer Dauer und halt, ahnlieh wie das Verdauungsfieber, nul' 
kurze Zeit an, urn dann zu erneuter Thatigkeit, verbunden mit 
einem Steigen del' Course, Veranlassung zu geben. Ferner hat del' 
Geldmarkt selbst einen grossen Einfluss auf die Course, und so 
werden sogar in ruhigen Zeit en die Papiere im vVerthe verlieren, 
so bald das Geld theuerer wird. Man sieht daber an del' Borse 
immer mit grosser Spannung einem Bankausweise entgegen, und 
zwar nichtallein dem inlandisehen, sondeI'll auch dem von grosseren 
auswartigen Instituten. Oft sind es die Banken, welche durch 
Erhohung des Zinsfusses eine Baisse veranlassen, da aus jener 
l\lassregel klar zu e1'sehen ist, dass der Geldma1'kt im e1'ho11ten 
Masse in Ansp1'uc11 gcnommen wurde. Mit anderen 'Vorten 11eisst 
das: das sonst fliissige Kapital ist in augenblieklich unrealisirbaren 
Unternehmungen und Werken festgelegt, lmd das Publikum muss 
seinen Bedarf an Geld dureh grosse Creditforderungcll an den 
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Banken decken; odeI' die Wechselcourse auf das Ausland sind derart, 
dass sie ein Abstromen des inHindischen Metallgeldes begtinstigen, 
d. h. die Speculation veranlassen, das deutsche Gold z. B. den 
einheimischen Cassen zu entziehen und in bedrohlicher Menge ausser 
Landes zu schicken. Da beeilen sich dann die Banken, sich durch 
Erhohung des Zinsfusses VOl' einer allzu gross en Inanspruchnahme 
ihres Credits zu schtitzen. Dnd wenn die Calculation des Publikums 
ergiebt, dass die bisher vermiedene Verausserung gewisser Werthe 
del' Bezahlung eines so hohen Zinssatzes immer noch vOl'zuziehen 
sei, odeI' die Goldverschickung sich nicht mehr rentire, dann haben 
die Banken ihren Zweck erreicht, - die Ansprtiche an ihre Cassen 
vermindern sich sofort. An del' Borse abel' wird dann theils von 
geldbedtirftiger Seite, theils von del' Speculation eine grosse Menge 
Waare in den Markt geworfen, und ein l'apides Weichen del' Oourse 
ist oft die unmittelbare Foige. 

Dagegen bewirken aIle gi:instigen Ereignisse, durch welche 
das offentliche Vertrauen vermehrt wird, ein Steigen del' Oourse -
eine Hausse. Derartige Ereignisse sind: die Aufstellung eines 
gtinstigen Finanzhl1dgets, Ersparnisse in diesem odeI' jenem Mini
sterium, z. B. durch Reducirung in del' Starke des Heerwesens, -
ferner die Thronbesteigung eines anderen Regenten, odeI' del' Ein
tritt eines neuen Ministeriums, von dem man bessere Regierung 
und friedlichere Grundsatze erwartet, sowie die Unterdrtickung 
einer Revolution und del' Abschluss eines Friedens. Jedoch ver
ursacht die Aussicht auf den Frieden in del' Regel ein grosseres 
Steigen als del' Abschluss desselben selbst, und die El'fahrung hat 
gelehrt, dass ein El'eignis, welches man schon lange vol'ausgesehel1 
hat, bel'eits lange vorher in den Ooursen, sei es durch Steigen odeI' 
Fallen derselben escomptirt wird, und dass es, wenn dasselbe nun 
wil'klich eintritt, oft die entgegengesetzte Wirkung verursachte. 
Man darf sich daher nicht wundern, dass die Oourse beim wil'k
lichen Ausbruch des Krieges in die Hohe gehen, und bcim Ab
schluss des Friedens fallen, denn die Borse hat diese Ereignisse 
bereits vorausgesehen, und in den Coursen derart zum Ausdl'uck 
gebracht, dass eine Reaction endlich unvel'meidlich war. Deber
haupt ist die Borse fUr alles Ungewisse am Empfindliehsten. Ebenso 
wie del' Geldmarkt ein Fallen del' Preise bewirken kann, kann 
er abel' aueh ein Steigen derselben hervorrufen, und so gehen 
denn dieselben bei einem gtinstigen Bankausweis und bei Herah
setzung des Zinsfusses, oft nicht unbedeutend in die Holle. 

Die Course del' Eisenballn-, Bank- und Industrie-Actien sind 
ausserdem nattil'lieh noeh von gewissen gesehaftliehen Conjuncturen 
und maneherlei anderen Rticksichten abhangig. 

s W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Auft. 8 
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Das Wohl und Wehe von Bergwerks- und Htittenbetrieben 
z. B. ist seit mehreren J ahren schon in ausserordentlicher Weise 
von den Bestrebungen del' Sozialdemokratie, Strike-Bewegungen 
und dergl. beeinflusst. 

Die Gesammtheit del' Werthpapiere Hisst sich am besten in 
folgende drei Gruppen zusammenfassen: 

1. Renten-, 
2. Loos-, 
3. Dividenden-Papiere. 

Unter Rentenpapieren sind jene Anleihen zu verstehen, welche 
ihren Inhabern eine feste Verzinsung gewahren, die den borsen
massig zu berechnenden Zinsen entspricht. 

Loospapiere sind entweder ganz im Sinne des Vorstehenden 
verzinslich, odeI' sie werfen tiberhaupt keine Rente abo In beiden 
Fallen abel' bieten sie die Moglichkeit grosserer Gewinne, in deren 
Hohe und Anzahl sie gleichzeitig den vornehmsten Massstab ihrer 
Bewerthung finden. 

Dividendenpapiere encllich sind Anleihen von Actien- odeI' 
Commandit-Gesellschaften, welche im Borsenverkehr usancemassig 
zwar meist mit festen Zinsen (gewohnlich 40/0) gehandelt werden, 
tiberdies jedoch den Actionaren nach Ablauf eines Geschaftsjahres 
das Anrecht auf einen entsprechenden Theil des etwa erzielten 
Unternehmergewinnes gewahren. Him'her gehoren Eisenbahn-, 
Industrie-, Bank-, Bergwerks- und Htitten-Actien, sowie die Actien 
del' Versichenmgsgesellschaften, obwohl die letzteren wegen del' 
besonderen Art del' Berechnung - wie wir spateI' sehen werden 
- eigentlich nicht ganz in diesen Rahmen hinein passen. 

b) Rentenpapiere. 

Zu den Rentenpapieren zahlt man vornchmlich Staats-, Stadt
und Provinzialanleihen (Renten- und landschaftliche Pfandbriefe). 

Staatsanleihen an sich konnen wieder in zwei Gruppen unter
schieden werden, namlich erstens solche, bei denen dem Staat 
Geld tibergeben wird, wofm del' Darleiher jahrlich eine bestimmte 
Rente erhalt, auf Rtickzahlung des Capitals aber keinen Anspruch 
hat, zweitens solche, bei denen del' Staat fUr das ihm gegebene 
Darlehen ebenfalls bestimmte Zinsen zahlt, aber verpflichtet ist, 
dasselbe nach Ablauf einer festgesetzten Frist laut eines gesetzlich 
aufgestellten Tilgungsplanes zurtickzuzahlen. Zu derselben Gattung 
gehoren auch aIle Stadtanleihen mit fester Verzinsung. Bei ersterer 
Art, die besonders in England, Frankreich und Italien gebrauchlich 
ist, geht dem Darleiher, wenn der Staat an seiner Berechtigung 
festhalt, somit das Capital vollstandig verloren, und hat derselbe 
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sich sowohl wie seinen Nachkommen resp. Erben nul' eine fort
dauernde Rente kauflich erworben, welche Rente man indessen 
ebenso wie jede andere Schuldverschreibung verkaufen kann. 

Indessen ist del' Staat, selbst bei den Darlehen, bei denen er 
nicht gezwungen ist, das Capital zuruckzuzahlen, doch bestrebt, 
jahrlich einen bestimmten Theil durch Ankauf an del' Borse, -
zum Verloosen ist er ja keinesfalls berechtigt, _. zu tilgen, und 
auf diese Weise die ganze Schuld nach und nach abzutragen. Da 
er abel' an keine Zeit gebunden ist, so kann er auch zu dies en 
Ankaufen fur ihn gunstigere d. h. also niedrigere Course abwarten, 
und soUten ihm dieselben in dem einen odeI' anderen Jahre nicht 
conveniren, so wartet er das darauffolgende ab und kauft dann 
den doppelten Betrag an. Anders dagegen verhaIt es sich mit 
del' zweiten, namentlich in Deutschland gebrauchlichen Art del' 
Anleihen, bei denen die Zuriickzahlung festgesetzt und del' Staat 
also verpflichtet ist, jahrlich eine bestimmte Zahl Obligationen zu 
tilgen. Wie er dies thut, bleibt ihm, falls nichts besonderes vor
geschrieben ist, uberlassen, und so bedient er sich denn hierbei 
zweierlei Arten, entweder er kauft die Effecten an del' Borse an, 
odeI' er loost dieselben al pari aus. In letzterem FaIle ist jeder 
Inhaber einer verloosten Obligation verpflichtet, dieselbe binnen 
einer bestimmten Zeit gegen Empfangnahme des N ominalwerthes. 
dem Staate zurtickzugeben, widrigenfalls er seine Rechte an den 
Staat verliert. Die Verjahrungsfrist variirt meistens zwischen 10 
und 30 Jahren. Vom Tage des zur Einlosung festgesetzten Ter
mines an tragen die betreffenden verloosten Schuldverschreibungen 
keine Zinsen mehr, und del' Inhaber derselben wiirde, wenn er 
sie nicht zur Einlosung vorzeigte, sich Verlusten aussetzen, weN er 
alsdann sein Geld von diesem Tage an zinslos liegen hatte. Die 
Bekanntmachungen del' ausgeloosten Scheine erfolgen in den amt
lichen, sowie in den am meisten gelesenen Blattern, und es liegt 
somit im Interesse eines jeden Inhabers von Effecten, die verloost 
werden konnen, diese Verloosungstabellen zu vergleichen, wenn 
er nicht die oben angeftihrte Gefahr lauf'en will. Del' Staat kauft 
die Obligationen an del' Borse an, wenn dieselben unter 100 -
unter pari - stehen, dagegen verloost er sie, wenn deren Cours 
tiber pari ist. In manchen Staaten, wie in Amerika und del' 
Schweiz besteht keinerlei successive Amortisation, sondern die 
ganze Anleihe ist an einem bestimmten Tage fallig. 

Zum Zwecke del' Tilgung del' Staatsschulden bestehen in fast 
sammtlichen grosseren Landern bestimmte Cassen, die sich nul' 
hiermit und mit det Auszahlung del' Zinsen beschaftigen, mit del' 
sonstigen Finanzverwaltung des Staats abel' in wei tel' gar keine 

8* 
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Bortihrung kommen. Damit die Zinsooupons nun nicht bis ins Un
endlicho im Umlauf hleibon, ist zu deren Prasentation auoh eine 
spateste Frist, in del' Regel 4 Jahre festgesetzt, widrigenfalls die
selben verfallen. Die zur Tilglmg del' Schulden und zur Deokung 
del' Zinsen erforderlichen Gelder erhalteu diese Cassen aus einem 
Theile del' Staatsreventien, welche denselben direct zugehen, ohne 
moistens erst in andere Cassen des Staats vorher zu fiiessen. 

Durch diose Schuldverschreibungen wird den 1nhabern die 
Verzinsung del' in denselben genannten Geldsumme nach einem 
bestimmten Zinsfusse, bisweilen auch die Ruckzahlung del' Schuld
summe selbst, zu einer bestimmten Zeit zugesichert. Was nun 
die Hohe del' vom Staate zu zahlenden Zinsen betrifft, so hangt 
dieselbe von denselhen nattirlichen Gesetzen ab, welche tiberhaupt 
die Preise aller Gegenstande hedingel1, also von dem Angehot und 
del' Nachfrage. 1st das Angebot von verleihbarem Capital gross, 
so wird solbstrodend del' Zil1Sf'llSS ein niedrigerer sein, als wenn 
Capital gesucht wird. Die Zinsen werden in del' Regel halbjah1'
lich, zuweilen auch vierteljahrlich odeI' ganzjahrlich ausgezahlt. 
Auch del' Credit, den dol' Staat geniesst, ist sehr massgebend, denn 
ein gut fllndirter Staat wird seine Anleihen zu bedeutend billigerem 
Zinsfusse und hohe1'en Conrsen erhalten, als ein Staat, del' bereits 
mit Schulden tiberbtirdet ist. Doch sucht del' Staat oft das Geld 
zu scheinhar billigerem Zinsfusse zu erhalten. Kann er dassolbe 
z. B. nul' a 6 % haben, er mochte abel' nul' ein 5 0 / oiges Papier 
ausgeben, so emittirt er 5 % ige Obligation en zu einem Course von 
circa 84°(0' d. h. er giebt Schuldverschreibungen tiber 100 M. aus 
und erhalt dafUr vom Darleiher nul' 84 M.; diese 84 M. verzinst 
er abel' mit 5 M. pro Jahr, oder, was dasselbe ist, mit 6 % , Da 
nun del' Staat verpfiichtet ist, diese Schuldverschreibungen pari 
einzu16sen, so erwachst dem Darleiher hieraus ein Coursgewinn von 
16 o! 0' Wenn die Art und Weise, wie die Schuld allmahlich durch 
einen Theil del' Staatseinktinfte getilgi werden soIl, f'estgesetzt resp. 
von del' Landesvertretung genehmigt ist, so nennt man sie eine 
fundirte odeI' consolidirte Schuld; wenn dagegen ein solcher Tilgungs
plan nicht f'estgestellt ist, resp. die Anleihe von del' Landesver
tretung' nicht genehmigt ist, so nennt man sie eine schwebende 
Schuld. 

Dadurch, dass diese Papiere nur uber kleine Betrage lauten, 
konnen sie leicht von einer Hand in die andere gehen, und sind 
dieselben hierdurch nach und nach eine heliebte Capital anlage ge
worden. Man unterscheidet bei Staatspapieren sowohl wie bei 
allen andern Schuldverschreibungen in Betreff del' Ausstellung der
selben zweierlei Arten, namlich: 1) au porteur lautende, und 2) auf 
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den Namen des jedesmaligen Glaubigers lautende. Unter ersteren 
versteht man diejenigen, bei denen jeder Inhaber als rechtmassiger 
Besitzer angesehen wird, bei letzteren dagegen ist der Name des 
ersten Inhabers in der Actie enthalten, und will derselbe sie ver
kaufen, so muss er sie weiter giriren - cediren. Haufig muss 
diese Cession auch noch in den Buchern des bet1'effenden Instituts 
notirt werden. Selbstredend ist die letztere Art fUr den Verkeh1' 
seh1' erschwerend, und benutzt man deshalb haufiger die erstere. 
Man muss bei diesel' Art indess sehr vorsichtig sein, und dafUr 
sorgen, dass diese Actien nicht, sei es durch Verlieren odeI' sei 
es durch Diebstahl, in unrechte Hande gelangen, denn der neue 
Inhaber wird als rechtmassiger Besitzer betrachtet. Es bleibt in 
diesen Fallen dann nur noch ein Mittel ubrig, namlich die Actien 
amortisiren zu lassen, was indess mit vielen Kosten verbunden ist. 
Es geschieht dies durch Bekanntmachungen del' betrefl"enden Papiere 
und deren Nummern in den offentlichen Zeitungen mit dem Be
merken, dass, falls del' augenblickliche Inhaber derselben sie nicht 
bis zu einer bestimmten Frist vorzeigt, und seine Rechte an den
selben geltend mach en und beweisen, resp. sich als I'echtmassiger 
Inhaber legitimiren kann, er seiner sammtlichen Anspruche an den 
Staat, die Commune odeI' die Actien-Gesellschaft etc. verlustig 
geht. Da abel' bei den meisten Werthpapieren Behufs del' Er
hebung del' Zinsen besondere Bogen existiren, so durfte es sich 
wohl empfehlen, die Actien einerseits und die Zinsbogen anderer~ 
seits getrennt aufzubewahren, denn kommen nun wirklich dem Be
sitzer entweder die Actien odeI' die Couponsbogen abhanden, so 
kann del' Finder odeI' del' Dieb damit nichts anfangen, da zum 
Verkauf die Actien und die Zinsscheine erforderlich sind; letztere 
kann er nattirlich an den einzelnen Verfalltagen ausgeben, da 
Zinscoupons nicht amortisirt werden konnen. 

Die verschiedenen Arten del' Aufnahme von 
Staats anleihen. 

In Bezug auf die Art uud Weise, wie eine Staatsanleihe con
trahirt wird, unterscheidet man 

1. Anleihen durch Subscription, d. h. die Regierung ladet 
durch offentliche Bekanntmachungen die Capitalisten ein, sich 
an del' Anleihe zu betheiligen, sowie auf dieselbe in den zu 
diesem Zweck aufgelegten Listen zu subscribiren, und macht 
die Bedingungen bekannt, unter denen dies geschehen kann. 
Bei diesel' Art von Anleihen ubernehmen nicht selten grosse 
Bankierhauser einen bedeutenden Antheil von Obligationen, 
urn sie mit Nutzen wieder zu verkaufen. Dieselben erhalten 
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dann yom Staate in der Regel eine ziemlich bedeutende 
Provision. 

2. Anleihen durch Inscription, d. h. del' Staat veroffentlicht 
feste Bedingungen, unter denen derselbe Geld aufnehmen 
will, schreibt den Glaubigern ihre Forderungen in einem be
sonders hierzu bestimmten Buche gut (in Frankreich heisst 
dieses Buch: "Le grand livre de la dette publique") und er
theilt denselben uber diese Einschreibungen eine Gutschrift. 
Diese Art von Anleihen ist besonders in Frankreich, Spanien, 
Italien und Russland gebrauchlich. 

3. Anleihen durch offentliche Licitationen, d. h. del' 
Staat fordert Bankiers auf, bis zu einem bestimmten Termin 
die Bedingungen einzureichen, unter denen sie dem Staate 
das verlangte Geld verschaffen wollen. Hat nun del' Staat 
die Beclingungen von sammtlichen Bewerbern erhalten, so 
theilt er demjenigen die Anleihe ZU, welcher ihm am sichersten 
ist und zugleich am meisten geboten hat. In del' Regel 
schliesst jedoch del' Staat die Anleihe mit demjenigen ab, 
del' ihm die grosste Sicherheit gewahrt, vorausgesetzt, dass 
clessen Gebot ein annehmbares ist. 

Ausser diesen drei Arten von Anleihen giebt es noch Zwangs
anleihen, clie nul' sehr selten vorkommen und die nul' in del' 
hochsten N oth, wenn del' Staat auf keine andere Weise Geld er
halten kann, angewandt werden. 

Ren ten briefe. 

Seit Karl dem Grossen hafteten in Deutschland auf dem Grund 
und Boden bedeutende Steuern, die im Laufe del' Zeit humer 
hemmender fur die freie Entwickelung des volkswirthschaftlichen 
Verkehrs wurden, sodass endlich die N othwendigkeit entstand, eine 
Regelung hierin vorzunehmen. In Frankreich benutzte man die 
franzosische Revolution hierzu, und schaffte aIle Rechte des Adels 
an Grund und Boden ab, ohne dass derselbe irgend welche Ent
schadigung erhielt. In Deutschland fing man mit del' Abschaffung 
i. J. 1848 an und zwar vi'1lrden zur BefOrderung del' AblOsung del' 
Reallasten und zur vollstandigen Aufiosung des Rechtsverhaltnisses 
zwischen den fruheren Berechtigten und Verpfiichteten laut Gesetz 
yom 2. Marz 1850 in jeder Provinz eine Rentenbank errichtet und 
zwar an dem Orte, an welchem sich das Oberprasidium del' Provinz 
hefindet, mit Ausnahme del' Rentenbank fur die Provinz Branden
burg, welche ihren Sitz in Berlin erhielt, und del' del' Provinz 
Rheinland, welche mit del' del' Provinz Westphalen vereinigt wurde. 
Man unterscheidet somit Kur- und Neumarkische, Pommersche, 
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Posensche, Preussische, Rheinisch-Westphalische, Sachsische und 
Schlesische Rentenbriefe mit dem Sitze der Direction in Berlin, 
Stettin, Posen, Konigsberg, Munster, Magdeburg und Breslau. 

Am 28. Mai 1860 wurde auch fur die HohenzoUernschen Lande 
eine Landrentenbank errichtet. 

Die Ablosung durch die Rentenbanken erfolgte, nachdem die 
ReaUasten in feste Geldrenten verwandelt worden waren, dadurch, 
dass die Bank den Berechtigten gegen Ueberlassung diesel' Geld
rente fur das zu deren AblOsung erforderliche Capital durch zins
tragende, aUmahlich zu amortisirende Schuldverschreibungen -
Rentenbriefe, auch Landrentenbriefe, Gefiillablosungs-Obligationen, 
Grundentlastungs-Schuldverschreibungen u. s. w. genannt - abfand, 
die Rente aber dann so lange fortbezieht, als dies zur Zahlung 
der Zinsen und zur aUmahlichen Amortisation der Rentenbriefe 
erforderlich ist. Sob aId diese Amortisation voUendet ist, hort die 
Verbindlichkeit des Belasteten zur Entrichtung del' Rente ganz auf. 
Del' Staat garantirte die Erfiillung der den Rentenbanken aufer
legten Verpflichtungen und versah dieselben mit den erforderlichen 
Betriebsfonds. Del' festgesetzte Geldbetrag konnte von dem hierzu 
Verpfiichteten durch Baarzahlung des achtzehnfachen Betrages an 
den Berechtigten abgelost werden, es stand indess dem Berech
tigten frei, die Abfindung zum zwanzigfachen Betrage del' J ahres
rente in Rentenbriefen zu verlangen. (Die Berechtigung des Ver
pfiichteten, die J ahresrente durch Baarzahlung des achtzehnfachen 
Betrages abzulosen, fiel, nachdem die Rentenbanken durch Gesetz 
vom 17. Mai 1858 geschlossen wurden, fort. Eine solche Rente 
kann von diesem Zeitpunkte an nul' noch nach einer sechsmonat
lichen, nul' dem Verpfiichteten freistehenden Kiindigung, durch 
Baarzahlung des funfundzwanzigfachen Betrages abgelOst werden.) 

W oUte abel' del' Verpfiichtete eine solche AblOsung durch 
Capitalzahlung nicht vornehmen, so erfolgte die Ablosung durch 
die Rentenbanken, und hatte der Verpfiichtete in diesem FaUe 
nur neun Zehntheile del' ermittelten voUen Geldrente an die Renten
bank zu entrichten. Ein Zehntheil del' Rente wurde ihm dagegen 
vom Tag des Uebergangs anf die Rentenbank an erlassen. Dem 
Verpfiichteten stand auch die Wahl frei, ob er die volle Rente 
oder nul' neun Zehntheile derselben kiinftighin an die Rentenbank 
entrichten woUte. Bei Einzahlung des voUen Betrages V\Turde 
nur die Amortisationsperiode der Renten abgekiirzt. Von del' 
cinmal getroifenen Walll konnte der Verpfiiclltete nicht wieder 
abgehen. 

Diese dem Verpfiichteten zugestandene Befugnis, durch Ent
richtung del' voUen Rente die Amortisationsperiode zu· ver-
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ktirzen, fiel weg, sobald den Rentenbanken RticksHlnde tiberwiesen 
wurden*). 

Der Verpfiichtete hatte in diesem FaIle noch eine besonclere 
jahrliche Rente, welche in clem zwanzigsten Theil der Summe del' 
Rtickstande bestand, zur Tilgung del' letzteren an die Rentenbank 
zu entrichten. Die tiber das Verhaltnis der Betheiligten zur Renten
bank abgeschlossenen Recesse mussten stets von der Auseinander
setzungs-Behorde bestatigt, und von dieser der Direction del' Renten
bank in Ausfertigung mitgetheilt werden. Nur auf Grund eines 
Recesses durfte eine Rente auf die Rentenbank tibernommen werdeu; 
del' Zeitpnnkt hierzu, sowie wann sie zum ersten Male an dieselbe 
zu entrichten war, wurde von der Direction der Rentenbank be
stimmt, doch durfte die Uebernahme nur am 1. Aprillmd 1. October 
geschehen. Die an die Rentenbank abgetretenen Renten genossen 
bei Concurrenz mit anderen Verpfiichteten des belasteten Grund
stticks dasselbe Vorzugsrecht, welches das Gesetz den Staatssteuern 
beilegt, dieselben Rechte stehen del' Direction in Ansehung der Er
hebung und Beitreibung der Renten zu, und zwar werden dieselben 
in monatlichen Raten mit den Staatssteuern postnumerando erhoben. 

Del' Verpfiichtete wird entweder durch eine 561 / 12 Jahre, gleich 
673 Monate lang fortgesetzte Zahlung del' Rente, wenn er sich 
bei Ueberweisung derselben auf die Rentenbank fUr den Erldss 
eines Zehntheils del' voUen Rente erklart hat, odeI' aber durch 
eine 411/12 Jahre odeI' 493 Monate lang fortgesetzte Zahlung del' 
vollen Rente von del' Verpflichtlmg zur ferneren Entrichtung der
selben vollstandig befreit. Indess steht es dem Verpflichteten frei, 
auch bereits frtiher die Rente durch Capitalzahlungen ganz odeI' 
theilweise zu tilgen, und zwar mtissen diesel ben nach vorherge
gangener sechsmonatlicher Ktindigung am 31. Marz odeI' 30. Sep
tember geleistet werden. Die Ktindigungen und Capitalabzahlungen 
mtissen bei der Direction del' Rentenbank oder bei den von letz
terer zur Annahme del' Ktindiglmgen und Capitalzahhmgen autori
sirten Beamten erfolgen. Del' Berechtigte erhalt alsdann als Ab
fin dung von del' Rentenbank den zwanzigfachen Betrag del' vollen 
Rente und eintretenden Falls ausserdem den zwanzigfachen Betrag 
der zur Tilgung von Rtickstanden der Rentenbank tiberwiesenen 
Rente in Rentenbriefen nach deren Nennwerth, und soweit durch 
solche der zu leistende Abfindlmgsbetrag nicht vollstandig gewahrt 
werden kann, in baarem Gelde. 

*) Gemass § 99 des Reallasten-AblOsungsgesetzes vom 2. Marz 1850, Ges.
Samml. 1850 S. 107, konnen Riickstande, welche den doppelten Betrag der 
jlthrlichen Rente nicht Ubersteigen, insofern beide Theile einig sind, der Renten
bank iibel'wiesen werden. 
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Die Rentenbriefe wurden von der Direction del' Rentenbank 
in Appoints von 1000, 500, 100, 25 und 10 Thlr. ausgestellt und 
werden mit jahrlich 4 % in halbjahrlichen Terminen am 1. April 
und 1. October verzinst, und steht den Inhabern derselben kein 
Kiindigungsrecht zu. Der Betrag der falligen Zinscoupons wird 
gegen Ablieferung derselben von del' Casse der Rentenbank baar 
ausgezahlt, auch werden diese falligen Zinscoupons von allen 
Koniglichen Cassen in Zahlung angenommen. Die Zinscoupons 
verjahren binnen 4 J ahren von dem auf den Falligkeitstermin 
folgenden letzten December an gerechnet zum Vortheil del' Anstalt. 

Del' Ueberschuss von 1/2% odeI' von 1 %' welchen die Renten
banken dadurch erhalten, dass sie je nach del' Wahl del' Ver
pfiichteten entweder 9/10 del' vollen Rente oder diese letztere un
verkiirzt, also entweder 4 1 / 2% oder 5 ° / ° der zum zwanzigfachen 
Betrage der vollen Rente ausgestellten Rentenbriefe einziehen, 
letztere aber nur mit 4 % verzinsen, muss unvermindert zur Amor
tisation del' Rentenbriefe verwendet werden, und zwar werden die
selben in 1/2jahrlichen Raten pari ausgeloost. Die Ausloosungen 
finden jahrlich im Mai und November statt. 

Die Zahlung auf die im Mai ausgeloosten Rentenbriefe findet 
an dem zunachst folgenden 1. October, auf die im November aus
geloosten aber an clem zunachst folgenden 1. April bei der Casse 
del' Rentenbank gegen Zuriicklieferung des ausgeloosten Renten
briefes statt. Die Inhaber werden zur Empfangnahme der Zahlung 
offentlich aufgefordert, und zwar wird diese Bekanntmachung dreimal 
in die Amtsblatter del' Provinz, in eine del' in derselben erschei
nenden Zeitungen und in den zu Berlin zur Ausgabe gelangenden 
Preussischen Staatsallzeiger eingeriickt. Von dem zur Auszahlung 
del' Rentenbriefe bestimmten Termine ab filldet eine fernere Ver
zinsung derselbell nicht statt. 

Die ausgeloostell Rentenbriefe verjahren binnen zehll Jahren, 
von dem auf den Falligkeitstermin folgenden December an ge
rechnet. 1st ein Rentenbrief ausgeloost, also nicht mehr zinsbar, 
so werden die noch laufenden Zinscoupons desselben zur Zeit des 
in ihnen bestimmten spateren Falligkeitstermins von del' Casse del' 
Rentenbank zwar bezahlt, del' Inhaber des Rentenbriefes abel' muss 
sich, wenn er denselben behufs Empfangnahme des Capitals pI' a
sentirt, den Abzug des Betrages del' fehlenden Coupons gefallen 
lassen. Die ausgeloosten, an die Rentenbank gegen Baarzahlung 
zuriickgegebenen Rentenbriefe werden vernichtet. Diejenigen Sum
men, welche die Direction del' Rentenbank durch zinstragende Be
nutzung ihrel' Cassenbestande odeI' durch Verjahrung von Zins
coupons und ausgeloosten Rentenbriefen gewinnt, werden zu einem 
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Reservefonds angesammelt. Derselbe ist zur Deckung etwaiger 
Ausfalle an Renten bestimmt. Reicht derselbe hierzu nicht aus, 
so wird das Fehlende yom Staate zugeschossen. Dagegen fallen 
dem Staate auch die nach ganzlicher Beendigung der Ablosungs
geschafte durch die Rentenbank in dem Reservefonds verbleibenden 
Bestande zu. 

Die durch Errichtung und Verwaltung der Rentenbanken ent
stehenden Kosten ubernimmt der Staat. 

Laut Gesetz vom 24. Juni 1850 ist die Direction einer 
jeden Rentenbank einer collegialischen, aus einem Director und 
zweien Mitgliedern bestehenden Behorde ubertragen, welche ihre 
Beschlusse nach Stimmenmehrheit fasst. Der Director hat die 
obere Leitung und Beaufsichtigung des Geschaftsganges; derselbe 
ist befugt, die Ausfuhrung eines Beschlu.sses bis zur Entscheidung 
del' am 21. Mai 1850 errichteten ihm vorgesetzten "Oentral-Oommis
sion fur die Angelegenheiten del' Rentenbanken" zu suspendiren. 
Am 2. Juli 1859 wurde die Oentral-Oommission aufgelOst, und die 
Geschafte derselben dem Finanzministerium und dem Ministerium 
fur landwirthschaftliche Angelegenheiten uberwiesen, nachdem durch 
Gesetz vom 26. April 1858 die fernere Ausgabe von Rentenbriefen 
geschlossen wurde. 

Sobald sammtliche Schuldverschreibungen getilgt sind, horen 
die Oassen selbstredend auf zu bestehen. Diese Oassen sind nun 
entweder reine Staats- resp. Provinzialcassen, d. h. also del' Staat 
odeI' die betreffende Provinz haftet fUr aUe eingegangenen Ver
bindlichkeiten, odeI' das Institut ist weiter nichts als eine Ver
bindung sammtlicher Gefallberechtigten; auch im letzteren FaIle 
wird dasselbe, wenn auch ohne Verbindlichkeit des Staats, von 
demselben verwaltet. 

Die Preussischen Rentenbriefe werden an del' Berliner Borse 
mit Vergiitung del' laufenden Zinsen in Procenten gehandelt; die
selben stehen sammtlich etwas uber 100% • 

In Preuss en hatten die Rentenbanken im Jahre 1859 ihre 
Geschafte erledigt, und dabei im Ganzen 78,568,380 Thlr. Renten
briefe emittirt. 

In Oesterreich lauten die Rentenbriefe - Grundentlastungs
Schuldverschreibungen - auf den Namen, sind abel' ubertragbar, 
mit Ausnahme del' fur Oorporationen, die nul' mittelst gerichtlichen 
Erweises del' Verkaufsberechtigung ubertragbar sind. Bei letztere1' 
Art, bei del' die Rentenbriefe auf jede Summe von 50 fl. auf warts 
lauten konnen, sofe1'n sie durch 10 theilbar ist, sind keine Ooupons 
beigegeben und sind die Zinsen gegen ungestempelte Quittung 
zu erhc ben, dagegen befinden sich bei den anderen 5 o! ° ige 
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Zinscoupons, die am 1. Mai und 1. November zu erheben sind, und 
zwar in den betreffenden Provinzen, in denen sie ausgestellt wurden. 
Die Ooupons del' Obligationen unterliegen dem Abzuge einer Ein
kommensteuer und verjahren nach 6 Jahren; die Einkommensteuer 
wird bei Obligationen von zur ungarischen Krone gehorigen Lan
dern (Kroatien und Slavonien, Siebenburgen, Temeser Banat und 
Ungarn) mit 7 % , bei Obligationen von im Reichsrathe vertretenen 
Landern (Bohmen, Bukowina, Galizien, Karnthen, Krain und Kusten
land, Mahren, Nieder -Oesterreich, Obel' - Oesterreich, Salzburg, 
Schlesien, Steiermal'k und Tirol) mit 10 % bemessen, sodass el'stere 
mit 4,65 % , letztere mit 41 / 2 % verzinslich erscheinen. Die Stucke 
del'selben lauten uber Betrage von 50, 100, 500, 1000, 5000 und 
10,000 fl. Conv. lVlunze. Diese vom Gesammtl'eiche verbul'gte Schuld 
wul'de auf Grund des Gesetzes vom 7. September 1848 contl'ahirt 
hehufs Entlastung des Grund und Bodens, wodurch aIle aus dem 
Unterthanigkeitsverbande entspringendell Arbeitsleistungen, Geld 
und N aturalabgaben an den Guts- odeI' Vogtherrn abgelOst wurden. 
Sammtliche Grundelltlastungs-Schuldverschreibungen sind vom Staat 
garantirt, und werden binnen 40 Jahren durch 2 am 30. April und 
31. October jedes J ahres stattfindende Verloosungen getilgt. Die 
Ruckzablung erfolgt mit 105 fl. fUr 100 fl. C.-M. 6 Monate nach 
del' Zielmng, und hort von dies em Tage an die Verzinsung auf. 
Jedoch kann man die hetreffenden Schuldverschreibungen 6 Monate 
VOl' del' nachsten Ziehung zur Verloosung anmelden und werden 
diese dann zunachst ausgeloost und zwar in dies em Falle pari. 
Sind daher weniger Obligationen angemeldet, als zur Verloosung 
gelangen mussen, so werden sammtliche angemeldeten pari zuruck
gezahlt, und del' Rest del' zu tilgenden mit 105 fl. ausgeloost, um
gekehrt abel', wenn mehr angemeldet sind, so wil'd in del' ersten 
Ziehung die zu amortisirende Zahl hiervon verloost und die resti
renden in den nachsten Ziehungen. Die Gesammtsumme del' Oester
reichischen Grundentlastungs-Schuldverschreibungen betragt uber 
500 Mill. fl. und haben dieselben gegenwartig einen Cours von 95 
his 110% • 

Ausserdem findet man noch derartige Papiere in Baiern (Grund
renten-AblOsungs-Schuldbriefe) in Stucken yon 1000, 500, 100 und 
25 fl., deren Zinsen bei del' Grundrenten-Ablosungscasse und bei 
1\1:. A. yon Rothschild in Frankfurt a. M. sowie in Berlin und 
Munchen zahlbar sind, ferner in Sachsen (Landrentenbriefe) mit 
Coupons per 1. April mId 1. October, und zwar mit 3 1/ 3 % Zinsen 
in Stucken von 12 1 / 2 , 25, 50,100,500 und1000 Thlr., in Wurttem
berg (Gefall- und Zehent-Obligationen) mit 4 % Zinsen und Stucken 
von 100, 200, 300, 400, 500 und 1000 fl. Die Zinsen sind fur 
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die Gefallobligationen am 18 . .April, fill' die Zehentobligationen am 
1. Januar, bei der .Ablosungscasse odeI' bei jedem Konigl. Cammeral
amte zu erheben. 

Pfand briefe. 

Die Pfandbriefe verdanken ihren Ursprung Friedrich II. und 
den von demselben gefiihrten Kriegen, durch welche del' Credit 
des Landes, und namentlich del' Provinz Schlesien, in del' ja del' 
Krieg am meisten gewiithet hatte, fast vernichtet war. Die Ritter
giUer waren sammtlich sehr stark verschuldet, und deshalb schuf 
Friedrich II. den schlesischen landschaftlichen Creditvel'ein, d. h. 
eine Vereinigung des reicheren .Adels. Diesel' Verein tl'at nun als 
Vermittler zwischen den Ritterguts besitzern und Glaubigern auf, 
stellte Schuldverschreibungen mit Gewahrleistung aus und machte 
mit diesen Verschreibungen die Glaubiger bezahlt, wogegen er 
selbst zu seiner eigenen Sicherstellung die betreffenden Betrage 
als erste Hypothekenauf die Rittergii.ter eintragen liess; allgemein 
wurden die Pfandbriefe abel' erst 1821. Da es den Besitzern Hind
Hcher und stadtischer Grundstiicke unmoglich war, den Capitals
kiindigungen mittelst baarer Zahlung, bei dem 1811 eingetretenen 
Mangel an klingendem Gelde, zu geniigen, so wurde durch Gesetz 
yom 20. Juni 1811 den Grundbesitzern in den Stadten und auf 
dem Lande, sie mochten sein, von welcher .Art sie wollten, und 
mochten den bis zum 24. Juni 1811 bewilligten allgemeinen Indult 
haben, odeI' desselben verlustig gegangen sein, verstattet, die bis 
zum 24. Juni 1811 versichert gewesenen und yom Glaubiger ge
kiindigten Capitalien in Pfandbriefen del' Provinz, in denen das 
verpfandete Grundstiick belegen war, nach dem Nennwerth zurii.ck
zuzahlen. Die Kur- und N eumark und die Magdeburgischen Kreise 
(von Berlin diesseits del' Elbe) wurden fiir eine Provinz geachtet. 
Bestanden die Capitalien, die del' Glaubiger dem Schuldner ge
kftndigt hatte, in anderen Miinzsorten, als woriiber die Pfandbriefe 
del' Provinz lauteten, mit welcher del' Schuldner Zahlung leisten 
konnte, so musste das .Aufgeld von clem Glaubiger auch in Pfand
briefen angenommen werden. Zinsen und Kosten mussten in baarem 
Gelde bezahlt werden. Erfolgte die Kiindigung von Seiten des 
Schuldners, so musste er die Zuriickzahlung del' Schuld baar leisten, 
auch die in dem Darlehnsvertrage stipulil'te Kiindigungsfrist be
o bachten. Von del' nachgelassenen Zahlung mit Pfandbriefen wurden 
ausgeschlossen 

1. die sammtlichen Schulden eines Grundbesitzers, wenn sie, 
einschliesslich del' Personalschulden, ein Drittel des Taxwerths 
aller seiner Grundbesitzungen nicht iiberstiegen; 
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2. diejenigen Darlehne, welche der Schuldner seit dem 1. Juli 
1809, zu welcher Zeit der Werth des Geldes bereits sehr hoch 
stand, von seinem Glaubiger in ausgepragtem MetaIle ohne 
irgend einen Abzug zu 5 % Zinsen empfangen hatte (sowie 
in den Provinzen Ost- und Westpreussen it 6 %) ; 

3. die auf einem Grundstucke eingetragenen ruckstandigen Kauf
gelder, wenn sie aus Verkaufen seit dem 1. November 1806 
herruhrten. In Ansicht dieser stand es dem Gillubiger frei, 
die ZUrUckgabe des Grundstucks gegen Ruckzahlung des 
Aufgeldes zu verlangen, insofern sich del' Schuldner nicht 
zu baarer Zahlung verstehen woUte, wobei der reluirende 
Verkaufer aIle Realverbindlichkeiten anerkennen musste, welche 
in diesem Zwischenraume rechtsgultigerweise in dem Hypo
thekenbuche eingetragen waren. Bei nothwendigen Subha
stationen stand es den Licitanten frei, nach ihrer Convenienz 
die Betrage in baarem Gelde odeI' in Pfandbriefen zu leisten; 
die Auszahlung del' gekundigten Capitalien an die Glaubiger 
abel' konnte nul' in Pfandbriefen geschehen; denjenigen, 
welche ihre Capitalien steben lassen wollten, konnten Pfand
briefe nicht aufgedrungen werden. 

Am 16. Marz 1811 wurden dieselben zum Nominalwerthe bei 
AblOsung von Domanial-Abgaben und Lasten angenommen, und 
am 27. Juni 1811 desgleichen bei Verausserung Koniglicher Do
mainen, Forst- und geistlicher Guter. 

Laut Gesetz vom 14. Juni 1810 ist es untersagt, Pfandbriefe, 
sowie Staats- und standige Obligation en , odeI' andere Arten von 
offentlichen Papieren, welche fur den voUen Werth nicht ausgegeben 
werden durfen, bei Darlehen statt baaren Geldes in Zahlung zu 
geben und sich die Zuruckzahlung in baarem Gelde nach dcm 
N ominalwerth der Papiere auszubedingen, vielmehr sollen die D'ar
leiher nur berechtigt sein, dergleichen in Zahlung zu gebende 
Papiere nach dem jedesmaligen COUl'S in del' Hauptstadt der Provinz, 
in del' das Geschaft abgeschlossen wird, dem Schuldner in Rech
nung zu stellen. 

Laut Gesetz vom 27. Mai 1838 durfen Pfandbriefe zu den Deposi
torien der Gel'ichte und V ormundschafts -Collegien angenommen werden. 

Fur die El'neuel'ung von Pfandbriefen, wenn dieselben ent
wedel' verloren gegangen sind oder die Riickseite derselben durch 
die In- und Aussercourssetzungen vollstandig beschrieben ist, werden 
laut Gesetz vom 10. Mai 1851 
von dem Betrage bis zu 200 Thlr. von je 25 Thlr. 3 Sgt. 9 Pf. 

" "Mehrbetl'age"" 1000 " "" 100 " 3 " 9 " 
" "fernel'en Mehrbetrage von je 500 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., 
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jedoch im Ganzen nicht mehr als 3 Thlr., nicht weniger als 5 Sgr. 
Gerichtskosten berechnet. 

Spater entstanden nicht allein in sammtlichen preussischen 
Provinzen derartige Institute, sondern auch in verschiedenen anderen 
Landern, und die von ihnen ausgestellten Schuldverschreibungen, 
Pfandbriefe genannt, wurden durch ihre hypothekarische Sicher
heit eine beliebte Capitalanlage, denn die Pfandbriefe sind stets 
erste Hypotheken und nul' bis ZUlli Taxwerthe, del' bei Gtitern 
immer sehr niedrig gestellt wird, ausgegeben, sie bilden somit die 
sicherste Anlage, welche sich auch in den schlechtesten Zeiten be
wahrt hat. 

Die preussischen Vereine stellen die Pfandbriefe speciell auf 
diejenigen Gtiter aus, welche fUr das betreffende Darlehen als 
Hypothek bestellt sind. Die Amortisation geschieht, so lange sie 
unter pari stehen, durch Aufkauf, und sobald sie tiber pari stehen, 
durch Verloosung. 

c) Lo ospapiere. 

Seit Anfang dieses J ahrhlmderts existirt nun noch eine ganz 
besondere Art von Anleihen, namlich solche, die nur ganz geringe 
Zinsen und solche, die gar keine Zinsen tragen. Beide Arten werden 
abel' in regelmassig wiederkehrenden Terminen verloost, und die 
Besitzer durch Gewinne fUr den Zinsenausfall mehr oder weniger 
entschacligt. 

Del' Staat emittirt z. B. eine 5010 ige Anleihe, ahnlich wie die 
Preuss. 3 1 / 2 o/oige Staats-Pramien-Anleihe, zahlt abel' an Zinsen nur 
3 1 / 2 % jahrlich, w!thrend er von den restirenden 11/2 % Gewinne 
macht, die laut eines Verloosungsplanes, del' die Zeit der Aus
looslmg, die Anzahl der zu verloosenden Antheile, sowie die Pramien, 
die auf diese Antheile fallen, bestimmt, jahrlich unter die Actionare 
verloost werden. J edes Loos, auf das ein Gewinn gefallen ist, 
wird eingezogen und vernichtet. Anders ist es dagegen bei den 
Russischen Pramien-Anleihen, bei den en zwar ebenfalls Gewinne 
zur Verloosung kommen, die Actionare abel' ihre Stticke so lange 
behalten, bis sie ihnen vermittelst einer besonderen al pari Ver
loosung zur Zurtickzahlung gektindigt werden. Aehnlich wie bei 
denjenigen Loospapieren, die nur geringe Zinsen tragen, ist es 
mit denjenigen, die gar keine Zinsen geben. Bei diesen werden 
selbstredend die ganzen Zinsen zu Pramien benutzt, wie z. B. bei 
Kurhessischen 40 Thlr.-Loosen, Badischen 35 fl.-Loosen und anderen. 
Die Loose diesel' letzteren Art werden in del' Regel nur in kleinen 
Appoints ausgegeben, da nur Wenige im Stan de sind, ein gr6sseres 
Capital auf Hingere Zeit ganzlich zinslos hinzulegen. 



127 

Beide Arten dieser Anleihen, die man Lotterie-Anleihen nennt, 
sind theilweise nur in laufenden Nummern ausgestellt, thellweise 
aber aueh in Serien, von denen jede eine bestimmte Anzahl Loose 
umfasst. In letzerem Fane werden in der Regel erst die Serien 
- Serienziehung - gezogen, z. B. bei einer Ziehung 20 Serien, 
und spater zu jeder der in diesen Serien enthaltenen Nummern die 
Gewinne - Gewinnziehung. 1st nun beispielsweise eine jede diesel' 
gezogenen 20 Serien in 30 Loose getheilt, so werden sammtliehe 
in diesen 20 Serien enthaltenen 600 Loose bei der darauf folgenden 
Gewinnziehung amortisirt. Die Serienziehung findet haufig bereits. 
einen Monat oder noch langer vor der Pramienziehung statt. Da 
nun die sammtlichen 600 in der Serie gezogenen Loose in del' 
Pramienziehung herauskommen miissen, so finden in Loosen, die 
in der Serie gezogen sind, vor der Gewinnziehung vielfach Ge
schafte statt, und bezahlt man fUr dieselben oft bis zu dem zehn
faehen Betrage ihres friiheren Borsenwerths, da es bei 600 Loosen 
leicht moglich sein kann, dass eins der Loose, welche man vielleicht 
von diesen besitzt, einen Hauptgewinn erhalt; man kann natiirlich 
auch mit dem niedrigsten Gewinn herauskommen, und hat dann 
der Kaufer eines solchen in der Serie gezogenen Looses eine 
schlechte Speculation gemacht. 

Lotterie-Anleihen sind von derRegierung wohl namentlich 
deshalb erfunden worden, urn die Unterbringung einer Anleihe zu 
erleichtern, da einem jeden Inhaber eines solchen Antheils die 
Chance geboten ist, mit einem bedeutenden Treffer herauszukommen, 
wodurch natiirlich die Lust zur Betheiligung geweckt wird. 

AIle derartigen Papiere miissten eigentlich hoher stehen, als 
der bei der jedesmaligen Ziehlmg zur Verloosung kommende 
niedrigste Gewinn, da ja jeder Besitzer eines solchen Looses die 
Moglichkeit hat, den Haupttreffer zu gewinnen. Es trifft dies in
dess nur bei den alteren und als ganz sicher geltenden Loosen 
ZUj in den letzten Jahren sind fast sammtlfche in Deutschland 
notirten Lotterie-Anleihen sehr gestiegen, da in Deutschland aussel' 
den in Deutschland selbst emittirten nur solche ausHtndische Loos
papiere gehandelt werden diirfen, die mit deutschem Stempel ver
sehen sind; bei denjenigen auswartigen Loospapieren, die den 
deutschen Stempel noch nicht tragen, kann derselbe jetzt nicht 
mehr nachgeholt werden. 

Lotterie-Papiere sind beim Publicum sehr beliebt, denn ein 
J eder hofft auf sein Gliick, lmd nimmt deshalb gern einige Loose, 
zmnal da er weiss, dass er bei denselben hochstens einen Theil 
seiner sonst erhaltenen Zinsen verlieren kann. So sieht man denn 
auch, daBS ein derartiges Papier weit hoher steht, als ein Effect, 
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das unter ganz gleichen (Zins-) Bedingungen ausgegeben ist. Man 
sieht dies deutlich an del' Preussischen Pramien-Anleihe - wie 
bereits 0 ben gesagt, ist dieselbe ein 5 o! ° iges Papier -, dieselbe ist 
nicht viel mehr werth als die Preussische 4 1 / 2 °10 ige Staats-Anleihe 
und doch steht erstere ca. 170 und letztere ca. 105, also jene un
gefahr 65°/0 hOher. 

Diese Art von Anleihen werden namentlich in solchen Staaten 
zur Anwendung gebracht, die auf gew6hnlichem Wege entweder 
gar kein Geld odeI' dasselbe nul' mit schweren Opfern erhalten 
k6nnten. Solche Staaten benutzen die Verloosung als Lockspeise 
und erhalten auch dadm"ch das Geld zu weit besseren Bedingungen. 

Auch yon Stadten (Mailander-, Venetianer-, Bukarester-, Brtis
seler- etc. Loose), Privaten (Pappenheimer 7 ft. -Loose) und Yor
nehmlich zu wohlthatigen Zwecken (Loose vom Rothen und Weiss en 
Kreuz) etc. werden Lotterie-Anleihen ausgegeben. 

d) Dividendenpapiere. 

Ebenso wie del' Staat tiber die ilun geliehenen Gelder den 
Darleihern Sclmldverschreibungen ausstellt, findet man und zwar 
bereits frtiher, als del' Staat him"an dachte, dass auch Privatgesell
Bchaften zur Grtindung industrieller Unternehmungen Gelder von 
Capitalisten aufnahmen, wortiber sie ihnen Quittungen - Actien 
genannt - ausstellten, in denen ihnen ein Antheil an dem Un
ternehmen zugesichert wurde. Die erste derartige Actien-Gesell
Bchaft wm"de im Jahre 1602 in Holland unter dem Namen "Grosse 
Hollandisch-Ostindische Compagnie" gegrtindet. Wahrend del' Staat 
den Darleihern tiber die ihm gegebenen Gelder Antheile mit immer
wahrender fester Rente ausstellen kann, k6nnen Actiengesellschaften 
dies selbstredend nicht. 

Wird ein Actien-Unternehmen in's Leben gerufen, so sind die 
Zahlungen des Capitals entweder sofort ganzlich oder ratenweise 
nach Bedtirfnis zu leisten und werden letztere auf einem Quittungs
bogen - Interimsschein oder Actienpromesse genannt - bescheinigt. 
1st das ganze Capital eingezahlt, so werden die Interimsscheine 
gegen die definitiven Actien umgetauseht. Die 1nhaber del' Stamm
actien bilden die Gesellschaft und die tiber deren Antheile aus
gestellten Antheilscheine nennt man "Actien". Die Gesellschaft 
selbst also ist eine "Actiengesellschaft", und jeder 1nhaber einer 
Actie heisst "Actionar". Die Tilgung des Capitals geschieht ent
wedel' im Wege del' Verloosungen, was indessen nul' selten del' 
Fall ist, oder das Unternehmen bleibt so lange bestehen, bis in
folge eines Beschlusses del' Generalversammlung dasselbe aufgel6st 
wird, odeI' bis dasselbe infolge Ueberschuldung in Concours gerath. 
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Jeder Actionar hat nach Verhaltnis del' Zahl seiner Actien 
Antheil an dem gesammten Eigenthurn, dem Gewinne und dem 
etwaigen Verluste del' betreffenden Geseilschaft und kann, ausser 
dem Faile der Auflosung del' Gesellschaft, den auf die Actien ein
gezahIten Betrag wedel' ganz noch theilweise zurlickfordern. An 
der Verwaltung aller Angelegenheiten und des Vermogens del' 
Gesellschaft haben die Actionare als solche nur denjenigen Antheil, 
welchen ihnen ihr Stimmrecht, das von dem Besitze einer gewissen 
Anzahl Actien abhangig gemacht ist, in der Generalversammlung 
beilegt, auch konnen sie keine andere Rechnungslegung als die 
in den Statuten der Gesellschaft vorgeschriebene verlangen. Ueber 
den Betrag der Actie hinaus ist kein Actionar, unter welcher Be
stimmung es auch sei, zu Zahlungen verpfiichtet, etwaige Conven
tionalstrafen ausgenommen. 1m U ebrigen setzen die Statuten aIle 
weiteren Bestimmungen fest, namentlich mit Bezug auf die Art 
der Ermittelung und der Vertheilung des Reingewinnes, sowi~ auf 
verloren gegangene Antheilscheine, den Reservefonds, liber die 
VerwaItung und die etwaige Auflosung der Gesellschaft etc. Wenn
gleich auch in vielen Failen die Bildung von Actiengesellschaften 
sehr vortheilhaft wirken kann, da durch die Vereinigung vieler 
Personen zu einem gemeinsamen Unternehmen grossere Mittel fUr 
dasselbe beschafft werden konnen, so ist doch durch derartige 
Actiengesellschaften auch bereits viel Unheil verursacht worden. 
N amentlich war dies bei den meisten Geseilschaften der Fall, die 
in den sog. Griinderjahren 1871 und 1872 in's Leben getreten 
waren und die grosstentheils nicht den Zweck hatten, einem Be
dlirfhisse zu entsprechen, sondern lediglich ihren Griindern einen 
moglichst hohen Gewinn verschaffen sollten. Nicht nur die Actio
nare sondern auch aile Leute, die als GHtubiger mit solchen Ge
sellschaften in Verbindung getreten waren, haben ihr Geld dabei 
verloren. 

Diese Griindung von neuen Actiengesellschaften wurde nament
lich dadurch so ungemein begiinstigt, dass fast die ganze Be
volkerung von einem fOrmlichen Actienfieber ergriffen war, jede 
neue Schopfung mit wahrer Freude begriisste und sich fOrmlich 
urn deren Actien riss, ohne auch nur im Geringsten den wirklichen 
Werth derselben untersucht zu haben, sodass die GrUnder hierdurch 
ermuthigt und quasi aufgefordert wurden, stets weitere Objecte 
entweder zur Umbildtmg in eine Actiengesellschaft, oder zur 
Schopfung ganz neuer Unternehmungen, . zu suchen. Dass unter 
solchen Umstanden nicht nur immer gute, solide und lebensfahige 
Unternehmungen das Licht der WeIt erblickten, sondern dass, und 
zwar namentlich in der letzteren Zeit der Griindungsperiode, nachdem 

s W 0 bod a. Bankgeschaft. S. Aui!. 9 
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jedes irgend grossere Privatunternehmen bereits Actiengesell
schaft geworden war, auch klein ere Unternehmungen umgewandelt 
wurden, liegt auf der Hand. Auf diese Weise wurden aber sehr 
viele Gesellschaften gegriindet, denen jegliche Basis zu einer Actien
gesellschaft fehlte, und es ist somit durchaus kein Wunder, dass 
bereits nach kurzer Zeit ein grosser Theil dieser Gesellschaften 
wieder verschwunden ist und zwar theils infolge des Concurses, 
theils infolge Beschlusses der Actionare, das Unternehmen zu liqui
diren, da dieselben zu der Ueberzeugung gekommen sind, dass 
dasselbe unmoglich mit Vortheil weiter bestehen kann. Vielfach 
liegt aber auch die Schuld des Nichtgedeihens vieler Gesellschaften, 
die an und fUr sich sonst eine ganz gute Basis hatten, daran, dass 
der Verwaltungsapparat ein viel zu theurer und umstandlicher war, 
sowie dass die Directoren der von ihnen iibernommenen Aufgabe 
in keiner Weise gewachsen waren. In den J ahren, in denen tag
lich neue Griindungen entstanden, war ein formlicher Mangel so
wohl an Verwaltungsrathen als an Directoren, sodass, um nur 
iiberhaupt einen Director fiir die Gesellschaft zu haben, oft die 
unfahigsten Leute mit enormen Gehaltern angestellt wurden. Wahrend 
diese somit die Gesellschaft durch ihre Unkenntnis schadigten, gab 
es wieder andere Directoren, die zwar ihrer Stellung gewachsen 
waren, die dieselbe aber zu allerlei Unterschleifen, Betriigereien, etc. 
benutzten. 

e) Zinscoupons und Dividendenscheine. 

Allen Effecten sind, je nachdem es Fonds und Prioritaten 
oder Actien sind, Zins- und Dividendenscheine oder auch beide 
Scheine zusammen auf mehrere Jahre beigefiigt, gegen die man 
entweder die bestimmt festgesetzten Zinsen, odeI' die jeweilig be
kannt gemachten Dividenden an den veroffentlichten Zahlungsorten 
erheben kann. Sind nun diese Coupons oder Dividendenscheine 
zu Ende gegangen, so kann man an der Gesellschaftscasse oder 
an den sonst bekannt gemachten Orten die neuen Coupons- oder 
Dividendenbogen auf die nachsten Jahre, mitunter bei der Aus
zahlung des letzten Scheines - man nennt diesen dann den "Stich
ooupon" -, mitunter auch nur gegen Auslieferung eines besonders 
hierzu bestimmten Scheines - des "Talons" -, del' in diesem 
FaIle immer den Coupons- oder Dividendenbogen beigegeben ist, 
in Empfang nehmen. Coupons- und Dividendenscheine verjahren 
in der Regel nach Ablauf von 4, mitunter auch erst nach Ablauf 
von 5 Jahren und spater von dem Tage del' Falligkeit an, oder 
von dem nachsten auf den Tag der Falligkeit folgenden 31. De
cember an gerechnet. 
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Die Zinscoupons werden stets am Tage ihrer Falligkeit ge
trennt - detachirt -, und kann man dann den in denselben be
zeichneten Betrag sofort einziehen, vorausgesetzt, dass der betr. 
Staat oder die betr. Gesellschaft, die den Coupon einzulasen hat, 
nicht etwa in Zahlungsverlegenheiten gerathen und somit ausser 
Stande ist, ihn zu bezahlen. 

Bei allen ausserdeutschen Papieren sind sammtliche uneingelOst 
gebliebenen Coupons resp. Dividendenscheine mit dem Effect mit
zuliefern, so lange sie nicht von der Emissionsstelle ausdrucklich 
fur werthlos erklart worden sind. Ausserdeutsche Effecten sind 
uberhaupt nur lieferbar, wenn die Coupons resp. Dividendenscheine 
die gleiche Nummer wie das Effect selbst tragen. Zinscoupons 
von inlandischen Papieren werden genau mit dem Betrage bezahlt, 
auf den sie lauten lmd den man beim Kauf derartiger Efl'ecten 
pro rata temp oris auch zu vergiiten hat; anders ist es dagegen 
mit den Zinscoupons von auslandischen Effecten. Fur solche ist 
entweder ein fester Umrechnungs-Cours normirt - wie bei 5 0 /(} 

Italienischer Rente, 3 % Italienischen Eisenbahn-Prioritaten, 4 % 

Ungarischer Gold-Rente etc., - oder aber es wird der Umrech
nungs-Cours von Fall zu Fall, dem Stan de der Valuta entsprechend, 
bekannt gegeben. Bei der Bewerthung von auslandischen Coupons 
ist uberdies zu beachten, dass viele derselben nur unter Abzug 
einer gewissen Coupons-Steuer bezahlt werden. Diese betragt z, B. 
bei Oesterr. Silber- lmd Papier-Renten 20 % , so dass die Coupons 
dieser 5 0 / oigen Anleihen thatsacblich nur mit 4,2 % bezablt werden. 
In derselben Weise wird das Zinsertragnis der 5 0/ oigen Italienischen 
Rente durch den Coupons-Steuer-Abzug von 13,2 % (Gesetz vom 
11. August 1870) auf 4,34 % herabgemindert. Da nun z. B. bei 
der Berechnung Oesterreichischer Wertbpapiere del' Gulden zur 
Paritat von 2 Mark angenommen wird, sonach auch die laufenden 
Zinsen nach diesem Verhaltnis berecbnet werden, wabrend del' 
fallige Coupon zu einem weit geringeren Course - vielleicht 170% 

- eingelOst wird: so muss die daraus entstandene Differenz da
durch ihren Ausgleich finden, dass an den Falligkeitstagen del' 
betreffenden Coupons dem Course des in Frage stehenden Wertb
papieres ein entsprecbender Zuschlag hinzugefiigt wird. Ein Bei
spiel mage das naher erklaren. 

Nebmen wir an, es kaufe Jemand am 30. April fl. 1000 Oester
reicbische Mai-Rente zu einem Course von 82 % , so wiirde der
selbe zu bezahlen haben: 

fl. 1000 = M.2000 it 82 % = M. 1640.
Zinsen von do. 4 1/ 5 % fur 180 Tage" 42.

M. 1682.-
9* 
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Der am 1. Mai fallig werden de Coupon wird jedoch nul' mit fl. 21.
zum Course von ca. 170 % hier ausbezahlt, also mit M. 35.70, so 
dass del' Kaufer einen Schaden von M. 6.30 erleiden wtirde, d. b. 
M. -.31 1/ 2 yom Hundert. Diese Differenz wird nun unter nol'
malen Verhaltnissen dem Course der Oesterreichischen Mai-Rente 
am nachsten Tage, dem 1. Mai, hinzugerechnet werden, del' COUl'S 
wird sich auf 82,30-35 stellen, und der Kaufer wird demnach 
durch den hoheren Courswerth fiir seinen Verlust an Zinsen schad
los gehalten. 

Ein ahnlicher V ol'gang wiederholt sich auch bei den Divi
denden-Papieren am Schlusse eines jeden Geschaftsjahres. Nul' 
ist bei diesen die Berechnung del' Differenz zwischen den usance
massig bezahlten Zinsen und del' von den Actiengesellschaften etc. 
zu bezahlenden Dividende weit schwieriger und niemals absolut 
genau, weil man eben die Hohe del' zu erwartenden Dividende 
noch nicht kennt. Del' Dividendenschein wird bei den meisten 
Papieren am Schlusse des Geschaftsjahres getrennt. Nul' die per 
Ultimo gehandelten Werthe mach en hiervon eine Ausnahme, da 
dieselben bis nach stattgehabter Reclmungslegung in del' or dent
lichen Generalversammlung inclusive Dividendenschein gehandelt 
werden. 

Es ist die Aufgabe del' Borse, bei allen nicht per Ultimo ge
handelten Dividenden-Papieren nach bestem Wissen und Gewissen 
Schatzungen del' Dividenden vorzunehmen, urn au den grossen 
Terminen - vornehmlich am 1. Januar -, wenn das Geschafts
.jahr zu Ende geht, einen entsprechenden Zuschlag odeI' Abzug 
im Course zum Ausdruck bringen zu konnen. 

Birkenwerder Baumaterial-Actien kosten z. B. am 31. December 
76 % nebst 4 % usancemassiger Zinsen fUr ein Jahr. Am 1. Januar 
wird del' Dividendenschein getrennt, die Borse schatzt das Er
tragnis del' Gesellschaft auf 2 1 / 2 °/0- Del' Kaufer erhalt also fUr das 
verflossene J ahr 11/2 % weniger Zinsen, als er selbst bezablt hat, 
und muss dadurch schadlos gehalten werden, dass del' Cours seiner 
Actien am 1. J anuar urn diese 11/2 % hoher, also mit 77 1/2 % 

notirt wird. 
Del' umgekehrte Fall tritt ein, wenn die erwartete Dividende 

hoher veranschlagt wird, als die borsenmassigen Zinsen. 
Z. B. M. 3000 Berzelins Bergwerk-Actien kosten am 31. December 

zum Course von 130% =. . . M. 3900.-
nebst 4 % Zinsen fiir 1 Jahr = ... " 120.-

M. 4020.-
Del' Dividendenschein, welcher am 1. Januar getrennt wird, 

soIl voraussichtlich mit 12 % bezahlt werden, so dass der Kaufer 



133 

gegen die von ihm verguteten Zinsen 8 % reinen Gewinn erzielen 
Wiirde, wenn er seine M. 3000 Actien gleich wieder zum Course 
von 130% veraussern konnte. Deshalb setzt die Borse diesen 
COul'S am 1. Januar um 8 % auf 122 % herab und paralysirt dlU'ch 
dies en Ausfall den Gewinn an Zinsen. 

Anders gestaltet es sich naturlich bei den per Ultimo gehan
delten Werthpapieren, da diese noch tiber den Schluss des Ge
schaftsjahres hinaus ihren Dividendenschein behalten. 

Raben wir beispielsweise im Juni per Ultimo Juli M. 30,000 
Dortmunder Union-Stamm-Prioritaten zum Course von 80 % ge
kauft, so haben wir bei del' Abnahme, ausser den Zinsen flir den 
einen Monat vom 30. Juni bis 31. Juli 6 % fiir einen Dividenden
schein zu bezahlen, del' genauester Schatzung nach nul' 4 % werth 
ist. Diese 6 % werden nun aber in Gestalt eines Zuschlags am 
1. Juli dem Course hinzugefugt und bleiben so lange darin ent
halten, bis del' Dividendenschein getrennt und bezahlt wird. Bei 
einem eventuellen Verkauf innerhalb diesel' Zeit wtirden uns dem
nach diese 6 % jedesmal wieder vergtitet werden. Sobald dann 
die Generalversammlung der Dortmunder Union die zu bezahlende 
Dividende bei ihren Cas sen angewiesen hat, wird der Werth des 
Dividendenscheines - in unserem FaIle also 4 % - von dem 
Course del' Stamm-Prioritaten gekurzt, und da uns die Differenz 
von 2 % gegen die Usance-Zinsen fur das verflossene Jahr gruncl
satzlich im Course erhalten bleibt, so haben wir durch diese Art 
der Regulirung auch fur den Fall, dass wir diese 30,000 Dort
munder Union-Stamm-Prioritaten uber den Falligkeitstermin del' 
Dividende hinaus in Besitz behielten, keine Einbusse erlitten. 

Kaufen wir nun z. B. im December M. 15,000 Deutsche Bank
Actien a 172 % per ultimo J anuar, so war in diesem Course die 
zu erwartende Dividende von 9 oder 10 % bereits escomptirt. 
Wir haben auch hier wieder bei Abnahme del' Stucke die usance
massigen Zinsen in Form eines Courszuschlages 
Rechnung wiirde lauten: 

zu verguten. Die 

M. 15,000 Deutsche Bank-Actien 
a 172 % 

+ 4 % (usancemassige 
= 176 % 

4 o! ° Zinsen flir 1 Monat 

Zinsen) 
M.26,400.-

" 
50.-

M.26,450.-

A.ngenommen, del' Cours wurde bestandig auf 176 % stehen 
bleiben, bis nach stattgehabter Generalversammlung die Dividende 
von 10 % Zul' Auszahlung gelangt, dann wurde sich von diesem 
Tage an del' Werth unseres Besitzes folgendermassen ausrechnen: 
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M. 15,000 Deutsche 
a 166 0/ 0 

Dividende 10 % • 

Bank-Actien 
M.24,900.
" 1,500.

M.26,400.-
wie oben. Die 4 % Zinsen fiir die verfiossenen Monate des neuen 
3ahres sind dabei unberiicksichtigt gelassen. 

Gemass einer Entscheidung des Reichsoberhandelsgerichts ist, 
wenn das Gesellschaftsstatut die Feststellung del' Dividende nicht 
von einem besondel'en Gesellschaftsbeschlusse abhangig macht, 
sondern die Vertheilung des durch die genehmigte Bilanz con
statil'ten Reingevl'innes (nach Abzug bestimmtel' Hebungen) als 
Dividende anordnet, mit del' Gutheissung del' Bilanz dul'ch die 
Generalversammlung jedem einzelnen Actionar das Glaubigel'recht 
auf die bei vollstandiger Vertheilung dieses Reingewinns auf ihn 
entfallende Summe gegen die Gesellschaft erworben. Letzterer 
kann also als Schuldner Mangels einer besonderen, durch das 
Statut ihr beigelegten Berechtigung nicht zustehen, dem Einzel
actional' diesen Anspl'uch dlU'ch einen Gesellschaftsbeschluss zu 
entziehen. Ein solcher Beschluss gevvonne auch dadul'ch nicht an 
Berechtigung, wenn er aus richtigem Verstandnisse fiir das Beste 
des gemeinsamen Unternehmens und aus Fiirsorge fiir dessen nach
haltige Prosperitat hervorgegangen ware. Del' Actionar ist namlich 
nicht schuldig, zu den Zwecken del' Gesellschaft und zur Erfiillung 
ihrer Verbindlichkeiten mehr beizutl'agen, als den fiir die Actie 
statutenmassig zu leistenden Betrag. Er miisste abel' mehr bei
trag en , wenn die Gesellschaft die ihm statutenmassig erworbene 
Dividende zu den Zweeken del' Gesellschaft zuriickhalten und ver-
wenden diirfte. 

Del' Aetionar resp. Inhaber eines Dividendenscheins ist abel' 
nul' zur Erhebung des ree11en Gewinnes berechtigt; er darf, auch 
wenn er nieht Actionar ist, die empfangenc angebliehe Dividende 
nicht behalten, wenn er zur Zeit des Empfanges wusste, dass ein 
entsprechender Gewinn thatsachlich nicht erzielt worden, denn jeder 
Actionar hat nul' Anspruch auf den reinen Gewinn, soweit diesel' 
statutelllnassig vertheilbar ist. Er hat wahrend des Bestehens del' 
Gesellschaft keinen Ansprneh auf theilweise Zuriiekzahlung des 
Gesellsehaftseapitals. Dies letztere dient den Zwecken del' Gesell
sehaft und haftet fi:ir die Erfiillung ihrer Verbindlichkeitel1. Des
halb ist aueh del' Aufsichtsrath sehadenersatzpfiiehtig, wenn er 
Vertheilung des Gesellschaftsvermogens odeI' theilweise Zuriick
zahlul1g des Grundcapitals VOl' del' AuflOsung del' Gesellschaft 
zulasst. Als Dividende darf daher nul' ree11er Gewinl1 vertheilt 
werden. Die Zahlung fictiver Dividende abel' ist Vertheilung nicht 
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von Fruchten, sondern von Bruchstucken des Capitals. Unreeller 
Gewinn, welcher vertheilt worden, musste also condicirt werden 
konnen. U nd es musste diese Con diction nicht von dem guten 
oder bosen Glauben des GHiubigers, sondern nul' von der That
sache abhangen, dass er wider Gebuhr und Anspruch einen Theil 
des Gesellschaftsvermogens an sich genommen. Allein wegen del' 
Schwierigkeit, den wahren Empfanger zu treffen, und urn der 
Sicherheit des Actienverkehrs wegen, bestimmt das Gesetz (Art. 218 
des Han delsgesetzbuches) , dass del' Actionar, der angebliche Divi
den den in gutem Glauben empfangen hat, gegen Ruckforderung 
gesichert sein solI. Nicht gesichert also ist del' Actionar, 
del' zwar zur Zeit del' Feststellung, aber nicht mehr bei 
dem Empfange bona fide war; und nicht gesichert gegen die 
Einrede des fictiven oder fehlenden Gewinnes ist Derjenige, welcher 
die Dividende noch nicht erhalten hat, und zwar dieser ohne Ruck
sicht auf seinen bosen oder guten Glauben. Diese Einrede ist 
abel' nicht nur gegen einen Actionar, sondern auch gegen einen 
Dividendenscheinbesitzer zulassig. Allerdings lauten die Dividenden
scheine in del' Regel nicht auf eine genannte Person, sie sind also 
Inhaberpapiere, abel' sie versprechen weder eine bestimmte noch 
eine abstracte Summe, sondern sie verheissen dem Inhaber nul' 
die Zahlung der Dividende, die den in ilmen genannten Actien 
zufallen wird. Gleich den Zinscoupons werden Dividendenscheine 
ausgestel1t, damit die Erhebung der Dividende erleichtert werde. 
Sie sollen diese Erhebung ohne Production des Hauptpapiers, del' 
Actie, ermoglichen, urn jeden Inhaber als den Glaubigel' del' Divi
dendenfol'derung zu legitimiren. Vermoge diesel' Bestimmung konnen 
sie getrenpt von del' Actie umlaufen; aber da sie ein abstractes 
Geldvel'sprechen nicht enthalten, so sind sie auch nicht bestimmt, 
almlich dem Papiergeld zu circulil'en, und da sie einen bestimmten 
Verpflichtungsgrund nicht angeben, so muss sich del' Inhaber solche 
Einreden gefallen lassen, welche aus dies em Grunde hervorgehen. 

Durch mehrfache Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts 
ist dargelegt, dass del' Besitz des Dividendenscheins nicht zur 
Ausubung del' dem Actionar wegen einer Dividendenvertheilung 
zustehenden, oben erwahnten Rechte legitimiren. Del' Inhaber des 
Dividendenscheins kann nul' die Auszahlung del' festgesetzten, 
ree11en Dividende verlangen, ohne fUr sich eine Erhohung der
selben auf Grund eines gemachten hoheren Gewinnes, wie dies 
der Actional' kann, beallspruchen zu konnen. Die einmal in Folge 
vorschriftsmassig aufgestellter Bilanz zur Vertheilung festgesetzte 
und zur Auszahlung verkundete Dividende kann abel' nicht in 
Folge eines spateren Generalversammlungsbeschlusses odeI' in Folge 
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spateI' eingetretener Geschaftsverluste wi derrufen , oder deren Zah
lung sistirt werden, denn dieser in rich tiger Weise calculirte und 
zur Vertheilung genehmigte Gewinn ist ein Eigenthum des Actionars 
resp. des .Dividendenscheinbesitzers geworden; er ist nicht mehr 
ein Theil des Gesellschaftsvermogens, und die Gesellschaft hat so
mit fiber diese Betrage auch keinerlei Verfiigung mehr, sie hat 
sie vielmehr nul' zur Verfiigung resp. zur Auszahlung an die Divi
dendenscheinbesitzer jederzeit bereit zu halten, so dass sie diese 
Betrage auch nicht zu anderen Geschaften verwenden darf. Hieraus 
folgt aber auch, dass spatere Verluste der Gesellschaft oder General
versamrnlungsbeschlfisse an diesen von Dividendenscheinbesitzern 
erworbenen Rechten resp. an den Ihnen an die Gesellschaft zu
stehenden Forderungen nichts mehr andern konnen; selbst wenn 
fiber das Gesellschaftsvermogen spater Concurs ausbricht, sind die 
Dividendenscheinbesitzer berechtigt, die in Folge einer vorschrifts
massig aufgestellten Bilanz zur Vertheilung friiher festgesetzten, 
von Ihnen aber noch nicht erhobenen Dividenden zur Concurs
masse als Forderungen ihrerseits anzumelden, denn die Glaubiger 
del' Gesellschaft sind nur berechtigt aus dem Gesellschaftsvermogen 
ihre Befriedigung zu suchen, diese reell verdienten Dividenden 
gehoren abel' nicht mehr zum Gesellschaftsvermogen, sind vielmebr 
Eigenthurn del' betreffenden Dividendenscheinbesitzer geworden. 

f) Vorsichtsmassregeln ffir den Effectenverkehr. 

Derjenige, der die an der Borse gekauften Effecten abzu
nehmen und zu controlliren hat, muss vor allen Dingen nachsehen, 
ob die den Effecten beigegebenen Zins- oder Dividendenbogen 
auch zu den Actien gehoren, d. h. also ob beide dieselben Nummern 
tragen, ob etwaige Ausser- und Wiederincourssetzungen auch vor
schriftsmassig geschehen sind - wir besprechen dieselben weiter 
unten noch eingehender - sowie ob die Effecten nicht etwa ver
loost oder gar bereits verjahrt oder gestohlen sind. Urn dies genau 
controlliren zu konnen, dfirfte es sich empfehlen, die von ver
schiedenen Zeitungell, so z. B. in Berlin hauptsachlich von der 
Berliner Borsenzeitung herausgegebenen Verloosungstabellen zu 
sammeln, odeI' aus den Zeitungen sofort die betreffenden Bekannt
machungen herauszuschneiden, mogen dieselben Verloosungen odeI' 
abhanden gekommene Effecten betreffen, und diese Bekannt
machungen nach den Effecten, auf welche sie Bezug haben, alpha
betisch in Mappen geordnet aufzubewahren. Es empfiehlt sich 
ausserdem, Effecten mu' von solchen Leuten zu kaufen, die dem 
Kaufer bekannt sind, und sich stets fiber die gekauften Papiere 
vom Verkaufer eine mit der eigenhandigen Unterschrift versehene 
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und die Nummern der betreffenden Eft'eeten enthaltende Nota geben 
zu lassen. Wie oben schon erwahnt, ist bei gekauften Effecten 
auf etwaige Ausser- und Wiederincourssetzungen ganz besonders 
zu aehten. Ausser Oours gesetzte Papiere konnen und di.trfen 
nieht Gegenstand des Handels sein, da die Aussercourssetzung doeh 
in erster Hinsicht den Zweek haben soIl, einem unrechtmassigen 
Besitzer der betreffenden Effeeten deren Verwerthung zu seinen 
Gunsten unmoglich zu machen, 

In Oesterreich miissen sammtliche als Oautionen dienende 
Werthpapiere ausser Oours gesetzt werden. 

Eine Aussercourssetzung (auch Vineulirung genannt) ist erfolgt, 
so bald man auf der Riickseite des Effects (die Vorderseite bietet 
meist keinen geniigenden Raum dazu) die W orte "Ausser Cours 
gesetzt" oder "Ausser Cours" vermerkt hat, Ein behordlicher 
Stempel, die N amensuntersehrift oder das Datum sind zur Giltigkeit 
einer Aussercourssetzung, welche jeder Privatmann vornehmen 
kann, nicht erforderlieh. SoIl das Effect wieder umlaufsfahig ge
maeht werden, so wird das ebenfalls auf der Riickseite durch die 
Worte "Wieder in Cours gesetzt" oder "In Oours gesetzt" oder 
aueh kurz "In Oours" bewirkt, sobald der Amtsstempel einer dazu 
berechtigten Behorde odeI' sonstigen juristischen Person nebst der 
jeweilig erforderlichen Anzahl von Unterschriften, sowie Ort und 
Datum beigefiigt werden, 

Private konnen nieht wieder in Oours setzen. Es sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass es eine wohl schwierige abel' ausserst 
verdienstliche Aufgabe ware, ein Verzeichnis aller Behorden und 
Anstalten, welche im deutschen Reich zur Wiederincourssetzung 
bereehtigt sind, auszuarbeiten. Dies wiirde sich vielleicht nur 
derart bewerkstelligen lassen, dass man, die Unterstiitzung des 
Ministers vorausgesetzt, Fragebogen an die vorgesetzten Behorden 
in allen Regierungsbezirken versenden und so gewissermassen 
amtliehes Material sammeln wiirde. Gegenwartig tappt der Bankier 
betreffs der Wiederincourssetzungen noch sehr im Dunkeln. WeI' 
gewissenhaft priifen will, sieht sich nur allzu oft vor einen zweifel
haft en Fall gestellt und ist dann lediglich auf die Entscheidung 
der Borsencommission angewiesen, die im Grunde genommen auch 
nichts hat, woran sie sich halten kann. 

In- und auslandische Werthpapiere mit auslandischen Ausser
und Incourssetzungen sind nicht lieferbar. Eine Ausnahme hier
von mach en nur osterreichische Effecten, welche osterreichische 
Ausser- und Incourssetzungen in deutscher Sprache tragen konnen, 
ohne deshalb ihre Umlaufsfahigkeit in Deutschland zu verlieren. 
Mit inlandischen (deutschen) Ausser- und Incourssetzungen sind 
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von sammtlichen auslandischen Werthpapieren auch nur oster
reichische in Deutschland lieferbar. 

Russische Werthe werden durch jeden Vermerk in russischer 
Schrift, von dem es nicht feststeht, dass er nur einen Namen 
bedeute, unlieferbar. 

Ausser- und Incourssetzungen konnen sich auf einem und 
demselben Papier wiederholen, und man muss deshalb bei der 
Abnahme solcher Papiere genau zusehen, ob auch aIle Wieder
incourssetzungen vorschriftsmassig geschehen sind und ob deren 
Anzahl sich mit derjenigen der Aussercourssetzungen deckt. N a
tiirlich kann es vorkommen, dass schliesslich die ganze Riickseite 
beschrieben ist, - namentlich bei Pfandbriefen ist das oft der 
Fall, - so dass fUr einen neuen Aussercourssetzungs-Vermerk kein 
Platz mehr vorhanden ist. Zur Abnahme solcher Papiere ist man 
nicht verpfiichtet, da deren Umtausch in neue umlaufsfahige Stiicke 
mit Kosten verbunden ist. Andererseits sind Verkaufer solcher 
Papiere aus demselben Grunde gezwungen, dieselben bedeutend 
unter Cours hinzugeben. 

Von gleicher Wichtigkeit ist es, bei der Priifung von Effecten 
darauf zu achten, ob dieselben den deutschen Werthstempel tragen, 
mit welchem alle auslandischen und mit Ausnahme der Staats
anleihen auch aIle inlandischen Werthpapiere, sofern sie nach dem 
Inkrafttreten des ersten Borsensteuergesetzes, also nach dem 1. Oc
tober 1881 emittirt wurden, in Form eines rothen briefinarken
ahnlichen oder runden Aufdrucks verse hen sein miissen. Bei allen 
vor dieser Zeit erschienenen Actien und Obligationen, welche auf 
N amen lauten, miissen die U ebertragcmgsvermerke - von einem 
Inhaber auf den anderen - sogenannte Cessionen - auch den 
preussischen Stempel tragen, sofern sie in Preussen datirt 
sin d. Der Stempelbetrag fiir jede Cession ist 1 M. 50 Pf. 

Auf Namen lautende Werthpapiere sind borsenmassig natiirlich 
nicht lieferbar, wenn ihnen nicht eine Blanco-Cession beiliegt. 

Diese wenigen Fingerzeige wollen die Kenntnis von der Liefer
barkeit aller Effecten keineswegs erschopfend darstellen. Gerade 
auf diesem Gebiet bewithrt sich die Praxis als die vortreffiichste 
Lehrerin. Weniger die Erwagung als vielmehr das Gefiihl wird es 
dem gewissenhaften Kaufmanne in manchen, hier gar nicht einzeln 
anfiihrbaren Fallen sagen, wenn Vorsicht geboten ist. Wir be
gniigen uns deshalb damit, zum Schlusse noch einmal auf die N oth
wendigkeit und Bedeutung einer sorgsamen Priifung aller im An
kauf erworbenen Papiere hinzuweisen. Die vorgedruckten Usancen 
der Fonds-Barse zu Berlin geben hierzu in manchem Bezuge die 
nothige Anleitung. 
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An h an g. 

Der Courszettel der Berliner Borsenzeitung. 

Auf demselben sind aIle an del' Berliner Borse gehandelten 
Effecten verzeichnet. In klarer und ubersichtlicher Weise sind 
Zinsfuss, Zinstermine, Grosse del' Appoints und die Course der 
beiden letzten Tage bei den einzelnen Werthen angefuhrt. Bei 
Industriepapieren etc. tritt zu diesen Daten auch noch die Angabe 
del' fur die beiden jungst verfiossenen Jahre bezahlten Dividende. 

Oft findet man bei einzelnen Coursen folgende Bezeichnungen: 
bz. u. G., bz. u. B., etw. bz. und ebenso etw. bz. u. G., etw. bz. u. B. 
und zwar bedeutet 150 bz. u. G. (= bezahlt lmd Geld), dass von 
einem Papier zu 150 gehandelt worden ist, dasselbe schliesslich 
aber zu diesem Course noch gesucht blieb; hingegen besagt 150 
bz. u. B. (= bezahlt und Brief), dass von einem Papier zwar zu 
150 gehandelt worden ist, dasselbe -schliesslich abel' zu diesem 
Course angeboten blieb. 150 etw. bez. (= etwas bezahlt) bedeutet, 
dass zu 150 etwas gehandelt worden ist, - etw. bz. u. G. und 
etw. bz. u. B. ist ziemlich gleichbedeutend mit bz. u. G. und bz. u. 
B., nur mit del' Einschrankung, dass dann wenig gehandelt worden 
ist. 150 G. (= rein Geld) zeigt an, dass zu diesem Course wohl 
Nachfrage, aber kein Verkaufer vorhanden war, wahrend 150 B. 
(= rein Brief) den umgekehrten Fallbezeichnet. 

Del' Courszettel der Berliner Borsenzeitung fasst sammtliche 
Effecten, nach gewissen Gesichtspunkten geordnet, in einzelne 
Gruppen zusammen. In diesen hat eine streng alphl1betische 
Reihenfolge statt. An erster Stelle erscheinen 

a) Deutsche Fonds. 

Dieselben notiren durchgehends in Procenten, d. h. der Cours 
versteht sich in Mark fur 100 M. Sie gliedern sich in Reichs-, 
Staats- , Stadt- und Provinzial- Anleihen , sowie landschaftliche 
Pfandbriefe. 

Die"13erechnung ist aussert einfach; z. B. kosten am 4. April 1891 : 
M. 5000 4 % Preussische Consols Jan./Juli 

a 105.60 
Zinsen v. 1./1.-4./4. = 94 Tage 4 % = 

b) Auslandische Fonds. 

M.5280.-
" 52.20 

M.5332.20 

Dazu gehoren mit Ausnahme der englischen, franzosischen 
und bulgarischen Anleihen viele Rentenpapiere aller europaischen 
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Staaten, sowie einer Anzahl amerikanischer, ausserdem egyptische 
Anleihen und die chinesische 51/ 2 % ige vom Jahre 1887. 

Die Art der Notirung ist ebenso wie bei den deutschen Fonds 
eine procentuale. Da jedoch die meisten auslandischen Werthe 
tiber Betrage in der eigenen oder einer andern nicht deutschen 
Wahrung ausgestellt sind, so ist es nothwendig, filr jeden einzelnen 
Fall auf Grund von festen Umrechnungs-Coursen den Nominal
betrag in Mark zu ermitteln, ehe man zur borsenmassigen Be
rechnung schreitet. 

Diese festen Umrechnungs-Course sind: 
100 Francs 80 M. 

1 ;£ Sterling 20 ,,( oder 20.40) 
100 fl. Oesterr. Wahrung 200 " 

1 Dollar 4.25" 
100 Mark Banco 150 " 

7 fl. stidd. Wahrung 12" 
100 Kronen 1121/2 " 
100 Rubel 320 

" 100 fl. HoIlandisch 170 
" Das UmrechnungiS-Verhaltnis von 20.40 fill' 1 ;£ Sterling iot 

erst neueren Datum:s und hat seinen Grund in del' hoheren Notiz 
ftir kurz London. Es ist bisher ausschlietliSlich bei tiberseeischen 
(6 % und 5 % Mexicaner vom Jahre 1890, 41/2 % innere Argen
tiner etc.) Werthen in Anwendung gebracht, lmd dietle besonderen 
FaIle sind im Courszettel der Berliner Borsenzeitung durch eine 
diesbezi:igliche Notiz kenntlich gemacht. 

In Anlehnung an clie vorstehende Tabelle mogen hier einige 
Rechnungsbeispiele Platz finden: 

Berlin, den 4. April 1891. 
fl. 1000 Oesterr. Silber-Rente Jan.!Juli 

= M. 2000 a 81.20 = lVI. 1624.
Zinsenv.M.2000vom1./1.-4./4. 94 Tage 41/,,%= " 21.90 

M. 1645.90 
Ro. 1000 Polnische Schatz-Obligationen 

= M. 3200 a 74.60 = M. 2387.20 
Zinsen v. M. 3200 vom 1./1.-4./4. 94 Tage 5% = " 41.80 

M.2429.-
;£ 100 6 % Mexicaner Anleihe v. J. 1890 

= M. 2040 a 89.20 = M. 1819.70 

Zinsen v. M. 2040 vom 1./4.-4./4. 4 Tage 6 % =" 1.40 
M.1821.10 
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Frs. 5000 5% Griechische 81-84 er Anleihe 

= M. 4000 a 90.50 = M. 3620.
Zinsen v. M. 4000 vom 1./1.-4./4. 94 Tage 5 % =" 52.20 

M.3672.20 

c) Hypotheken-Certificate. 

Diese Rubrik umfasst Pfandbriefe sowohl inlandischer als auch 
einer geringen Zahl auslandischer Hypothekar - Credit - Institute. 
N otiz und Art del' Berechnung entsprechen ganz denjenigen 
deutscher, resp. fremder JTonds. 

d) Loospapiere. 

Man unterscheidet hei den Loospapieren verzinsliche und un
verzinsliche. Die letzteren notiren durchgangig in Mark pro Stuck, 
so dasl:l man hei Berechnung grosserer Posten den COUl'S einfach 
mit del' Anzahl del' Loose zu multipliciren hat. Bei den verzins
lichen Loospapieren sind N otiz und Art del' Berechnung denjenigen 
von in- resp. auslandischen Fonds vollig gleich. 

e) Eisenbahn-Stamm-Actien und f) Stamm-Prioritats
Actien. 

In beiden Abtheilungen sind, alphabetisch geOl'dnet, illiandische 
und a,usHindische Papiere der betreffenden Gattung angefiihrt. Be
zuglich del' Berechnung ist nichts N eues zu bemerken. 

Dieses gilt auch von den nachsten Ruhriken, von denen 

g) Deutsche Eisenbahn-Prioritl1ts-Obligationen und 
h) A usll1ndische Eisen b ahn-Priorita ts- Ohliga tion en 

umfasst. 
Die Notirung geschieht hei allen vier Arten von Eisenhahn

Papieren in Procenten. Franco Zinsen werden diejenigen gehandelt, 
hei denen Zinszahlungen im Ruckstande sind. Dazu gehort gluck
licherweise nul' eine ganz geringe Anzahl. - Deuttlche Eisenbahn
Prioritats-Obligationen heanspruchen ubrigens schon heute nur noch 
einen sehr geringen Raum und werden vielleicht in nicht allzu 
langer Zeit vom Courszettel vollig versch,vunden sein, da die Ver
staatlichung del' Eisenbahnen immer weitere Kreise zieht. 

i) Hypothekenhank-Actien lind k) Bank-Actien, 

wohl nul' del' besseren Uebersichtlichkeit wegen getrennt aufgefiihrt, 
nehmen die nachste Stelle ein. Auch hier rangiren in- und aus
Htndische Papiere nebell einander. Es ist leicht zu merken, dass 
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- von den wenigen franco Zinsen gehandelten abgesehen - aIle 
Bank-Actien mit 4 % ganzjahrig vom 1. Januar berechnet werden; 
ausgenommen sind nur Reichsbank-Antheile (in Stucken zu 3000 M.), 
fur welche 31 / 2 % halbjahrig vom 1. Januar und 1. Juli, sowie 
Rostocker Bank -Actien, fUr welche 4 0/0 vom 1. Marz zu verguten sind. 

Bezuglich der Berechnung von nicht voIlgezahlten Bank-Actien 
(40 0/ 0 , 50 0 / 0, 60 0/0 ige Einzahlung) bestimmt die Usance, dass die 
fehlende Einzahlung von dem Course zu kurzen ist, und die Zin::;en 
nur von dem wirklich eingezahlten Betrage gerechnet werden; z. B. 

M. 3000 Gothaer Grundcreditbank 
junge Actien (40 0/0 Einz.) 

Berlin, den 4. April 1891. 

a 95.90 
abzuglich fehlende Einzahlung 60 0/0 

a 35.90 = M. 1077.
Zinsen v. M. 1200 vom 1./1.-4./4. 94 Tage 4 % =" 12.50 

M.1089.50 

1) Obligationen von industriellen und Bergwerks
Gesellschaften. 

Diese Obligationen sind fest verzinsliche Auleihen, welche am 
Geschaftsgewinn nicht theilnehmen und dul'ch Amortisation oder' 
Ausloosung innerhalb einer Reihe von J ahren - zumeist ein 
Weniges uber Pari zuruckgezahlt werden. Sie notiren in 
Procenten, wie auch die folgenden Actien von 

m) Bergwerks- und HiHten-Gesellschaften 

und die weitaus gr5sste Zahl del' Actien von 

n) Industrielle Gesellschaften aller Art. 

In dies en beiden Rubriken ist das Hauptoperationsfeld del~ 

Borsenspeculation zu suchen. 1hr Umfang ist in den letzten Jahren 
erstaunlich angewachsen, und immer noch treten neue Werthe 
hinzu, obwohl durch mancherlei Verfugungen del' Einfiihrung neue l' 
Industriepapiere an del' Berliner Borse grosse Beschrankungen 
auferlegt sind. Actien eines Unternehmens, das nicht mindestens 
uber ein Actiencapital von M. 1.000.000 verfiigt, werden zum Bei
spiel gar nicht zugelassen. Man hat auch, urn den kleinen Mann 
von einer unsicheren, wenn auch oft vel'lockellden Capitalsaulage 
nach Moglichkeit fernzuhalten, die Verfugung getroffen, dass 
neuerdings die Actien von allen Industrie - Unternehmungen 
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(desgl. Banken) iiber einen Mindestbetrag von M. 1000 lauten 
miissen.*) 

Neuerdings kommt es vor, dass auf Actien einer Unternehmung 
in gewissen Zwischenzeiten Riickzahlungen geleistet werden, wo
durch der urspriingliche Nominalwerth unter die gesetzliche Min
destgrenze herabsinkt. Das Kammergericht hat entschieden, dass 
solche Actien trotzdem zum Handel an der Berliner Borse zuzu
lassen sind. 

An letzter Stelle vor der N otiz del' Pramienschliisse, Wechsel. 
und Geldsorten erscheinen 

0) Actien von Versicherungs-Gesellschaften. 

Der Cours derselben versteht sich in Mark pro Stiick franco 
Zinsen, die Dividendenangaben in Procenten des Baareinschusses .. 
Diese Actien geben ihren Actionaren im Verhaltnisse grossere, 
Dividenden als Eisenbahn-, Bankactien etc., doch muss man dabei 
beriicksichtigen, dass Actien von Versicherungs-Gesellschaften ihren 
A.ctionaren in Betreff des in denselben angelegten Capitals auch 
eine geringere Sicherheit gewahren, weil das Vermogen einer 
Versicherungs-Gesellschaft leicht durch Hagel- und Feuerschaden, 
Ungliicksfalle auf del' See u. s. w. bedeutend in Anspruch genommen 
werden kann. Ausserdem sind die Actionare derartiger GeseIl
schaften, da auf die Actien selbst immer nul' sehr unbedeutende 
Einzahlungen stattgefunden haben, auch noch mit einem bei Weitem 
grosseren Betrage als mit ihren Einzahlungen haftbar. Versiche
l'ungs-Gesellschaften bediirfen namlich zu ihrem Bestehen nur 
geringer Mittel, und wenn nichtsdestoweniger das statutenmassig 
festgesetzte Actiencapital ein ziemlich hohes ist, so hat dies seinen 
Grund nul' darin, dass man den Versichel'ten dadurch eine gl'os::;ere 
Garantie geben will, da ja das Actiencapital zul' Deckung aIlel' 
Verluste haftet. Da nun abel' da::; ganze Capital zu gross ware 
und ::;ich nicht rentiren wiirde, ::;0 werden auf dasselbe nur gewisse 
Procente eingezahlt - gewohnlich 20 0/ 0 , zuweilen abel' auch nul' 
10 0/0' bei del' Sachsischen Riickvel'sicherung1:>-Gesellscha,ft sind 
sogar nur 5 % eingezahlt - und fiir den Rest von den Actionaren 
Solawechsel hinterlegt. Diese Solawechsel konnen den Actionaren 
jederzeit durch die Gesellschaft ganz odeI' theilweise zur Bezahlung, 

*) Mit dieser VerfUgung' steht es in merkwUrdig-em Widerspruch, dass. 
Actien von ausHindischen Industrie-Unternehmungen (z. B. BrUxer Kohlen in 
StUcken a 100 fl..), wenngleich sie iiber weit gering-ere Betrage lauten, immer 
noch Zill' Einfiihrung an der Berliner Borse zugelassen werden.. Es kommt 
dies einer ganz unbegrUndeten Hoherbewerthung ausiandischer Gesellschaften 
gegenUbeI' den inlandischen gleich. 
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also zur ferneren Einzahlung auf die Actien, vorgelegt werden, 
und miissen dieselben eventuell sofort honorirt werden. Die Divi
dende wird, wie schon erwahnt, auch nur fiir den eingeschossenen 
Betrag bezahlt, was fiir die Actionare ein grosser Uebelstand ist, 
denn sie erhalten somit nur Zinsen von diesem Betrage, wahrend 
sie den Rest, also in der Regel 80 0! 0' oft auch noch mehr, jeder
zeit bereit halten miissen, also nicht ganz frei dariiber verfiigen 
konnen. Hierin liegt wohl mit ein Grund, dass diese Papiere, im 
Verhaltnisse zu ihrer Dividende, so niedrig stehen. Die Actien 
werden auf den N amen des Actionars ausgefertigt - andere 
Actien lauten mit nur geringen Ausnahmen auf den N amen eines 
jeden Inhabers - au porteur - und erhalten in dem von del' 
Direction gefUhrten Actienbuche ein Folium, auf welchem del' Name, 
Wohnort und Stand des jedesmaligen Inhabers, sowie alle Eigen
thumsiibertrage von Actien, die nur, in Folge del' Hinterlegung 
von Solawechseln, mit Genehmigung der Gesellschaft, die die 
Bonitat des Kaufers zu priifen hat, geschehen diirfen, und zwar 
gegen eine Eintragegebiihr, in der Regel von 3 Mark, eingetragen 
werden. 

2.. Die im Bankwesen vorkommenden verschiedenen Arten 
von Geschaften. 

Je nachdem die An- und Verkaufe von Effecten, Wechseln 
und Geldsorten fiir Rechnung von Geschaftsfreunden, odeI' fUr 
eigene Rechnung geschehen, odeI' nm die ge- und verkauften 
Efl'ecten etc. an einem anderen Orte wieder zu verkaufen odeI' zu 
kaufen, kann man die einzelnen Geschafte in drei Categorien ein
theilen, llamlich in die Commissionsgeschafte, die Speculations
geschafte und die Arbitragegeschafte. 

a) Das Commissionsgeschaft. 

Unter CommissionsgeschaJt versteht man diejenige Art von 
Ge8chaften, welche sich mit del' Vermittlung von An- und Verkaufen 
im Auftrage und fUr Rechnung eines Dritten befasst. Das Com
missionsgeschaft ist das alteste und meist verbreitete aller Handels
geschafte; es umfasst - streng genommen - das ganze Gebiet 
des Handels, und es wird kaum jemals irgend ein Geschaft ab
geschlossen, das sich nicht in gewisser Hinsicht auch als Com
missionsgeschaft bezeichnen liesse. 

Fiir den regularen Bankverkehr bildet das Commissionsgeschaft 
die solide Basis, worauf derselbe vornehmlich fussen muss, um 
das offentliehe Vertrauen zu verdienen und zu rechtfertigen. 
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Der Bankier fungirt also in erster Linie als Beauftragter, 
als Commistlionar, und findet seine Auftraggeber oder Committenten 
im grossen Publikum, das, weil es dem Borsenbetriebe personlich 
fern steht und doch seinen Vortheil daraus ziehen mochte, sich 
del' Vermittlung des Bankiers bedienen muss. Die Vergiitung, 
welche der Bankier dafiir erhalt, heisst Provision. Zumeist um
fasst dieselbe gleichzeitig die dem Bankier aus jedem Borsenge8chaft 
erwachsenden Spesen, MaklergebUhren oder Courtage, und wird 
dementsprechend hoher in An8atz gebracht. Ein anderer Gewinn 
kaun und solI dem Bankier aus dem Commissionsgeschaft nicht 
zufallen. Er hat seinem Auftraggeber jegliches Effect zu der 
officiellen N otiz de;:; Courszettels anzurechnen und seine Provision 
nebst Spesen und dem zur Schlussnote verwendeten Stempel beim 
Ankauf zu-, beim Verkauf abzuziehen. 

Da es im Allgemeinen nicht gebrauchlich oder fUr nothig 
erachtet ist, dass der Bankier seinem Committenten den Namen 
derjenigen Per::;on, mit welcher er das gewUnschte Geschaft ver
mittelt hat, aufgiebt, so hat sich del' Committent daran gewohnt, 
in seinem Bankier selbst seinen Gegencontrahenten zu erkennen. 
Demzufolge ist es im Bankverkehr in erster Linie der Commission aI', 
von dem die stricte Erfitllung aller eingegangenen Verpfiichtungen 
verlangt wird. In der That steht es auch dem Bankier, wenn 
dies von Seiten des Auftraggebers nicht ausdrUcklich verwehrt 
wird, jederzeit frei, selbst als Gegencontrahent aufzutreten, d. h. 
nach dem Wortlaut des Art. 376 des Deutschen Handelsgesetzbuches 
"das Gut, welches er einkaufen solI, selbst als Verkaufer zu liefern, 
odeI' das Gut, welches er zu verkaufen beauftragt ist, als Kaufer 
fUr sich zu behalten". 

Ohne vorherige Vereinbarung mit dem Committenten ist das 
freilich nur dann statthaft, wenn die Gitter (Effecten), um die es 
sicn handelt, einen offentlichen Markt- oder Borsenpreis haben. 

Der Bankier ist verpfiichtet, die in fremdem Auftrage gekauften 
Effecten gegen Bezahlung der darliber ausgestellten Abrechnung 
an den Comittenten unverzliglich auszuliefern. Dies wird ihm 
natUrlich erst dann moglich sein, wenn sein Verkaufer, dem eine 
Lieferungsfrist von drei Tagen gewahrt ist, die StUcke zuvor an 
ihn gelangen liess. Verzogert sich die Lieferung an den Commit
tenten, so steht diesem das Recht, von dem Geschafte zurUck
zutreten, nur fUr den Fall zu, dass ein derartiger Modus aus
driicklich vereinbart ist. Andererseits ist aber auch der Bankier 
unter allen Umstanden zur Lieferung der verlangten und einmal 
abgerechueten StUcke verpfiichtet, gleichviel ob sein Verkaufer 
liefert oder nicht. 

s W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Auf!. 10 
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In vielen Fallen leistet der Committent auf die ffir seine 
Rechnung angekauften Effecten dem Bankier nur eine Anzablung 
in gewisser Hohe. Dann begiebt er sich natiirlich des Rechtes, 
eine Ausfolgung dieser Effecten zu verlangen. Dieselben treten 
vielmehr in das Verhaltnis eines Depots, an welchem der Bankier 
(Commissionar) insolange ein Pfandrecht geltend machen kann, 
als ihm noch eine Forderung an den Committenten zusteht. 

A.rt. 374 des H. G. B. sagt dariiber: 
"Der Commissionar hat an dem Commissionsgut, sofern er 

dasselbe noch in seinem Gewahrsam hat oder sonst, insbesondere 
mittelst der Connossemente, Ladescheine oder Lagerscheine, noch 
in der Lage ist, dariiber zu verf'iigen, ein Pfandrecht wegen der 
auf das Gut verwendeten Kosten, wegen der Provision, wegen der 
riicksichtlich des Gutes gegebenen Vorschusse und Darlehen, wegen 
der riicksichtlich desselben gezeichneten Wechsel oder in anderer 
Weise eingegangenen Verbindlichkeiten, sowie wegen aller For
derungen aus laufender Rechnung in Commissionsgeschaf'ten." 

1st der Bankier auf Grund eines Effecten-Depots in Vorschuss 
getreten, so steht ihm keineswegs das Recht zu, dieses Depot ohne 
Wissen des Committenten im eigenen Interesse zu vertauschen oder 
zu veraussern oder sonst in einer Weise zu verwerthen. Er ist 
vielmehr grundsatzlich verpfiichtet, gegebenen Falls die urspriing
lichen durch Kauf erworbenen Stucke an seinen Auftraggeber ans
zuliefern. Die Gewissheit, dass dies geschieht, verschafl't sich der 
Committent einfach dadurch, dass er sich sofort nach vollzogenem 
Geschaft ein Nummernverzeichnis der fur seine Rechnung ange
schaff ten Werthpapiere von dem Bankier ausstellen lasst. . Ein 
solches Nummernverzeichnis darf dem Auftraggeber niemals vor
enthalten werden. Der Committent wird von diesem seinem Rechte 
meist nur dann Gebrauch machen, wenn es sich um verloosbare 
Effecten handelt. Anderenfalls kann es ihm vollig gleichglItig 
sein, ob die Stucke, welche ihm der Commissionar nach einigen 
Monaten ausliefert, mit den seinerzeit gekauften identisch sind, 
wenn sie nur dieselbe Gattung und denselben Werth reprasentiren. 

In einem· Erkenntnis des Reichsgerichts vom 6. Juni 1882 ist 
denn auch unter Anderem der Rechtsanffassung dahin Ausdruck 
gegeben, dalSs der Commisbionar, wenn es sich um vertretbare 
Sachen (z, B. Actien eines industriellen Unternehmens etc.) handelt, 
nicht verpfiichtet sein soIl, die fur den Committenten kauflich er
worbenen Guter von anderen derselben Gattung getrennt aufzu
bewahren. Er soIl nur jeden Augenblick in der Lage sein, den 
Besitz der ihm als Unterpfand dienenden Depots in genere nach
znweisen. 
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Ehe der Bankier einen Credit gewahrt, formulirt er aIle Be
dingungen, welche dafur Geltung haben sollen, und lasst dieselben 
durch seinen Creditnehmer zeichnen, Bei der Bevorschussung von 
Effecten ist in dies en schriftlichen Abmachungen einer der wich
tigsten Punkte jener, welcher das Recht des Bankiers (Commissionars) 
betont, seinem Committenten den gewahrten Credit jederzeit unter 
Berucksichtigung einer kurzen Frist zu kundigen. Wenn dann 
von Seiten des Committenten keine Zahlung erfolgt, kann der 
Commissionar die Erlaubnis zum Verkauf der in seinen Handen 
befindlichen Effecten, ohne Klage zu erheben, bei dem zustandigen 
Handelsgerichte nachsuchen. Urn auch diese Weiterung zu ver
meiden, empfiehlt es sich, mit Beziehung auf den Art. 311 des 
H. G. B. schriftlich zu vereinbaren, dass der Bankier im Falle der 
Saumigkeit des Schuldners nach dem Verstreichen der Kundigungs
frist befugt sein soIl, die Effecten des Committenten "ohne jede 
weitere Intervention" selbstandig an dem bestimmten Borsentage 
zu verkaufen und sich aus dem Erlos bezahlt zu machen. 

Besagter Artikel lautet: "Wenn die Bestellung eines Faust
pfandes unter Kaufleuten fur eine Forderung aus beiderseitigen 
Handelsgeschaften erfolgt, und schriftlich verein bart ist, dass der 
Glaubiger ohne gerichtliches Verfahren sich aus dem Pfande be
friedigen konne, so darf, wenn der Schuldner im Verzuge ist, der 
Glaubiger das Pfand offentlich verkaufen lassen; er darf in diesem 
Falle, wenn die verpfandeten Gegenstande einen Borsenpreis oder 
Marktpreis haben, den Verkauf, auch nicht offentlich, durch einen 
Handelsmakler oder in Ermangelung eines solchen durch einen zur 
Versteigerung befugten Beamten zum laufenden Preise bewirken. 
Von der Vollziehung des Verkaufs hat der GIaubiger den Schuldner, 
soweit es thunlich, sofort zu benachrichtigen; bei Unterlassung der 
Anzeige ist er zum Schadenersatz verpfiichtet." 

Mit Bezug auf diese letzte Bestimmung moge hier gleich er
wahnt werden, dass die rechtzeitige Anzeige von Seiten des Com
missionars uberhaupt und in jedem FaIle von grosster Wichtigkeit 
ist. Ais Regel gilt, dass der Bankier seinen Committenten spatestens 
an dem der Effectuirung nachstfolgenden Tage vor Beginn der 
Borse von dem Vollzug des Geschaftes benachrichtigen muss. 
Unterlasst er diese Benachrichtigung, dann ist der Oommittent zur 
glatten Anerkennung des Geschaftes nicht mehr gezwungen. Hierher 
gehort die Bestimmung des Art. 377 des H. G. B.: "Wenn der 
Committent den Auf trag widerruft, und der Widerruf bei dem 
Commissionar eintrifft, bevor die Anzeige von der Ausfiihrung des 
Auftrags behufs ihrer Absendung abgegeben ist, so kann sich der 
Oommissionar der Befugnis, selbst als Kaufer oder Verkaufer 

10* 
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einzutreten, nicht mehr bedienen". Aus diesel' Fassung muss nun 
aIlerdings gefolgert werden, dass del' Committent in einem solchen 
FaIle dennoch verpfiichtet ware, die Giltigkeit des abgeschlossenen 
Geschaftes anzuerkennen, wenn nul' del' Commissionar den Beweis 
crbringt, dass er von einem Drittcn gekauft odeI' an einen solchen 
verkauft habe. Dies entsprieht auch vollig del' Absicht des Gesetz
gebel'S. Da es jedoch nicht angeht, wegen jeder kleinen Differenz 
im taglichen Verkehr die Entscheidung des Riehters anzurufen, so 
hat sich - auch aus Grunden del' gebotenen Nachgiebigkeit del' 
Klmdschaft gegenuber - in del' Praxis des Bankwesens die Ge
wohnheit eingebtirgert, ftir 1<'ehler und Versehen, welehe aus eigener 
Naehlassigkeit entstanden sind, kurzer Hand aufzukommel1. 

Die viel umstrittene Frage, ob del' Commissionar das Eigen
thumsrecht an del' gekauften Waare zunachst ftir sich selbst odeI' 
sofort fur seinel1 Auftraggeber lmd nur fUr diesen erwirbt, wollen 
wir hier unerortert lassen, da ihre Beantwortung von Seiten des 
Richters in Jedem einzelnen Fall durch die begleitenden Umstande 
auf mannigfaehe Weise beeinfiusst wird. 

b) Das Speculatiol1sgesehaft. 

Unter Speeulationsgeschaften versteht man den Ein- und Ver
kauf gewisser zum Handel geeigneter Objeete zum Zweeke eines 
raschen und bedeutenden Gewinnes. Es liegt auf del' Hand, dass 
bedeutende Einsicht und Umsicht, ein genaues Vertrautsein mit 
del' Sache, auf die man ein SpeeulationsgeschaJt grtinden will, 
dazu nothwendig sind. Mag es sich darum handeln, dass eine 
Gruppe von Gross-Capitalisten - ein "Ring" - dureh gewaltige 
Zuckerkaufe eine ktinstliehe Conjunetur in's Leben ruft, mag ein 
einzelner grosse Summen in irgend einem Spielpapierfestlegen, 
odeI' ein anderer mit bescheidenerell Mitteln einen Wurf versuchen: 
in jedem FaIle ist die ersehopfende Kenntnis aller einschlagigen 
Verhaltnisse, ist ein scharfer, alles erwagender Blick erforderlich, 
wenn die Speculation nieht zu einem blinden Gltiekspiel herab
sinken solI. Dies letztere widerfahrt ihr lei del' nul' allzu oft. Del' 
,,"unseh, schnell und ohne Anstrengung - gewissermassen tiber 
Nacht - reich zu werden, verftihrt Tausende zum Borsenspiel, die 
ihre Hoffnung auf den zweifelhaften Rath eines Freundes odeI' die 
Prophezeiul1g eines Journals gesetzt haben. Fur all diese Leute 
ist del' Bankier Vermittler. Aueh Rathgeber zu sein, wird er sich 
in Zukunft wohl hUten, naehdem das Reichsgerieht im Pril1zip die 
Ansieht aufgestellt hat, del' Bankier sei fUr die Folgen, welche 
aus seiner Beeinfiussung fUr den Kunden entstanden, diesem 
haftbar. 
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Grosse Speculationen mit einiger Aussicht auf Erfolg in's Werk 
zu setzen, ist einzig und allein die Sache des echten Borsenmannes, 
dem langjahrige Erfahrung und sehr bedeutende Mittel zur VeI'
fiigung stehen. 

J e nachdem ein Tausch von Effecten gegen baare Zahlung 
von heute auf morgen odeI' eine Vereinbarung zur Lieferung auf 
einen spateren Termin stattfindet, unterscheidet man Cassageschafte 
und Zeitgeschafte. Bei jenen handelt es sich naturgemass meist 
urn kleinere Posten; diese pflegen fur grossere Summen und mit 
der bestimmten Absicht abgeschlossen zu werden, eine eigentliche 
Lieferung gar nicht eintreten zu lassen. 

Cassageschafte unterscheiden sich von gewohnlichen Anlage
geschaften nur durch die Absicht des Gewinnes, oft entwickeln 
sie sich erst aus diesen heraus, wenn die Moglichkeit des Gewinnes 
eingetreten ist, d. h. wenn del' Cours desjenigen Werthpapieres, das 
man ursprunglich als Capitalsanlage erworben hat, einen eintrag
lichen' Verkauf ermoglicht. 

Speculationsgeschafte per Cassa konnen bisweilen recht ergiebig 
sein und haben jedenfalls den Vortheil fur sich, dass sie sich auf 
jedes einzelne an der Borse gehandelte Effect erstrecken und daher 
jede Chance ausnutzen konnen. Ueberdies gestattet es der Umstand, 
dass man eben in kleinsten Posten kaufen kann, sich nach mehreren 
Seiten, in ganz verschiedenartigen Werthen zu engagiren, so dass 
ein eingetretener Verlust auf einer Seite durch einen Gewinn auf 
der andern rasch ausgeglichen werden kann. Das Cassageschaft 
ist das Speculationsgeschaft der kleinen Leute. Nicht so die Zeit
geschaft e. 

Schon die Bestimmung, dass Zeitgeschafte nul' in bestimmten 
Betragen, z. B. bei den in Mark ausgestellten Effecten nul' uber 
M. 15,000 oder ein Vielfaches davon, abgeschlossen werden durfen, 
weist darauf hin, dass man den kleinen Mann von dieser Art 
Geschaften fernzuhalten bestrebt ist. Wie fruher bereits angedeutet, 
werden bei Zeitgeschaften die gehandelten Stucke am vereinbarten 
Termin nur selten abgenommen oder geliefert. Der eine Theil, 
welcher die verkauften Effecten vielleicht gar nicht besitzt (man 
nennt das in blanco verkaufen), sucht sich mit Gewinn einzudecken, 
d. h. billiger zuruckzukaufen. Gelingt ihm das nicht und zieht er 
es nicht vor, einen Verlust zu erleiden, dann muss er Ultimo des 
Monats, zu welchem Termin vornehmlich gehandelt wird, die 
ihm fehlenden Stucke durch Prolongation "hereinnehmen". 

Der andere Theil, welcher die gekauften Effecten gar nicht 
abnehmen will, muss, wenn es ihm inzwischen nicht gelungen ist 
dieselben mit Vortheil zu verkaufen, am Ultimo des Monats die 
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Stucke durch Prolongation "hineingeben". Wie das geschieht, 
werden wir weiter unten auseinander setzen. 

Man ersieht aus diesel' kurzen Schilderung, dass die Speculanten 
insgesammt in zwei Parteien zerfallen. Die eine, welche in blanco 
kauft, bilden die "Haussiers"; die andere, welche in blanco ver
kauft, bilden die "Baissiers". In Amerika und England bezeichnet 
man die ersteren mit dem characteristischen Namen Bulls (Stiere) 
und die letzteren mit dem Namen Bears (Baren), weil diese beiden 
Parteien fortwahrend mit einander im Kampf liegen und dadurch 
wesentlich die Schwankungen del' Borse mit hervorbringen helfen. 
In Paris nennt man die Haussiers "mineurs" und die Baissiers 
"contremineurs", in Berlin nennt man letztere "Fixer". 

Der Haussier versucht somit alles Mogliche, um den Oours 
der Papiere, von denen er· in blanco gekauft hat, in die Hohe zu 
treiben, um sie dann mit Vortheil wieder verkaufen zu konnen. 
Del' Baissier, ungleich schadlicher als ersterer, versucht dagegen 
alles und scheut kein Mittel, den Oours del' Effecten, von denen 
er in blanco verkaufte, herunterzudriicken; er nimmt, um diesen 
Zweck zu erreichen, oft zu den unlautersten Mitteln seine Zufiucht, 
und streut ununterbrochen die ungunstigsten, wenn auch fast 
immer ganz unbegriindeten Nachrichten in die Welt hinein, um 
die Besitzer derartiger Papiere zu beunruhigen und durch das fort
wahrende Fallen des Oourses zu vepanlassen, ihre Papiere auch 
noch zu Schleuderpreisen fortzuge ben, damit er sie in Folge dessen 
billig zu seiner Deckung ankaufen kann. Dass dieses Manover 
ein entschieden verwerfliches ist, liegt auf der Hand und doch 
kann demselben in keiner Weise gesteuert werden. Diese Ge
schafte, in denen also nur auf ein Steigen oder ein Fallen del' 
Oourse speculirt wird, nennt man "Differenzgeschafte" oder 
"Agiotage". Oft kommt es abel' nun VOl', dass eine derartige 
Speculation fehlschHtgt, d. h. also, dass man ein Papier gekauft 
hat, und del' Oours fallt, - odeI' dass man es in Erwartung eines 
Ooursriickganges verkaufte, und der Oours steigt. Tritt nun einer 
von diesen Fallen ein, so ist es in del' Regel gut, dass man dann 
noch denselben Betrag von diesem Effect zu dem billigeren Oourse 
zukauft resp. zu dem hoheren Oourse verkauft, um sich auf diese 
Weise den ersten Posten preiswi:i.rdiger zu stellen, und somit Ohance 
zu haben, aus dem Verlust eher wieder herauszukommen. N ehmen 
wir also den Fall an, A. hatte an B. 15,000 M. Ostpreussische Siid
bahn-Stamm-Actien :1 88 % verkauft. Einige Tage spateI' ±'alIt 
nun del' Oours auf 78 0 / 0 ; B. kauft nun noch 15,000 M. von dieselli 
Effect zu, und hat jetzt somit 15,000 M. :1 88 % und 15,000 M. 
:1 78 % zu empfangen, odeI' was dasselbe ist, 30,000 M. ZUlli 
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Durchschnittscourse von 83 0/ 0, Sobald jetzt der Cours wieder 
fiber 83 0/0 geht, hat B. gewonnen, wahrend, hatte er den zweiten 
Kauf nicht gemacht, er immer noch verlieren wiirde, so lange del' 
Cours unter 88 0/0 ist. Ebenso hatte es .A. thun konnen, wenn 
nach einem stattgehabten Verkaufe der Cours in die Hohe gegangen 
ware, nur dass er, anstatt dann zu kaufen, noch 15,000 M. zu dem 
hoheren Course verkaufen musste. Man darf hierbei natiirlich 
nicht unberucksichtigt lassen, dass man durch diesen neuen Zukauf 
oder Verkauf auch ein grosseres Risico eingeht, da man jetzt auf 
30,000 M. die Differenzen verlieren kann. 

In dieser Weise kann man dann aber immer noch fortfahren 
und noch weitere Posten zu- oder verkaufen, natiirlich wachst 
hiermit auch fortwahrend das Risico. 

Nicht aIle per ultimo abgeschlossenen Geschafte lauten per 
"ultimo fest", sondem dieselben werden zuweilen auch mit del' 
Wahl taglicher Regulirnng abgeschlossen, oder bis zu einem 
bestimmten Tage fest und von da an taglich, und zwar kann 
dieses Recht dem Kaufer sowohl wie dem Verkaufer ejngeraumt 
sein. 1m ersteren FaIle, also wenn der Kaufer taglich das Recht 
hat, die Effecten zu fordem, nennt man dieses Geschaft "auf 
tagliche Lieferung". Sobald es dem Kaufer namlich convenirt, 
die Papiere abzunehmen, braucht er es dem Verkaufer an der 
Berliner Borse nur bis 11/2 Uhr Mittags anzuzeigen, und ist diesel' 
dann verpfiichtet, die Papiere zu liefem. 

Hat dagegen der Verkaufer das Recht, von seinem Kaufer 
die .Abnahme der gekauften Papiere taglich zu verlangen, so nennt 
man dieses Geschaft "auf tagliche .Ankundigung" . .Auch diese 
.Ankiindigungen mussen, wenn del' Verkaufer die Stucke liefem 
will, an der Borse bis Mittags 11/2 Uhr geschehen, und ist dann 
der Kaufer zur .Abnahme derselben spatestens im Laufe des nachst
folgenden W ochentag-V ormittags verpflichtet. 

Hat del' Kaufer oder der Verkaufer femer das Recht, die 
gehandelten Effecten von einem bestimmten Tage an, z. B. vom 
20. December ab bis zum ultimo December taglich zu fordern resp. 
zu liefem, so bezeichnet man dies mit "pro 20. December fix, 
ultimo taglich." 

Eine besondere .Art der per spatere 'l'ermine abgeschlossenen 
Geschafte bilden die "Pramiengeschafte" und zwar versteht 
man unter diesen solche .Abschlfisse, - in der Regei ebenfaIls 
per Ultimo des laufenden Monats, haufig abel' auch per noch 
spatere Termine, - bei denen es entweder dem Kaufer oder dem 
Verkaufer freisteht, gegen Zahlung eines bestimmten bereits beim 
A.bschlusse des Geschafts festgesetzten Reugeldes am Falligkeits-
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tage von demselben zuriickzutreten. Die Hohe eines derartigen 
Reugeldes ist sehr verschieden und richtet sich nach dem Effect 
selbst, ob dasselbe grossen oder kleinen Schwankungen unter
worfen ist, sodann aber auch nach dem Termin, per den das 
Geschaft abgeschlossen wird. Je spater der Termin, urn so hoher 
muss naturlich das Reugeld - die Pramie - sein. 

Je nachdem nun der Verkaufer oder der Kaufer das Recht 
hat, von dem Geschaft zuruckzutreten, bezeichnet man diese Pramien
geschafte mit dem Namen "Ruckpramie" oder "Vorpramie". 

Unter letzteren, also Vorpramie, versteht man das Recht 
des Kaufers, die von ihm gekauften Effecten nicht abnehmen zu 
mussen, sondern dem Verkaufer das festgesetzte Reugeld zu zahlen. 
Nehmen wir also den Fall an, Marienburg-Mlawka Eisenbahn-.Actien 
standen Ende November 72 % und.A. wiinschte von denselben per 
ultimo December 15,000 M. auf Vorpramie zu kaufen, so wird or 
dieselben ungefahr zu 731/20/0-11/2 % bekommen konnen, d. h. 
also .A. kauft von B. 15,000 M. Marienburg-Mlawka Eisenbahn-.Actien 
per ultimo December zum Course von 73 1/ 2 0/ 0 , hat aber das Recht, 
wenn ihm ultimo December die .Abnahme diesel' Effecten nicht 
convenirt, gegen Zahlun~ von 11/ 2 , also 225 M., an B., von dem 
Kauf zuriickzutreten. Er wird sie abel' abnehmen, wenn del' Cours 
ultimo December hoher als 72 % ist, ist er dagegen unter 72 0/ 0 , 

so wird.A. vorziehen, das Reugeld zu bezahlen; denn ist del' Cours 
beispielsweise ultimo December 72 1/ 2 0 / 0 , so verliert er allerdings, 
da er sie a 731 / 2 % abnehmen muss, 1 0 / 0 , doch ist dies immer 
noch giinstiger fUr ihn, als wenn er das Reugeld mit 11/2 % be
zahlte; er verdient dagegen an dem Geschaft, so bald del' Cours 
iiber 73 1/ 2 % geht; ist nun der Cours 71 0/0' so bezahlt er das 
Reugeld von 11 / 2 0 / 0 , da, wenn er sich die Effecten ultimo December 
neu kaufen wiirde, er fUr dieselben nul' 71 % + 11/2 % = 72 1/ 2 0/ 0 

zahlen wiirde, wahrend sie ihm, wenn er die auf Pramie gekauften 
abnahme, 73 1/ 2 % kosten wiirden. In del' Regel ist bei Vorpramien 
del' Cours, den man zu zahlen hat, fast genau urn den Betrag des 
festgesetzten Reugelds hoher als del' Tagescours. Die Bezahlung 
eines hoheren Courses als der Tagescours ist natiirlich auch ganz 
richtig, denn del' Kaufer kann, falls del' Cours bedeutend in die 
Hohe geht, viel gewinnen, wahrend er im schlimmsten FaIle, also 
wenn der Cours bedeutend faIlt, immer nur hochstens die geringe 
Pramie verlieren kann; sein eventueller Verlust ist also von vorn
herein ein begrenzter. Haufig kommt es VOl', dass sowohl bei 
Vorpramien, wie bei Riickpramien sofort die Pramie bezahlt wird; 
hatte also .A. dem B. die 11/2 0/0 sofort bezahlt, so wiirde sich 
ersterer hierdurch das Recht erworben haben, ultimo December 
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von B. 15,000 M. Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien a 72 % 

fordern zu konnen, da er ja, falls er sich zur Abnahme erklarte, 
doch dem B. dann 731 / 2 % bezahlte, denn 72 % hatte er bei del' 
Lieferung zu zahlen, wahrend er 11/2 °;0 bereits fruher bezahlte. In 
Paris und London ist es gebrauchlich, die Pramie sofort zu bezahlen. 

Unter Ruckpramie versteht man das Recht des Verkaufers, 
die von ihm verkauften Effecten nicht liefern zu mussen, sondern 
dem Kaufer das festgesetzte Reugeld zu zahlen. Nehmen wir 
also wiederum an, Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien standen 
ult. Novbr. 72 % und A. will 15,000 M. von diesem Effect auf 
Ruckpramie verkaufen per ult. Decbr., so wird er dies ungefahr 
zu einem Course von 701/2%-11/2% thun konnen, d. h. also A. 
verkauft an B. 15,000 M. Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien per 
ultimo December a 70 1/ 2% ; daftir dass er sie 11/,!0/0 billiger, als 
del' Tagescours ist, verkauft, hat er das Recht, ultimo December, 
von diesem Verkauf gegen Zahlung des Reugeldes von 1 1/ 2% 

zuruckzutreten. Er wird letzteres thun, wenn del' Cours ultimo 
December uber 72 % ist, da er ja beispielsweise bei einem Course 
von 73 % bessel' daran thate, sie von N euem zu diesem Course 
zu verkaufen und das Reugeld von 1 1 / 2% zu bezahlen, weil er 
dann immer noch urn 1 % hoher als zu 70 1/ 2% verkauft hatte, da
gegen wird er, wenn del' Cours unter 72 % ist, die Lieferung vor
ziehen. A. hatte auch in dies ern Falle sofort beim Abschlusse des 
Geschafts die Rtlckpramie von 1 1/ 2% mit M. 225 bezahlen konnen 
und hatte hierdurch sich das Recht erworben, 15,000 Marienburg
Mlawka Eisenbahn-Actien ultimo December an B. zum Course vo'n 
72 ° / ° liefern zu konnen, ohne dies zu mussen. 

Oft kommt es nun VOl', dass Vorpramie und Ruckpramie zu 
gleicher Zeit in ei nem Geschaft combinirt wird, cliese Art von 
Geschaften nennt man S tell age n. Wir wollen also bei vorstehendem 
Beispiel verbleiben. A. zahlte bei del' Vorpramie 1 1 / 2% an B. 
und erhielt hierflir das Recht, ultimo December von ihm 15,000 M. 
Marienburg-Mlawka Eisenbahn -Stanull -Actien lt72 ° / 0 fordern zu 
konnen, bei del' Ruckpramie zahlte er ebenfalls 1 1 / 2°10 an B. und 
el'hielt hiert'llr das Recht ihm 15,000 M. von diesem Effect liefern 
zu konnen, odeI' flir zweimal 11! 2 0 / 0 , also flir 3 0 / 0 , hatte er das 
Recht, ganz nach seiner Wahl, dem B. ultimo December 15,000 M. 
Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien a 72 0 / 0 zu liefel'll odeI' von 
ihm zu diesem Course zu fordern. Den, welchem dieses Recht 
verkauft wird, nennt man "Wahler" oder "Ste11geldgeber", 
den anderen den" Steller" odeI' "Stellgelclnehmer". A. wird 
sich in vorstehendem Fane zur Lieferung entscheiden, wenn del' 
Cours ultimo December unter 72 % ist, dagegen wird er sich zur 
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Abnahme entscheiden, Weill1 der Cours uber 72 % ist; da er nun 
aber fur dieses Recht sofort 3 % bezahlte, so hat er, falls er die 
Effecten liefert, sie zu 72 % abzuglich der bezahlten 3 % , also 
zu 69 % verkauft, und falls er sie abnimmt, sie zu 72 % zu
zuglich 3 % , also zu 75 % gekauft. Hieraus geht also hervor, 
dass A. an diesem Geschaft nur dann verdienen kann, wenn del' 
Cours von Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien bis ultimo De
cember unter 69 % oder uber 75% geht. 

Ratte A. nun das Stellgeld von 3 % nicht sofort bezahlt, so 
hatte, urn dasselbe zu erreichen, B. dem A. das Recht einraumen 
mussen, ihm, also dem B., ultimo December 15,000 M. zu 69 % 
zu liefern odeI' von ihm zu75 % zu fordern, mit der Verpflichtung, 
dass A. eines von diesen beiden Rechten aber unbedingt wahlen 
muss, also A. muss entweder zu 69 % liefern oder zu 75 % ab
nehmen. Da A. sich aber in Berlin laut Borsen-Usance bereits 
3 Tage und, raIlt ein Sonntag dazwischen, 4 Tage vor dem Ultimo 
zu entscheiden hat, ob er liefern oder abnehmen will, so kann 
leicht der Fall eintreten, dass A. am Erklarungstage dies selbst 
noch nicht bestimmen kann, da vielleicht an diesem Tage der 
Cours gerade derselbe ist, als del' Stellcours, also 72%' Da A. 
nun jedenfalls abel' eine Wahl treffen muss, so ist es leicht mog
lich, dass die getroffene Wahl am nachsten Tage schlecht ausfallt 
und er hierbei noch verliert. Dieserhalb ist das sogenannte "zwei
schneidige Pramiengeschaft" entstanden, und versteht man 
hierunter ein Stellgeschaft, bei dem dem Wahler ferner noch das 
Recht eingeraumt ist, vom Geschaft ganz zurtickzutreten, also dass 
es ihm freisteht, nach del' Bezahlung des Stellgeldes, im obigen 
Falle 3 %' wedel' zu Hefern noch zu fordern; von diesem Rechte 
wtirde A. naturlich nul' dann Gebrauch machen, wenn am Er
klarungstag del' Cours del' Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien 
genau wieder 72% ware, sodass er also wedel' bei del' Lieferung 
noch bei der Abnahme von dem bezahlten und somit verlorenen 
Stellgeld von 3 ° I ° etwas zurtickverdienen wtirde. 

Will A. ein Stellgeschaft machen, und es ist Niemand da, del' 
das Stellgeld nehmen will, so kann er sich die Stell age also leicht 
dadurch bauen, dass er 15,000 M. Marienburg-Mlawka Eisenbahn
Actien auf Vorpramie per ultimo December kauft und zweitens 
ebenfalls 15,000 M. per denselben Termin auf Rtickpramie verkauft. 
Es kommt indessen haufig VOl', dass an del' Borse keinerlei Ge
schafte in Rtickpramie - Vorpramien sind bei Speculationspapieren 
fast immer zu kaufen und zu verkaufen - zu machen sind, dass 
also Niemand die von A. auf Rtickpramie zum Verkauf angebotenen 
Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien kaufen will; in diesem FaIle 
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kann sich A., wenn er das Stellgeschaft durchaus machen will, 
noch dadurch helfen, dass er per ultimo December 15,000 M. fest 
verkauft und dagegen das doppelte Quantum also 30,000 M. auf 
Vorpramie ankauft. Legen wir nun die obigen Course wieder zu 
Grunde, so wurde A. per ultimo December 15,000 M. Marienburg
Mlawka Eisenbahn-Actien a 72 % verkauft und dagegen 30,000 M. 
auf Vorpramie a 731/2%-11/2% gekauft haben. 1st nun ultimo 
December der Cours uber 72 % , so wurde er sich zur Abnahme 
der 30,000 M. a 73 1/2% entscheiden, da er aber von dies en 15,000 M. 
a 72 % fest verkauft hat, so verliert er an dies en 15,000 M. 11/2% 

oder die zweiten auf Vorpramie gekauften 15,000 M. wurden ihm 
noch 1 1/2% mehr, also 73 1/2% + 1 1/ 2 % = 75 % kostenj A. hatte 
also, wenn der Cours uber 72 % ist, 15,000 M. abgenommen, die 
ihm in Summa 75 % kosten. Ist dagegen ultimo December der 
Cours unter 72 % , so wurde er die 30,000 M., die er auf Vor
pramie kaufte, nicht abnehmen, sondern vielmehr auf diese die 
1 1/ 2% Pramie bezahlen; er hatte 15,000 M. fest a 72% verkauft, 
da er nun aber auf zweimal 15,000 M. 1 1/2% oder auf einmal 
15,000 M. 3 % verliert, so hat er in Wirklichkeit die 15,000 M. 
nur a 72% abzuglich 3 % , also a 69% verkauft. Wir erhalten 
hierdurch somit dasselbe Resultat, wie bei den Stellagen. A. hatte 
das Recht zu 69 °10 zu liefern oder zu 75 ° / ° zu fordern, er that 
ersteres bei einem Course unter 72%' letzteres bei einem Course 
u ber 72 ° / 0' Hieraus geht nun hervor, dass A. so lange verliert, 
als der Cours zwischen 69% und 75 % ist, dagegen gewinnt, so
bald er unter 69 % oder uber 75 % ist, und dass A. derartige 
Geschafte nur dann machen kann, wenn er in dem betreffenden 
Papier grossere Schwankungen erwartet. Will also Jemand Stell
geld zahlen, und er kann dies nicht in einem Geschaft machen, 
so verkauft er von dem betreffenden Effect die Summe, auf die 
er Stellgeld zahlen will, fest per den Termin, und kauft dagegen die 
doppelte Summe aufVorpramie; ebenso kann Jemand, wenn er Stell
geld nehmen will, und er findet keinen Stellgeldgeber, die Summe fest 
kaufen und dagegen die doppelte Summe auf Vorpramie verkaufen. 

Demjenigen, der die Pramie bezahlt, also auf" Vorpramie ge
kauft, oder auf Ruckpramie verkauft odeI' Stell geld bezahlt hat, 
steht das Recht zu, das Geschaft "t a g Ii c h" zu reguliren, also 
taglich die Lieferung oder die Abnahme zu verlangen, doch wird 
der Pramienzahler dies nur selten thun, da man die Pramie 
nicht gern aus der Hand giebt, sondern sich lieber seine Ent
scheidung bis zum letzten Moment vorbehalt, well ja noch in der 
letzten Stunde eine wesentliche Aenderung in den Coursen zu seinen 
Gunsten eintreten kann. Hatte man also beispielsweise per ultimo 
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December 15,000 M. Marienburg-Mlawka Eisenbahn-Actien auf Vor
pramie it 73 1 / 2% -1 1 / 2 % gekauft, gegen Mitte December ware 
der Cours 77 % , und man mochte sich gern den Gewinn von 
73 1/ 2% bis 77 % , also von 3 1 / 2% sichern, so thut man besser, die 
auf Vorpramie gekauften 15,000 M. nicht schon jetzt zu fordern, 
urn sie zu verkaufen, sondern einfach per ultimo December 15,000 M. 
it 77°/0 zu verkaufen. Geht nun der Cours wieder auf 70 % bei
spielsweise zurtick, so wird man ultimo December die auf Vorpramie 
gekauften 15,000 M. nicht abnehmen, vielmehr zu 70 % 15,000 M. 
von Neuem kaufen und diese zur Ablieferung it 77 % verwenden; 
man verdiente hierdurch dann 7 % abztiglich 1 1/ 2% zu zahlendes 
Reugeld, netto also 5 1/ 2% , wahrend man, hatte man bereits gegen 
Mitte December die 15,000 M. zu liefern verlangt, nur die 3 1/ 2% 

verdient hatte. Wahrend der Pramienzahler bei der Vor- und 
Rtickpramie bereits die Coursschwankungen yom Tage des Ab
schlusses des Geschafts bis zum Erklarungstage zu seinem Vortheil 
ausnutzen kann und auch muss - denn wollte er nichts thun und 
nur den ErkHirungstag abwarten, wtirde er wahl haufig an seiner 
Pramie verlieren - kann der Stellgeldzahler bei der Stell age dies 
in noch viel grossartigerem Massstabe thun. Nehmen wir also an, 
indem wir unsere obige Stell age auf Marienburg-Mlawka Eisenbahn
Actien, 69-75 % , zu Grunde legen, der Cours ginge auf 77%, 
so konnten wir 15,000 M. per ultimo December fest verkaufen; 
sobald der Cours unter 72 % wieder ginge, waren wir mit 30,000 M. 
it la baisse, erstens mit den it 77 % fest verkauften 15,000 M., 
sodann zweitens mit den 15,000 M., die wir bei einem Course von 
unter 72 % , infolge der Stellage it 69 % liefern wtirden. Ware 
der Cours aher statt auf 77%, auf 67 % gegangen, so hatten wir 
15,000 M. it 67 % per ultimo December kaufen konnen, und waren 
dann, falls del' Cours tiber 72 % ginge, da wir dann auch noch 
infolge del' Stell age 15,000 M. it 75 % abnehmen wtirden, mit 
30,000 M. it la hausse. Tritt nun z. B. der letztere Fall ein, so 
kann man wieder die ganzen 30,000 IVI. verkaufen, odeI' man ver
kauft 15,000 M. fest und 15,000 M. auf Rtickpramie u. s. w., u. s. w. 
Man sieht also, dass zu Speculationen eine Stell age am geeignetsten 
ist, da man infolge derselben die mannichfaltigsten Operationen 
vornehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, viel zu verlieren, also 
hochstens das Stellgeld, das in vorstehendem FaIle 3 ° I ° betragt. 

Eine besondere Art der Pramiengeschafte sind die sogenannten 
"N ochgeschafte". 1hre Art erklart sich bereits durch den 
Namen; man versteht namlich unter denselben, dass man zunachst 
einen bestimmten Posten fest per Ultimo resp. frtiher oder spater 
kauft oder verkauft, zu gleicher Zeit aber sich das Recht aus-
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bedingt, noeh ein-, zwei- oder dreimal denselben Betrag am Stieh
tage naehfordern oder liefern zu konnen; man nennt dies "p e l' 
ultimo fix mit einem, zwei oder dreimal Noeh" in Kiiufers 
odeI' Verkiiufers Wahl. Mit je mehr "Noeh" man ein derartiges 
Gesehiift absehliesst, mn so theuerer muss man natiirlieh die Effeeten 
kaufen resp. lUll so niedriger verkaufen. Die Coursdifferenz riehtet 
sieh bei dies en Gesehiiften naeh den per denselben Terminen be
zahlten Priimien. Will man also per ultimo December 15,000 M. 
lI1:ariellburg-Mlawka Eisenbahn-Aetien mit einmal Noeh kaui'en, so 
kann man dieselben, wenn die Vorpriimie 731/2%-11/2% wiire, 
nur mit 73 1 / 8% kaufen, und bei zweimal Noeh mit ca. 73 1/ 2% , 
bei dreimal Noeh mit ca. 73 :~!40/0' denn das Noehgesehiift ist ja 
weiter niehts als fiir den erst en Betrag ein fester Kauf odeI' Ver
kauf, und dann stets ein weiterer Kauf oder Verkauf auf V 01'

priimie oder Riiekpramie. Also statt mit einmal N oeh zu kaufen, 
konnte man 15,000 M. fest a 72 % kaufen und femere 15,000 M. 
a 731/2%-11/2% auf Vorpramie; nahm man nun letztere am 
Ultimo ab, so kosteten die ersten 15,000 M. 72 % , die zweiten 
15,000 M. 73 1/ 2% , odeI' 30,000 M. 72 u/ 40 / 0 , nahm man die auf 
Vorpramie gekauften dagegen nieht ab, sondern zahlte auf die
selben 1 1 / 2% Reugeld, so kosteten die ersten 15,000 M. hierdureh 
72 % + 1 1 / 2°/0 = 73 1/2% ; in ersterem FaIle hatte man also 
30,000 M. it 72 3(4°(°' im zweiten FaIle 15,000 M. it 73 1/2% ab
zunehmen, odeI' man konnte 15,000 M. mit einmal Noeh it ca. 
73 1/8 % kaufen resp. a 70'/8% verkaufen. Mit zweimal Noell 
wiire gleiellbedeutend mit 15,000 M. fest it 72 % gekauft und zwei
mal 15,000 also 30,000 M. aufVorpriimie it 731/2%-11/2%; ent
weder nimmt man ultimo December ausser den 15,000 M. fest it 
72 % noeh die 30,000 M. it 73 1/2°/0 ab, und wiirden Einem dann 
die 45,000 M. im Dnrehsehnitt 73 % kosten, oder man zahlt auf die 
30,000 M. 1 1 / 2% Pramie, wodureh Einem die fest gekauften15,000 11. 
75 % kosten wiirden; man wiirde somit die 15,000 M. mit zweimal 
Noeh it ca. 73 1/2% kaufen, nnd aus demselben Grnnde mit 70 1/2°(0 
verkaufen konnen. In derselben Weise hatte man sieh den Cours 
bei drei-, vier-, fiinfmal Noeh u. s. w. zu bereelmen. Derartige Ge
sehiifte mit N oeh pfiegen an der Borse in del' Regel per den 
naehsten Borsentag odeI' nur auf einige Tage, selten dagegen auf 
langere Zeit, abgesehlossen zu werden. 

Eine besondere Art derSpeeulations-Gesehafte, welche zugleieh 
eine grosse Summe von Kenntnissen erfordert, bilden die Arbi
trage-Gesehafte. 

Unter Arbitrage versteht man zunaehst die Ermittlung del' 
Preisverhaltnisse einer nnd derselben Saehe an versehiedenen Platzen. 



158 

Fiir den Bankier insbesondere hat die Arbitrage den Zweck, vor
nehmlich den besten und billigsten Weg fiir Zahlungen an fremden 
Platzen ausfindig zu machen, sei es um seinem augenblicklichen 
Bediirfnis zu geniigen, sei es zur Einleitung entsprechender Specu
lationen. 

Die ersten Arbitragen fanden jedenfalls in Wechseln statt, 
derart, dass ein Kaufmann, del' seinem Glaubjger an einem andern 
Orte Deckung schicken wollte, die Wechselnotirungen verschiedener 
Platze mit einander verglich und je nach dem Ergebnis seiner 
Calculation in del' ihm vorthellhaft erscheinenden Weise seine Ri
messe machte. Erst allmlilig wurde die Anwendung del' Arbitrage 
verallgemeinert und auf fast aIle Gebiete des Handels ausgedehnt. 
So hat das Arbitrage-Geschaft eine iiberaus grosse Bedeutung fiir 
den Handel gewonnen. Man mochte sagen, es erfiiIle so recht 
eigentlich die hohe wirthschaftliche Aufgabe des Handels, indem 
es bemiiht ist, Nachfrage und Mangel an dem einen Orte durch 
Angebot und Ueberfluss eines andern zu paralysiren. Die Verhalt
nisse des Gold- und Sllbermarktes und damit des Welt-Geldmarktes 
werden nur durch die Macht del' Arbitrage geregelt. Bei dieser 
ihm innewohnenden segensreichen Kraft miisste dem Arbitrage
Geschaft eigentlich unter den Handelsgeschaften eine Sonderstellung 
eingeraumt werden. Aber mit Riicksicht auf den speculativen 
Geist, den es erfordert, und auf die Gefahren, denen sein Erfolg 
ausgesetzt ist, glaubten wir das Arbitrage-Geschaft den Specula
tions-Geschaften anreihen zu sollen. Dies scheint uns doppelt ge
rechtfertigt, weil dieses Buch ja lediglich die, Arbitrage im Auge 
hat, welche im Dienste des Bankgeschaftes thatig ist und nicht zum 
geringsten Theil seine Gewinne und Verluste herbeifiihrt. Die 
hauptsachlichsten Arbitragen finden zwischen den vornehmsten 
europaischen Borsenplatzen statt, also London, Paris, Berlin, Amster
dam, Wien, St. Petersburg, Hamburg und Frankfurt a. M. Die 
Leute, welche sich mit der Berechnung von Arbitrage-Geschaften 
befassen, heissen "Arbitrageure", ihre Thatjgkeit nennt man "arbi
triren" . Ihrer Art nach zerfaJlt die Arbitrage in zwei Kategorien: 
1. in Calculation und 2. in Berechnung der Paritat. Bei ersterer 
sucht man zu ermitteln, wieviel eine Devise odeI' ein Effect tiber 
einen fremden Platz kostet, indem man dabei den a-vista-Cours 
des Platzes, an welchem die Arbitrage gemacht wird, auf den
jenigen, mit welchem sie gemacht werden soIl, zu Grunde legt. 

Der a-vista-Cours, welch en man durch Zuziehung der usance
massig zu berechnenden Zinsen zu dem kurzen oder langen Course 
erhalt, ist als Grundlage unbedingt nothwendig, well man ja den 
Gegenwerth ftir aIle an den fremden Platz en gekauften Werthe 
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sofort schuldig wird, den Gegenwerth der verkauften desgleichen 
sofort empflingt und nicht erst in 8 Tagen, 2 oder 3 Monaten etc., 
wie der betreffende fremde Wechsel-Cours notirt wird. 

Will man z. B. eine Arbitrage zwischen Berlin und Paris in 
Londoner Wechseln machen, so hat man sich zunachst den a-vista
Cours von Pariser Wechseln in Berlin zu suchen, und da Paris 
in Berlin fur 8 Tage und 2 Monate notirt wird, zum notirten Course 
8 Tage odeI' 2 Monate Zinsen hinzuzurechnen und zwar zu dem 
augenblicklichen PariseI' Zinsfuss. - Angenommen, der Cours von 
Paris fiir 8 Tage ware in Berlin 80,40, der Pariser Zinsfuss 4 % ; 

dann haben wir zu 80,40 fur 8 Tage Zinsen zu 4 % = 0,07 Mark 
zu addiren und erhalten somit den Cours von 80,47 Mark fiir 
100 Frcs. Pariser A-vista-Wechsel. Sodann sieht man in den Pariser 
Coursdepeschen nach, wie dort Wechsel auf London notirt sind, 
z. B. 25,40 Frcs. fiir 1 Sterling A-vista-Papier. Da nun aber in 
Berlin Londoner kurze Wechsel fiir 8 Tage, lange fUr 3 Monate 
notirt werden, und wir demnach keinen dieser Course mit dem 
PariseI' A-vista-Course vergleichen konnen; da wir ferner unsere 
Arbitrage in langen Wechseln zu machen beabsichtigen, so miissen 
wir entweder von dem Londoner Course in Paris 3 Monate Zinsen 
zum Londoner Zinsfusse abziehen, um den 3-Monats-Cours zu er
halten, - odeI' wir setzen den in Paris notirten A-vista-Cours in 
den Ansatz, erhalten als Resultat den A-vista-Cours fiir London in 
Berlin und mussen davon 3 Monate Zinsen abziehen, um ihn mit 
dem in Berlin notirten 3-Monats-Course vergleichen zu konnen. 

Das Einfachste ist indessen, sofort von dem Londoner Course 
in Paris 3 Monate Zinsen zu kiirzen, und zwar betriige das auf 
25,40 Frcs. zu 4 % (Zinsfuss in London) 0,25 Frcs. Es ergiebt 
dies sonach einen Cours von 25,15 Frcs. fiir 3-Monats-Papier, und 
man hat nun das zum Ansatz nothige Material. 

Da in Berlin Wechsel auf London in Mark fiir 1 Sterling 
notirt werden, so fragt man: ? Mark kostet 1 Sterling 3-Monats
Wechsel, wenn in Paris 1 Sterling 3-Monats-Wechsel 25,15 Frcs. 
kostet, und wenn man in Berlin fur 100 Frcs. A-vista-Paris 80,47 
geben muss. 

Dies ausgerechnet erhalt man 25,15 1~080,47 = 20,24, d. h. 

also: wenn man aus Paris lange Wechsel auf London kommen 
lasst oder nach dort schickt, so erhalt odeI' zahlt man fiir 1 Sterling 
3-Monats-Papier nach Berliner Notirung ausgerechnet 20,24 Mark. 
Gesetzt nun 3-Monate-London stiinde in Berlin 20,13, so konnte 
man also mit Vortheil Londoner Wechsel nach Paris schicken und 
dagegen kurz auf Paris trassiren. Doch sind auch die verschiedenen 
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Spesen noch zu berttcksichtigen, welche aus dies en Transaktionen 
erwachsen und von dem Course 20,24 zu kiirzen resp. dem Londoner 
Course in Berlin hinzu zu fiigen sind, - und zwar: 

del' Cours fiir 3-Monate-Lol1don in Berlin . 
1/ sO/ 0 Provision in Paris 
l/S % Courtage fUr den Verkauf der Londoner 

Wechsel in Paris 
1/20 /00 Courtage fUr den Ankauf der Londoner 

Wechsel in Berlin . 
Fiir den Verkauf der Pariser Wechsel hat man in 

Berlin keine Courtage zu bezahlen 

M:k. 20,13 
" 0,025 

" 
0,025 

" 
0,01 

" 
0,00 

mithin zusammen Mk. 20,19 

Man verdient somit bei dieser Arbitrage an ca. 20 Mark CD. 

5 Pf. odeI' 1/4% • Die berechneten Spesen konnen sich natiirlich 
vielfach andern, und man hat dann nul' die wirklich zu zahlenden 
in Calculation zu zieheh. 

Diese Art del' Arbitrage eignet sich besonders fiir Effecten 
und Papier-Valuten (Petersburg, Warschau, Wien), da dieselben 
grosseren Schwankungen unterworfen sind, als die bei denselben 
zugrunde gelegten a-vista-Course del' beiden Platze auf einander. 

Bei del' Berechnung del' Paritat dagegen will man wissen, 
wieviel man fiir die Valuta des Platzes, mit dem man arbeiten 
will, erhalt odeI' fUr dieselbe zu zahlen hat, und man wiirde, da 
in Berlin franzosisches Geld in Mark fiir 100 Frcs. notirt wird, 
folgendermassen anZllsetzen haben: ? Mark kosten 100 Frcs., wenn 
man in Paris 25,40 Frcs. fiir 1 Sterling a-vista-London erhalt, und 
wenn man in Berlin fUr 1 Sterling a-vista-London 20,33 Mark 
(20,13 Mark zuziiglich 4 % Zinsen niT 90 Tage) zahlen muss; oder 
? Mark kosten 100 Frcs., wenn man in Paris 25,15 Frcs. fUr 1 Sterling 
3-Monate-London erhalt und wenn man in Berlin fUr 1 Sterling 
3-Monate-London 20,13 Mark zahlen muss. Bei diesen Ansatzen 
ist besonders zu beriicksichtigen, dass man nur ganz gleiche Sichten 
gegeniiber stellen darf. 

Die beiden vorstehenden Ansatze ergeben als Resultat 

20,33 • 100 20,13 • 100 
2- 40 odeI' _ = 80,04, d. h. also, man erhalt fiir 

b, 20,15 

100 Frcs. a-vista-Paris, wenn man von Berlin aus Londoner Wechsel 
in Paris zu einem a-vista-Course von 25,40 = 25,15 Frcs. pro 
3 1\1onate verkaufen lasst, 80,04 Mark. Wie oben bereits angegeben, 
solI nun del' a-vista-Cours fUr PariseI' Wechsel in Berlin mit 80,47 
angenommen werden. 1\Ian wurde somit London nach Paris schick en 
und kurz auf Paris trassiren konnen, da Einem durch diese 
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Arbitrage je 100 Frcs., die man durch den Verkauf der Londoner 
Wechsel in Paris gutgeschrieben erhalt, nul' 80,04 Mark kosten, 
wahrend man fUr 100 Frcs., die man gegen dieses Guthaben auf 
Paris trassirt, 80,47 Mark erhalt. 

Zu dem Course von Mk. 80,04 
kommen allerdings noch die 0 ben berechneten 
Spesen: 

l/S % Provision in Paris. 
l/S % Courtage fur den Verkauf der Londer Wechsel 

in Paris 
1/2 ° / 00 Courtage fur den Ankauf del' Londoner 

Wechsel in Berlin . 

" 
0,10 

" 
0,10 

" 
0,04 

mithin kosten je ·100 Frcs. incl. Spesen Mk. 80,28 
Somit verdient man an dem Course von ca. 80 Mark je 0,19 Mark 
odeI' 1/4% netto. Diese Berechnung giebtalso dasselbe Resultat 
wie die Calculation. 

Es ist nattlrlich nicht nothwendig, gegen das an fremden Orten 
entstandene Guthaben sofort zu trassiren oder gegen die an fremden 
Orten entstaudene Schuld Wechsel zu kaufen und dahin zu schicken. 
Oft eignen sich andere Werthe, z. B. Effecten, weit bessel' zum 
Ausgleich, und dann ist es Sache del' Arbitrage ganz in del' von 
uns dargestellten Art und Weise auch dieseWerthe in Calculation 
zu ziehen. 

Dabei ist zu bemerken, dass bei allen derartigen Arbitragen 
sammtliche Usancen, die fUr deu Verkehr mit denjenigen Werthen, 
die man del' Arbitrage zugrunde legen will, sowohl am eigenen 
als auch am fremden Platze Geltung haben, auf's genaueste be
rucksichtigt werden mussen. 

c) Das Loosgeschaft. 

Die Anzahl del' grossen odeI' doch grosseren Trefler ist bei 
sammtlichen Loosanleihen eine verhaltnismassig sehr beschrankte. 
Die meisten N ummern werden mit einem Betrage gekundigt, del' dem 
nominellen Werth del' betreffenden Loose gleich ist odeI' denselben 
nul' urn Weniges ubersteigt, meistens aber hinter dem Courswerthe 
zuruckbleibt. In vielen Fallen ist diese Differenz sogar recht 
empfindlich. Badische 4 % Pramiellanleihe kostet z. B. nach 
heutiger Notiz per Stuck circa M.415.-, ,vahrend del' kleinste 
Treffer (die Niete) M. 300 betragt. Del' Besitzer eines solchen in 
del' Amortisations-Ziehung aufgerufenen Stuckes erleidet demnach 
einen Verlust von circa IVL 115.-. Viele Loosinhaber hegen den 
Wunsch, sieh dureh eine angemessene Vcrgutung an einen Dritten 
fUr den Fall eines solchen Verlustes dadurch schadlos zu halten, 

s W 0 bod a, BankgeschRft. 3. Auf!. 11 
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dass jfmer das Risico fur sie ubernimmt. Dieser Umstand und die 
Erwagung, dass von den in einer Hand vereinigten Loosnummern 
mit grosser Wahrscheinlichkeit immer nur eine sehr geringe Anzahl 
gekundigt wird, hat einige Bankiers bewogen, gegen eine gewisse 
Pramie Loospapiere in Versicherung gegen Coursverlust zu nehmen. 
Bei der bedeutenden Menge von Loosanleihen hat sich aus dieser 
Versicherung ein ungemein lebhaftes und bei vorsichtiger Hand
habung auch ganz eintragliches Geschaft entwickelt. Allerdings 
erfordert dasselbe einen grossen Aufwand an Zeit, Muhe und Auf
merksamkeit. Die Festsetzung der zu fordernden Pramien ist vor 
all em wichtig. Dabei sind drei Momente in's Auge zu fassen: 
1. die Anzahl der von jeder Loosanleihe noch umlaufenden Nummern; 
2. die Anzahl der Stiicke, welche in jeder Ziehung planmassig 
zur Kundigung gelangen; 3. die Differenz zwischen dem Cours
werth und del' Niete = del' Verlust. Mit Riicksicht auf diese drei 
Punkte muss die Rohe der Pramiensatze vornehmlich geregelt 
werden. Fur jedes dem Bankier in Versicherung gegebene Loos 
hat derselbe, sobald es mit einer Niete gezogen ist, ein Ersatzstiick 
anzuschaffen und dem Versicherten auszuhandigen. 

Eine andere Art des Loosgeschaftes ist das Vermiethen von 
Nummern zur Verloosung. Leute, die selbst keine Loose besitzen 
und vielleicht auch nicht das Geld haben, sich solche anzuschatfen, 
aber doch die Chancen einer Ziehung ausniitzen mochten, sehen 
sich nach einem Loosbesitzer um, der geneigt ist, die in seinen 
Randen befindlichen Loosnummern gegen ein entsprechendes Ent
gelt fUr die Dauer der Ziehung abzutreten. Solche Loosbesitzer, 
welche die Gewissheit einer kleinen Entschadigung der Ungewiss
heit eines grossen Gewinnes vorziehen, finden sich immer. Die 
Rohe des Entgelts richtet sich nach der Grosse del' inder jedes
maligen Ziehung in Aussicht stehenden Gewinne. Del' Loosverleiher 
ubergiebt dem Miether zunachst nul' eine Bescheinigung iiber das 
abgeschlossene Geschaft, welche zugleich die Angabe del' Nummern, 
urn die es sich handelt, enthalten muss. 1m FaIle eines Gewinnes 
empfangt del' Loosverleiher von dem Loosmiether ein neues, nicht 
gekiindigtes Stiick und muss diesem dagegen das betreffende ver
looste erstatten. Fiir den Fall, dass eine del' vermietheten Nummel'n 
mit der Niete gezogen wird, gilt es meist als Vereinbarung, dass 
dann del' Loosverleiher selbst den Verlust zu tragen hat. 

Da es iibrigens wiederholt vorgekommen ist, dass Leute 
Nummern von Loosen, die gar nicht in ihrem Besitze waren, in 
der Hoffnung, dass sie doch nicht gezogen wiirden, vermiethet 
haben, so ist es l'athlich, nul' mit anel'kannt reellen Pel'sonen del'
artige Geschafte abzuschliessen. 
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An dritter Stelle ware noch der Handel mit sogenannten 
Serienloosen (Loose, die in der Serienziehung aufgerufen sind) zu 
nennen. Bei den meisten Loosanleihen ist eine Eintheilung in 
Gruppen von 20, 50 etc. Stuck vorgenommen, so dass die einzelnen 
Loose sowohl die fortlaufenden Nummern der Gruppen (Serien), 
als auch die innerhalb der Gruppen fortlaufenden Nummern der 
Stucke tragen mussen. Solche Loosanleihen werden grosstentheils 
durch zwei zeitlich getrennte Ziehungen getilgt, indem zuerst plan
massig eine bestimmte Anzahl von Serien aufgerufen wird, aus 
welcher dann nach 1-3 Monaten die Gewinnnummern gezogen, 
aIle ubrigen zur Ruckzahlung gekundigt werden. Ein in del' 
Serie gezogenes Loos hat demzufolge weit gross ere Chancen; die 
vorhandenen Gewinne mussen innerhalb einer verhaltnismassig 
sem kleinen Loosgruppe zur Vertheilung kommen, die Wahrschein
lichkeit, mit einem Serienloos einen bedeutenden Treffer zu machen, 
ist ziemlich gross. Demnach werden Serienloose auch mit ganz 
besonders hohen Preisen bezahlt. Die Berechnung ihres wirklichen 
Werthes geschieht, indem man die Summe del' fur die betreffende 
Ziehung in Aussicht genommenen Gewinne durch die Anzahl del' 
in den gekttndigten Serien enthaltenen Loose dividirt. 

3. Das Prolongiren von "auf Zeit" gekauften E:lfecten. 

1m Anschlusse an das, was wir weiter oben gelegentlich del' 
Besprechung del' Zeitgeschafte gesagt haben, moge hier eine kurze 
Erlauterung del' sogenannten Prolongationen Platz finden. In 
welchen Fallen Prolongationen stattfinden, haben wir bereits gesagt. 
Die Prolongation hat also keinen andel'en Zweck, als ein Engage
ment, das den geltenden Bestimmungen gemass bis zu einem ge
wissen Termin (Ultimo) abgewickelt sein musste, tiber diesen 
Termin hinaus zu verlangern und dem Kaufer odeI' Verkaufer auf 
diese Weise eine neue Frist zur gunstigen Realisation zu schaffen. 
Man hat sich das folgendermassen zu denken: 

A. hat 15,000 Laurahutte-Actien it 145 % per ultimo Januar 
gekauft und konnte, da del' Cours stetig bis auf 138 % gefaIlen 
war, dies en Posten im Laufe des Monats nicht mit dem erhofften 
Gewinn an den Mann bringen. A. hat abel' die Ueberzeugung, 
dass del' nachste Monat fur den Cours del' Laurahutte aus irgend 
einem sachlichen Grunde eine entschiedene Besserung bringen 
mtisse, und ist deshalb entschlossen, an seinem Engagement fest
zuhalten. Indessen fehlt ihm zur Abnahme del' Effecten das nothige 
Geld, und sonach bliebe ihm nichts anderes ubrig, als seine 15,000 
Laurahtitte-Actien per ultimo Januar zu verkaufen und sofort per 

11* 
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ultimo Februar zuruekzukaufen. Um dies zu ersparen, sueht A. 
durch Vermittlung eines Maklers einen Gegeneontrahenten zu 
finden, del' sich in umgekehrter Lage befindet, d. h. del' seinem 
Engagement und seiner Bereehnung zufolge 15,000 Laurahutte
Actien per ultimo Januar kaufen und per ultimo Februar ver
kaufen musste. Mit diesem - nennen wir ihn B. - einigt er 
sieh dahin, die Posten gewissermassen zu tauschen; B. gieht dem 
A. seine 15,000 Laurahiitte-Actien per ultimo Fehruar hinein, 
A. nimmt von B. diese 15,000 per denselben Termin herein. 
Dieses Manover nennt man Prolongation. 

Eine solche Prolongation kann nun entweder glatt VOl' sich 
gehen, dann hat keiner del' beiden Theile ausser des gesetzlichen 
Schlussschein-Stempels noeh etwas dafUr zu bezahlen; odeI' abel' 
die Prolongation geht nicht glatt von statten, dann gewahrt Kaufer 
dem Verkaufer eine gewisse Vergutung oder empfangt von diesem 
eine solche. Man spricht dann von Reports und Deports. 
Bleibt del' am Liquidationstage festzusetzende Cours hinter dem 
per ultimo des nachsten Monats geforderten zuruck, so ergiebt 
die Differenz den Report, welcher dem Baissier, im anderen Faile 
den Deport, welcher dem Haussier zu Gute kommt. 

Ist del' abgelaufene Monat ein Hausse-Monat gewesen, d. h. 
ist in demselben viel auf Speculation gekauft worden, so pflegen 
am Ultimo viel Stucke uhrig zu sein, und man muss bei del' 
Prolongation einen hohen Report zahlen odeI' bekommt nur einen 
kleinen Deport vergutet. Den Report zahlt. somit del' Kaufer fur 
das Geldleihen bei Stuckeuherfluss und den Deport zahlt del' Ver
kaufer fUr das Stuckeleihen bei Stiickemangel. Im Allgemeinel1 
richtet sich del' Report nach dem marktgangigen Zil1sfusse. Ist 
der Zinsfuss hoch, so ist del' Report aueh hoch, ist er dagegen 
niedrig, so ist del' Report ebel1falls niedrig. Dagegel1 ist es beim 
Deport umgekehrt, je hoher der Zinsfuss, desto kleiner del' Deport, 
und je niedriger der Zinsfuss, desto grosser del' Deport. Die 
Deports und Reports rechl1et man sich auf folgel1de Weise aus. 
Wollen wir also heispielsweise Ostpreussische Sudbahn-Stamm-Actien 
hereinnehmen und von denselben 6 % Zinsen per Jahr haben, so 
konnen wir sie diesen Ultimo mit 90 ° / ° abnehmen, mussen sie 
abel' naehstel1 Ultimo mit ca. 901 / S % lieferl1, denn 6 % von dem 
Course diesel' Actien, also von ca. 90 % sind 5,40 °10 pro anno, 
4 % rechl1en diese Actien abel' an del' Borse usancemassige Zinsen, 
diese mussen wir also von 5,40 % abziehen, bleiben somit nocll 
1,40 % ubrig, die man, urn 6 % Zinsen zu haben, in einem Jahre 
an dem Course verdienen muss, odeI' in einem Monat den 12. Theil 
von 1,40 % = 0,11 %odeI' ca. l/S %' die also als Report zu 
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bezahlen sind. Hat man nun umgekehrt fur Franzosen beispiels
weise 25 Pf. Report fur einen Monat zu bezahlen, und man will 
wissen, wieviel Procente Zinsen das reprasentirt, so berechnet man 
dies auf folgende Weise: 25 Pf. fur einen Monat = 3 Mark fUr 
1 Jahr, 4 % laufende Zinsen sind gleich 4 M., - demnach zu
sammen 7 M., die wir per Jahr zu bezahlen hatten. Bei einer 
Coursnotiz von 1101 / 2 % entspricht dies einer Verzinsung von 
6,33 0/0' Man wurde also in diesem Fane, einen Zinsfuss von 6 0/0 
fur baares Geld angenommen, einen viel zu hohen Report bezahlt 
haben. Unter Zugrundelegung derselben Verhaltnisse wurde fur 
die Prolongation von Dortmunder Union-Stamm-Prioritaten bei 
einem Course von 70 % ein Deport von ca. 15 Pf. vom Verkaufer 
zu verguten sein, da 6 % Zinsen von 70 M. fUr 1 Jahr M.4.20 
betragen, welche von den usancemassig zu berechnenden 6 % Stuck
zinsen zu kurzen sind, - del' Verkaufer sonach 1,80010 fUr das 
Jahr odeI' 0,15 % fUr den Monat mehr Zinsen erhalt, als das von 
ihm angelegte Capital (70 0/0) zu 6 0/0 tragen durfte. Ware die 
N otiz fUr ein mit 4 0/0 usancemassigen Zinsen gehandeltes Papier 
ca. 66 010 odeI' fur ein 6 0/0 iges ca. 100 0/0' dann wurde sich zu 
del' den Geldverhaltnissen entsprechenden Verzinsung von 6 0/ 0 

keine Differenz ergeben, und demnach wurde die Prolongation in 
dies en beiden Effecten glatt erfolgen mussen. 



V. Das Deutsche Reichsgesetz liber die Reichs
stempelabgaben vom 1. Juli 1881. 

A. Das Reichsgesetz yom L Juli 1881. 
§ 1. Die in dem anliegenden Tarif bezeichneten Urkunden 

unterliegen den daselbst bezeichneten Stempelabgaben fiir die 
Reichscasse nach Maassgabe del' nachstehenden Bestimmungen. 

I. Actien, Renten nnd Schuldverschreibnngen. 
(Tarifnummer 1 bis 3.) 

§ 2. Die Vel'pflichtung zur Entrichtung del' unter Tarifnummer 
1 bis 3 bezeichneten Stempelabgabe wird erfiillt durch Zahlung 
des Abgabebetrages an eine zustlindige Steuerstelle, welche auf 
dem vorzulegenden Werthpapiere Reichsstempelmarken zum ent
sprechenden Betrage zu verwenden odeI' die Aufdriickung des 
Stempels zu veranlassen hat. 

In welchen Flillen und unter welchen Bedingungen del' Vel'
pflichtung zur Versteuerung durch rechtzeitige Verwendung von 
Stempelmal'ken ohne amtliche Mitwil'ktmg einer Steuerstelle geniigt 
werden kann, bestimmt del' Bundesrath. 

§ 3. WeI' Werthpapiere del' unter den Tarifnummern 1 bis 
3 bezeichneten Art innerhalb des Bundesgebiets ausgiebt, verliussert, 
verpflindet, odeI' ein andel'es Geschlift untel' Lebenden damit macht 
odeI' Zahlung darauf leistet, bevor die Verpflichtung zur Vel'
steuerung erfiillt odeI' in den in del' Befreiung zu Tarifnummer 1 
und del' unter Tarifnummer 2 Litt. cc und 3 Litt. b bezeichneten 
Flillen den Controlvorschriften des Bundesraths geniigt ist, verflillt 
in eine Geldstrafe, welche dem fiinfundzwanzigfachen Betrage del' 
hinterzogenen Abgabe gleichkommt, mindestens abel' 20 M. fUr 
jedes Werthpapier betrligt. 
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Diese Strafen treffen besonders und zum vollen Betrage jeden, 
del' als Contrahent odeI' in anderer Eigenschaft an del' Ausgabe, 
Verausserung, Verpfandung, odeI' an dem sonstigen Geschaft theil
genommen hat. 

Dieselben Personen sind fur die Entrichtung del' Steuer soli
darisch verhaftet. 

§ 4. Bevor stempelpflichtige inlandische Werthpapiere zur 
Zeichnung aufgelegt werden, odeI' zu weiteren Einzahlungen auf 
solche aufgefordert wird, hat del' Emittent hiervon del' zustandigen 
Steuerstelle unter Angabe del' Zahl, del' Gattung und des N enn
werthes del' Stucke odeI' des Betrages del' zu leistenden Einzah
lungen nach Maassgabe eines von dem Blmdesrath zn bestimmenden 
Formnlars Anzeige zn erstatten. 

Wer stempelpflichtige inlandische Werthpapiere, welche von 
einem fruheren als dem Zeitplmkte des Inkrafttretens dieses Ge
setzes datirt sind, nach dem letzterwahnten Zeitpnnkte ansgiebt, 
hat jedes Stuck mit einem Vermerke zu versehen, aus welch em 
ersichtlich ist, dass die Ansgabe nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erfolgt ist. 

Die Zuwiderhandlung gegen diese Vorschriften zieht Geld
strafe im Betrage von 50 bis 500 M. nach sich. 

§ 5. Die del' Reichsstempelstener unterworfenen Werthpapiere 
nnterliegen in den einzelnen Bundesstaaten keiner weiteren Stempel
abgabe (Taxe, Sportel u. s. w.) 

Auch ist von del' Umschreibung solcher Werthpapiere in den 
Buchern und Registern del' Gesellschaft etc., sowie von den auf 
die Werthpapiere selbst gesetzten Uebertraglmgsvermerken (In
dossamenten, Cessionen n. s. w.) eine Abgabe nicht zu entrichten. 

1m ubrigen, insbesondere hinsichtlich del' Urkunden uber 
Eintragungen in dem Hypothekenbnche (Grnndbuche), bleiben die 
landesgesetzlichen V orschriften un beruhrt. 

II. Kauf- und sonstige Anschaffungsg·eschafte. 

(Tarifnummer 4.) 

§ 6. Die unter Tarifnummer 4 angeordnete Abgabe ist von 
allen im Inlande abgeschlossenen Geschaften del' genannten Art 
zn erheben. 

1m Auslande abgeschlossene Geschafte nnterliegen del' Abgabe, 
wenn beide Contrahenten im Inlande wohnhaft sind; ist nur del' 
eine Contrahent im Inland wolmhaft, so ist die Abgabe nnr 
im halben Betrag zu entrichten. Bei kaufmannischen Firmen 
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entscheidet fUr die Frage des W ohnortes der Sitz der Handels
niederlassung, welche das Geschaft abgeschlossen hat. 

Als im Auslande abgeschlossen gelten auch solche Geschafte, 
welche durch briefliche oder telegraphische Correspondenz zwischen 
einem Orte des Inlandes und einem Orte des Auslandes zu Stande 
gekommen sind. 

§ 7. Bedingte Geschafte gelten in Betreff der Abgabepfiicht 
als unbedingt. 1st einem Contrahenten ein Wahlrecht eingeraumt, 
oder die Befugnis, innerhalb bestimmter Grenzen den Umfang der 
Lieferung zu bestimmen, so wird die Abgabe nach dem hochst
moglichen Werth des Gegenstandes berechnet. 

Jede Verabredung, durch welche die ErfUllung des Geschaftes 
unter veranderten Vertragsbestimmungen oder gegen Entgelt unter 
denselben Vertragsbestimmungen auf einen spateren Termin ver
schoben wird, gilt als ein neues abgabepfiichtiges Geschaft. 

1st das Gescbaft von einem Commissionar abgeschlossen, so 
ist die Abgabe sowohl fUr das Geschaft zwischen dem Commissionar 
und dem Dritten, als auch fUr das Abwicklungsgeschaft zwischen 
dem Commissionar und dem Committenten zu entrichten, sofern 
nicht die Bestimmung des § 12 Absatz 2 eintritt. 

Geschafte, welche vorbehaltlich del' Aufgabe ("an Aufgabe") 
abgeschlossen werden, sind abgabepfiichtig. Die Bezeichnung des 
definitiven Gegencontrahenten (die Aufgabe) ist steuerfrei, wenn 
dieselbe spatestens am folgenden Werktage gemacht wird; wird 
dieselbe spater gemacht, so gilt sie als ein neues abgabepfiichtiges 
Geschaft. 

§ 8. Werden zwischen denselben Contrahenten an einem 
Tage zu gleichen Vertragsbestimmungen mehrere Geschafte uber 
Gegenstande derselben Art ohne Vermittler oder durch denselben 
Vermittler abgeschlossen, so gelten diese Geschafte in Betreff der 
Besteuerung als ein Geschaft. 

§ 9. Zur Entrichtung der Abgabe ist zunachst verpfiichtet: 
1. wenn das Geschaft durch einen im Inlande wohnhaften Ver

mittier a bgeschiossen ist, - die s e r , 
andernfalls: 

2. wenn nur einer der Contrahenten im Inlande wohnhaft ist, 
- dieser, 

3. wenn von den Contrahenten nul' der eine ein im Inlande 
wohnbafter, nach Art. 28 des Handelsgesetzbuches zur Fuhrung 
von Handelsbuchel'n vel'pfiichteter Kaufmann ist, der letztere, 

4. wenn es sich urn das Abwicklungsgeschaft zwischen dem 
Commissionar und dem Committenten handelt, der Commionar, 

5. in allen ubrigen Fallen der Verausserer. 
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Die im 1nlande wohnhaften Vermittler und die Contrahenten 
haften fur die Abgabe als Gesammtschuldner, indessen ist bei 
Geschaften, fur welche die Abgabe nur im halben Betrage zu ent
richten ist, der nicht im 1nlande wohnhafte Contrahent fUr die 
Entrichtung del' Abgabe nicht vel'haftet. 

Der Vermittler ist berechtigt, den Ersatz der entrichteten 
Abgabe von jedem fUr die Abgabe verhafteten Contrahenten zu 
fordenl. 

§ 10. Der zur Entrichtung der Abgabe zunachst Verpfiichtete 
hat uber das abgabepfiichtige Geschaft eine Schlussnote auszustellen, 
welche den Namen und den "\Vohnort des Vel'mittlers und del' 
Contrahenten, den Gegenstand und die Bedingungen des Geschafts, 
insbesondere den Preis, sowie die Zeit del' Lieferung el'geben 
muss. Die Unterschrift des Ausstellers ist nicht erforderlich. 

Die Schlussnote ist doppelt auf einem VOl' her gestempelten 
oder mit den erforderlichen Stempelmarken zu vel'sehenden For
mulare auszustellen, von dem je eine Halfte fur jeden der beiden 
Contl'ahenten bestimmt ist. Spatestens am dritten Tage nach dem 
Tage des Geschaftsabschlusses hat del' Aussteller der Schlussnote 
die nicht fur ihn bestimmte Halfte der letzteren, wenn derselbe 
abel' die Schlussnote als Vermittler ausgestellt hat, deren beide 
Halften abzusenden. 

Vermittler haben diese Absendung und den verwendeten 
Stempelbetrag in ihren Geschaftsbi:ichern zn vermerken. 

Del' zur Entrichtung del' Abgabe zunachst Verpfiichtete darf 
unversteuerte Schlussnoten ii.ber das abgabepfiichtige Geschaft nicht 
ausstellen und aus del' Hand geben. 

§ 11. 1st einem fur die Entrichtung del' Abgabe verhafteten 
Contrahenten eine zu niedrig versteuerte Schlussnote zugestellt 
worden, so hat derselbe binnen 14 Tagen nach dem Tage des 
Geschaftsabschlusses den fehlenden Stempelbetrag auf del' Schluss
note nachtraglich zu verwenden; ist einem solchen Contrahenten 
eine vel'steuerte Schlussnote uberhaupt nicht zugegangen, so hat 
del'selbe seinerseits binnen del' bezeichneten Frist nach JllIassgabe 
del' im § 10, Absatz 1 und 2 gegebenen Bestimmungen zu verfahren. 

Sind bei einem dm'ch einen Vermittlel' abgeschlossenen Ge
schafte zwei del'artige Contrahenten betheiligt, so hat jeder von 
ihnen nul' die Halfte des auf del' zugesteIlten Schlussnote fehlenden 
Betrages nachtraglich zu verwenden, im FaIle des Nichteinganges 
del' Schlussnote abel' zu del' von ihm auszustellenden Schlussnote 
nul' die Halfte des tarifmassigen Stempels zu vel'wenden. 

Die nach den vol'stehenden Bestimmungen JllIangels des Empfanges 
del' Schlussnote entrichtete Abgabe ist zul'uckzuel'statten, wenn 
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nachgewiesen wird, dass del' zunachst Verpflichtete die ihm nach 
§ 10 obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfullt hat. Die Ent
scheidung erfolgt im Verwaltungswege. 

§ 12. Eine Schlussnote kann mehrere abgabepflichtige Geschafte 
umfassen, insofern letztere demselben Steuersatze unterliegen und 
an demselben Tage und unter denselben Contrahenten, welche in 
gleicher Eigenschaft gehandelt haben, abgeschlossen sind. Die 
Abgabe ist in diesem FaIle von dem Gesammtwerth del' Geschafte 
zu berechnen. 

Wird bei Commissionsgeschaften fur einen auswartigen Com
mittenten, welcher seinerseits als Commissionar eines Dritten 
handelt, die Schlussnote mit dem Zusatze "in Commission" ausge
steUt, so bleibt das Abwicklungsgeschaft zwischen ihm und seinem 
Committenten von del' Abgabe befreit, wenn er die Schlussnote 
spatestens am ersten Werktage nach dem Empfang unter Beifugung 
des Namens seines Committenten an den letzteren absendet. 

§ 13. Die Schlussnoten sind nach del' Zeitfolge nummerirt 
fUnf Jahre lang aufzubewahren. 

§ 14. 1st bei dem Abschluss eines abgabepflichtigen Geschafts 
zwischen zwei Contrahenten, welche nicht nach Art. 28 des Handels
gesetzbuches zur FUhrung von Handelsbuchern verpflichtet sind, 
eine beiderseits unterschriebene Vertragsurkunde aufgestellt worden, 
so bleiben die §§ 9, 10, 11, 12, 13 ausser Anwendung. Die Con
trahenten sind verpflichtet, die Vertragsurkunde binnen 14 Tagen 
nach dem Geschaftsabschluss del' Steuerbehorde zur Abstempelung 
vorzulegen; diese Verpflichtung erstreckt s1ch bei Geschaften, fur 
welche die Abgabe nul' im halben Betrage zu erheben ist, nicht 
auf den nicht im 1nlande wohnhaften Contrahenten. 

§ 15. Bei Geschaften, fUr welche eine l'echtzeitige Berechnung 
del' Steuer nicht moglich ist, bleibt die Besteuerung unter den 
vom Bundesrath festzusetzenden Maassgaben so lange ausgesetzt, 
bis die Berechnung moglich wird. Del' Bundesrath bestimmt ferner, 
unter welchen Umstanden ausserhalb dieses FaIles, insbesondere 
bei im Auslande abgeschlossenen Geschaften, eine andere Frist zur 
Ausstellung del' Schlussnoten eintreten kann. 

§ 16. Nach del' naheren Bestimmung des Bundesraths durfen 
Stempelzeichen zur Entrichtung del' in del' Tarifnummer 4 ange
ordneten Abgabe auf Credit verabfolgt werden. 

§ 17. Geschafte, welche nach Tarifimmmer 4 abgabepflichtig 
sind, odeI' auf welche die Vorschrift unter "Befreiungen" zu diesel' 
Tarif'nummer Anwendung findet, sowie Schriftstucke uber solche 
Geschafte sind in den eillzeillen Bllndesstaaten keinen Stempel
abgaben (Taxen, Sporteln etc.) untel'worfen. Werden diese Schrift-
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stticke indessen gerichtlich oder notariell aufgenommen oder be
glaubigt, so unterliegen sie, neben der in Tarifnummer 4 ftir das 
Geschaft vorgeschriebenen Abgabe, den in den Landesgesetzen ffir 
gerichtliche oder notarielle Aufnahmen und Beglaubigungen etwa 
vorgeschriebenen Stempeln (Taxen, Sporteln etc.). 

§ 18. Wer den Vorschriften in § 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1 
und 2 und § 14 zuwiderhandelt, hat eine Geldstrafe verwirkt, 
welche dem ftinfzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe 
gleichkommt, mindestens aber 20 M. betriigt .... 

§ 20. Wer gegen die Vorschriften im § 10 Abs.3 und § 13 
verstOsst, ist mit Geldstrafe von 3 M. bis 5000 M. zu bestrafen. 

III. Lotterieloose. 
(Tarifnummer 5.) 

§ 21. WeI' im Bundesgebiete Lotterien und Ausspielungen 
veranstalten will, hat die Stempelabgabe ftir die gesammte plan
massige Anzahl der Loose odeI' Ausweise tiber Spieleinlagen im 
Voraus zu entrichten. 

§ 22. VOl' del' Entrichtung del' Abgabe darf ohne Genehmigung 
der zustandigen Steuerstelle mit dem Loosabsatze nicht begonnen 
werden. Die Genehmigung kann von vorgiingiger Sicherstellung 
der Abgabe abhiingig gemacht werden. 

§ 23. Wer auslandische Loose oder Ausweise tiber Spieleinlagen 
in das Bundesgebiet einfiihrt oder daselbst empfiingt, hat dieselben, 
bevor mit dem Vertrieb begonnen wird, spiitestens binnen drei 
Tagen nach dem Tage der Einftihrung oder des Empfangs der 
zustiindigen Behorde anzumelden und davon die Stempelabgabe 
zu entrichten. 

§ 24. Die Verpfiichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe 
wird erftillt durch Zahlung des Abgabebetrages bei der zustandigen 
BehOrde. 

Ob und in welcher Weise eine Verwendung von Stempel
zeichen stattzufinden hat, bestimmt der Bundesrath. 

§ 25. Die Nichterftillung der in den §§ 21 bis 23 bezeichneten 
Verpfiichtungen wird mit einer dem fiinffachen Betrage der hinter
zogenen Abgabe gleichkommenden Geldstrafe geahndet. Dieselbe 
ist jedoch gegen den Unternehmer inlandischer Lotterien oder Aus
spielungen, sowie gegen jeden, welcher den Vertrieb ausliindischer 
Loose oder Ausweise tiber Ausspielungen im Bundesgebiete besorgt, 
nicht unter dem Betrage von 250 M. festzusetzen. 

1st die Zahl der abgesetzten Loose nicht zu ermitteln, so tritt 
Geldstrafe von 250 bis 5000 M. ein. 
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§ 26. Ein Anspruch auf Ruckerstattung des eingezahlten 
Abgabebetrages ist ausgeschlossen; eine solche kann von der 
obersten Landesfinanzbehorde nur dann zugestanden werden, wenn 
eine beabsichtigte Ausspielung erweislich nicht zu Stande ge
kommen ist. 

§ 27. Die §§ 21 bis 26 Ieiden auf Staatslotterien deutscher 
Bundesstaaten keine Anwendung. 

Die Stempel steuer fiir die Loose der letzteren wird durch die 
Lotterieverwaltung eingezogen und in einer Summe fli.r die Ge
sammtzahl der von ihr abgesetzten Loose zur Reichscasse ab
gefuhrt. 

Eine Abstempelung der Loose findet nicht statt. 

§ 29. Oeffentliche Ausspielungen, Verloosungen und Lotterien, 
fur welche die Reichsstempelabgabe zu entrichten ist, unterliegen 
in den einzelnen Bundesstaaten keiner weiteren Stempelabgabe 
(Taxe, Sportel u. s. w.). 

IV. Allgemeine Bestimmung·en. 

Von diesen fuhre ich nul' an: 
§ 31. Stempelmarken, welche nicht in del' vorgeschriebenen 

Weise verwendet worden sind, werden als nicht vel'wendet an
gesehen. 

§ 33. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschl'iften dieses Ge
setzes odel' gegen die zu dessen Ausfuhrung erlassenen Vorschriften, 
welche in demselben mit keiner besonderen Strafe belegt sind, 
ziehen eine Ordnungsstrafe von 3 bis 30 J\L nach sich. Dieselbe 
Strafe tritt ein, wenn nachgewiesen wird, dass eine Steuerhintel'
ziehung nicht habe verubt werden konnen odel' nicht beabsichtigt 
worden sei. 

§ 38. Die Landesregierungen bestimmen hohere Beamte, welche 
nach nl:i.herer V orschrift des Bundesraths die Schriftstucke der 
offentlichen und der von Actiengesellschaften odeI' Commandit
gesellschuften auf Actien betriebenen Bank-, Cl'edit- odel' Ver
sichel'ungsanstalten, sowie del' zur Erleichtel'ung der Liquidation 
von Zeitgeschaften bestimmten Anstalten (Liquidationsbureaux etc.) 
periodisch bezuglich del' Abgabenentl'ichtung zu prufen haben. 

Den revidirenden Beamten sind aIle bezuglichen Schriftstucke 
und el'fordel'lichen J1~alls auch die Geschaftsbilcher zul' Einsicht 
vorzulegen. 
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B. Tarif. 

I. Actien, Renten und Schuldverschreibungen. 

1. a) InHindische Actien und Actienantheilscheine, sowie 
In terimsscheine tiber Einzahlungen auf diese Werthpapiere, 
Steuersatz: 5 vom Tausend. 

b) AusUindische Actien und Actienantheilscheine, wenn 
sie innerhalb des Bundesge bietes ausgehandigt, veraussert, 
verpfandet odor wenn daselbst andere Geschafte unter Leben
den damit gemacht odor Zahlungen darauf geleistet werden 
- unter del' gleichen Voraussetzung auch Interimsscheine 
tiber Einzahlungen auf diese Werthpapiere, Steuersatz: 
5 yom Tausend. 

Die Abgabe ist von jedem Sttick nul' einmal zu entrichten. 
Bet l' a g , von welch em die Stem pela bga be zu berechnen ist: 

Yom N ennwerthe, bei Interimsscheinen von. Betrage del' bescheinigten 
Einzahlungen und zwar in Abstufungen von 50 Pf. fUr je 100 M. 
odor einen Bruchtheil dieses Betrages. 

Die fUr Interimsscheinc nachweislich gezahlten Steuerbetrage 
werden auf die demnachst etwa fallig werden de Steuer ftir die 
Actien etc. angerechnet. 

Auslandische Werthe werden nach den Vorschriften wegen 
Erhebung des Wechselstempels umgerechnet. 

Befreit sind: 
aIle VOl' dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aUtlgegebenen inlandischen 
Actien und Actienantheilscheille, sowie die inlandischen Interims
scheine und nach dem Inlrrafttreten dieses Gesetzes ausgegebenen 
Actien in Ansehung del' VOl' diesem .Zeit~unkt geleisteten Ein
zahlungen, sofern wegen diesel' Actien den yom Bundesrath zu 
erlassenden Controlvorschriften gentigt wird. 
2. a) Inlandische fUr den Handelsverkehr bestimmte Rentell

und Schuldverschreibungen (auch Partialobligationen) 
sofern sie nicht unter No.3 fallen, sowie Interimsscheine tiber 
Einzahlungen auf diese Werthpapiere. 

b) Renten und Schuldverschreibungen auslandischer 
Staaten, Corporationen, Actiengesellschaften odeI' industrieller 
Unternehmungen und sonstige fUr den Handelsverkehr be
stimmte auslandische Renten- und Schuldverschreibungen, 
wenn sie innerhalb des Bundesgebiets ausgehandigt, veraussert, 
verpfandet, odeI' wenn daselbst andere Geschafte unter 
Lebenden damit gemacht odeI' Zahlungen darauf geleistet 
werden sollen - unter del' gleichen Voraussetzung auch 
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Interimsscheine tiber Einzahlungen auf diese Werthpapiere, 
Steuersatz 2 vom Tausend. Berechnung wieunter No. 1 nur 
bei Interimsscheinen in Abstufungen von 20 Pf. fiir je 100 M. 

Befreit sind: 
aa) aIle vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgegebenen 

inIandischen Renten- und Schuldverschreibungen der oben 
bezeichneten Art, sowie die Interimsscheine in Ansehung 
der vor diesem Zeitpunkt geleisteten Einzahlungen. 

bb) Renten- und Schuldverschreibungen des Reichs und der 
Bundesstaaten, sowie Interimsscheine tiber Einzahlungen auf 
diese Werthpapiere. 

cc) Inlandische Renten- und Schuldverschreibungen, welche 
nur zu dem Zwecke des Umtausches ausgestellt werden, 
sofern den desfalls von dem Bundesrath zu erlassenden 
Controlvorschriften gentigt wird. 

dd) Die auf Grund des Reichsgesetzes vom 8. Juni 1871 ab
gestempelten aus ilndischen Inhaberpapiere mit Pramien. 

3. InUindische auf den Inhaber lautende und auf Grund staat
Ucher Genehmigung ausgegebene Renten- lmd Schuldver
schreibungen der Communalverbande und Communen, der 
Corporationen landlicher oder stadtischer Grundbesitzer, der 
Grundcredit- und nypothekenbanken oder der Transport
gesellschaften, sowie Interimsscheine tiber Einzahlungen auf 
diese Werthpapiere, Steuersatz 1 vom Tausend vom N enn
werthe bezw. vom Betrage der bescheinigten Einzahlungen 
nach Maassgabe der Vorsehriften ftir die Abgabenberechnung 
bei inlandischen Werthrapieren der unter 2 bezeiehneten Art 
lmd zwar in Abstufungen von 10 Pf. fUr je 100 M. oder einen 
Bruchtheil dieses Betrages. 

Befreit sind: 
wie unter 2 aa und cc. 

II. Kauf- und sonstige AnschaWungsgeschil:fte. 

4. A. Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafte tiber 
1. auslandische Banknoten, auslandisches Papiergeld, auslandische 

Geldsorten; 
2. Werthpapiere der unter 1, 2 und 3 dieses Tarifs bezeichneten 

Art, Steuersatz: 1/10 vom Tausend. 
B. Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafte, welche unter 

Zugrundelegung von Usancen einer Borse geschlossen werden 
(Loco-, Zeit-, Fix-, Termin-, Pramien- etc. Geschafte) tiber Mengen 
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von Waaren, die borsenmassig gehandelt werden, Steuersatz: 
2/10 vom Tausend. 

Als borsenmassig gehandelt gelten diejenigen Waaren, fUr 
welche an der Borse, deren Usancen fUr das Geschaft massgebend 
sind, Terminpreise notirt werden. Die Stempelabgabe wird be
rechnet vom Werth des Gegenstandes des Geschafts, und zwar in 
Abstufungen von je vollen 2000 M., bei Geschaften im Werthe von 
10,000 M. und mehr in Abstufungen von je vollen 10,000 M. Bei 
Geschaften unter 2000 M. wird die Steuer von einem Werthe von 
2000 M. berechnet. 

Der Werth des Gegenstandes wird nach dem vereinbarten 
Kauf- oder Lieferungspreis, sonst durch den mittleren Borsen- oder 
Marktpreis am Tage des Abschlusses bestimmt. Die zu den Werth
papieren gehorigen Zins- und Dividenden-Coupons bleiben bei 
Berechnung der Abgabe ausser Betracht. Auslandische Werthe 
sind nach den Vorschriften wegen Erhebung des Wechselstempels 
umzurechnen. 

Befreinngen: Die vorbestimmte Abgabe wird nicht erhoben 
1. falls der Werth des Gegenstandes des Geschafts nicht mehr 

als 600 M. betragt; 
2. ftir sogenannte Contantgeschafte tiber die unter A 1 bezeich

neten Gegenstande, sowie tiber ungemtinztes Gold und Silber. 
Ais Contantgeschafte gel ten solche Geschafte, welche vertrags

massig durch Lieferung des Gegenstandes seitens des Verpflichteten 
an dem Tage des Geschaftsabschlusses zu erfiillen sind. 

Anmerkung: Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafte tiber 
im Inlande von einem der Contrahenten erzeugte oder hergestellte 
Mengen von Sachen oder Waaren sind steuerfrei. 

III. Lotterieloose. 

5. Loose offentlicher Lotterien, sowie Ausweise tiber Spiel
einlagen bei offentlich veranstalteten Ausspielungen von Geld- oder 
anderen Gewinnen, Steuersatz 5 vom Hundert: 

a) bei inlandischen Loosen vom planmassigen Preise (Nenn
werth) sammtlicher Loose oder Ausweise, 

b) bei auslandischen Loosen von dem Preise der einzelnen 
Loose in Abstufungen von 5 Pf. fUr jede Mark oder einen 
Bruchtheil dieses Betrages. 

Befreit sind: 
Loose der von den zustandigen Behorden genehmigten 
Ausspielungen und Lotterien zu mildthatigen Zwecken. 
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O. Ausffihrungs-Bestimmungen zu dem 
Gesetze vom 1. Juli 1881. 

Auszug". 

Zu § 2. Die zu versteuernden Wertbpapiere sind mit einer 
nach Mustern doppelt ausgefertigten, von uem Steuerpflichtigen 
unterzeichneten und mit genauer Angabe seines Standes und Wohn
orts versehenen Anmeldung einer zustandigen Steuerstelle vorzu
legen. Loose oder von den Wertbpapieren getrennte Zinscoupons 
odeI' Talons sind nicht mit vorzulegen ..... 

Die Abstempelung erfolgt ausschliesslich durch Aufdrucken 
des Reichsstempels auf del' Vorderseite des Werthpapiers ..... 

Nach jeder Einzahlung auf die in den Tarifnummern 1 bis 3 
bezeichneten Werthpapiere sind die Interimsscheine zur Abstempelung 
vorzulegen. 

Der wiederholten Vorlegung und Abstempelung der Interims
scheine bedarf es indessen bei inlandischen Werthpapieren nicht, 
wenn bei der erstmaligen Vorlegung der Interimsscheine die volle 
tarifmassige Abgabe fUr die vOllgezahlten Stucke und die ganze 
Emmission im voraus entrichtet worden ist. 

Zu § 8. Ueber die mehreren inbetreff der Besteuerung als 
ein Gescbaft geltenden Geschafte ist nach Massgabe des § 10 des 
Gesetzes eine Schlussnote auszustellen. Sind uber einzelne del' 
betreffenden Geschafte bereits vorher versteuerte Schlussnoten aus
gestellt worden, so kann die Erstattung des zu dies en entrichteten 
Abgabebetrages beansprucht werden; die Prufung und Entscheidung 
steht der Directivbehorde zu. 

Zu §§ 10, 11 und 15. Zur Entrichtung der in der Tarif
nummer 4 angeordneten Abgabe werden Reichsstempelmarken und 
gestempelte Formulare zu Schlussnoten zum Preise des auf den
selben angegebenen Steuerbetrags zum Vel'kauf gestellt. 

Die Marken sind, soweit die durch den Vordruck bezeichnete 
Stelle Raum bietet, auf diesel', im iibrigen an einer beliebigen 
Stelle in del' ~L\..rt aufzukleben, dass je eine Halfte jedel' Mal'ke 
auf jedem del' beiden Theile des ausgefUllten odeI' unausgefiHlten 
Fol'mulal's sich befindet, die auf dem einen dieser. Theile befind
lichen halben Marken mussen also dieselben"fol'tlaufenden Nummel'n 
enthalten, wie die auf dem andel'n Theile befindlichen ..... . 

In jedel' Markenbalfte ist das Datum del' Verwendung del' 
letztel'en auf dem Formular, und zwar del' Tag und das Jahr mit 
arab is chen Ziffern, del' Monat mit Buchstaben an del' dul'ch den 
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Vordruck bezeichneten Stellenniederzuschreiben. . . . .. Ausserdem 
ist die Firma odeI' del' Name des Ausstellers del' Schlussnote auf 
jeder Balfte del' einzelnen Marken niederzuschreiben...... Es 
ist zulassig, den vorgeschriebenen Entwerthungsvermerk ganz odeI' 
theilweise durch Stempelaufdruck herzustellen ..... . 

Nicht in del' vorgeschriebenen Weise verwendete Marken werden 
als nicht verwendet angesehen ..... . 

Wenn im FaIle des § 11 Abs. 1 und 2 des Gesetzes auf einer 
zu niedrig versteuerten Schlussnote del' fehlende Stempelbetrag 
nachtraglich zu verwenden ist, so sind die erforderlichen Marken 
von dem zur Entrichtung dieses Betrags Verpfiichteten in unge
theiltem Zustande an einer beliebigen Stelle del' Schlussnote auf-
zukleben und zu entwerthen ..... . 

1st das Geschaft zwischen Contrahenten, welche nicht an dem
selben Orte wohnen, durch briefiiche odeI' telegraphische Annahme
erklarung zustande gekommen, so betragt die Frist zur Ausstellung 
del' Schlussnote 

1. fUr den zur Entrichtung del' Abgabe zunachst Verpfiichteten 
zehn Tage, 

2. fUr den zur Entrichtung del' Abgabe in zweiter Reihe Ver
pfiichteten drei W ochen, 

3. bei Geschaften uber Werthpapiere, welche zum Liquidations
cours abgeschlossen sind, betragt die Frist zur Ausi3tellung 
del' Schlussnote, auch abgesehen von den Fallen des erst en 
Absatzes, fUr den zur Entrichtung del' Abgabe zunachst Ver
pfiichteten zehn Tage, und fUr den zur Entrichtung del' Ab
gabe in zweiter Reihe Verpfiichteten drei Wochen. Die Frist 
beginnt mit dem Tage des Geschaftsabschlusses ..... . 

D. Allgemeine Anweisung betreffend einige 
bei Anwendung des Reichsstempelgesetzes zu 

befolgende Grundsatze. 
1. Genussscheine und ahnliche zum Bezug eines Antheils an 

dem zur Vertheilung gelangenden Reingewinn einer Actienunter
nelllnung berechtigende Werthpapiere sind, wenn dieselben dem 
Eigenthumer odeI' 1nhaber auch einen verhaltnismassigen Antheil 
an dem Vermogen del' Gesellschaft gewahren, wie Actien bezw. 
Actien-Antheilscheine zu besteuern, wenn dies nicht del' Fall ist, 
als Schuldverschreibungen. Als Capitalwerth del' letzteren ist zu
treffendenfalls del' 25 fache Betrag del' durchschnittlichen J ahres-

s W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Ani!. 12 
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rente, event. der Courswerth und, falls ein solcher nicht besteht, 
del' Schatzungswerth anzusehen. 

2. Tauschgeschafte unterliegen del' Abgabe als ein Anschaf
fungsgeschaft. 

3. Lombardgeschafte sind auch dann nicht als Anschaffungs
geschafte tiber die Pfandstticke anzusehen, wenn dem Darlehns
geber ausdrticklich das Recht eingeraumt ist, die letzteren zum 
Zwecke seiner Befriedigung im FaIle der Nichterftillung der Ver
pfiichtungen des Darlehnsnehmers zu veraussern. 

4. Wenn bei Anschaffungsgeschaften, welche ein Beauftragter 
im Namen des Auftraggebel's abschliesst, del' erstere an dem Risico 
des Geschaftes theilnimmt, so enthalt die zwischen Auftraggeber und 
Beauftragten stattfindende Abwickelung kein Anschaffungsgeschaft.. 

5. Die ErfUllung abgescblossener Geschafte im Wege der 
Scontirung enthalt kein Anschaffungsgeschaft. 

6. Die Uebernahme von Werthpapieren zur Einftihrung in den 
Verkehr (Emission) ftir eigene Rechnung des Uebernehmers bildet 
ein Anschafiimgsgeschaft im Sinne des Tarifs und ist wie solches 
nach Massgabe des Uebernahmepreises steuerpfiichtig. 

Wird die Einftihrung del' Papiere von einem Commissionar 
mit dem Auftrage tibernommen, dieselben im eigenen Namen, 
aber fUr Rechnung des Auftraggebers auszugeben, so findet del' 
§ 7, Abs. 3 des Gesetzes Anwendung (del' Vermittler ist berech-
tigt etc ...... ) 

Wird die EinfUhrnng del' Papiere mit dem Auftrage tiber
nommen, dieselben im Namen des Auftraggebers auszugeben, so 
dass gegen letzteren unmittelbar del' Ansprnch auf Lieferung del' 
Papiere fUr die Zeichner oder sonstigen Nehmer derselben be
grtindet wird, so ist der Uebernehmer nur Vermittler im Sinne 
des Gesetzes. 

B. Findet zum Zwecke del' Emission von Werthpapieren die 
Auflegung derselben zur Zeichnung statt, so bestimmt sich die 
Steuer nicht nach der Hohe del' gezeichneten, sondern del' zuge
theilten Summe ..... Del' Tag, an welchem die Zutheilung erfolgt, 
gilt als der Tag des Geschaftsabschlusses. 

C. Auch die bei Errichtung einer Actiengesellschaft odeI' Com
manditgesellschaft auf Actien erfolgende Zutheilung del' Actien 
auf Grund vorhergegangener Zeichnung, sowie die bei Errichtung 
einer Actiengesellschaft stattfindende Ueberuahme von Actien durch 
die Grtinder ist als Anschaffungsgeschaft im Sinne des Tarifs zu 
behandeln. 

D. Die Leistungen von Einzahlungen, die Aushandigung von 
Interimsscheinen oder definitiven Stticken, del' Umtausch del' 
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Interimsscheine gegen definitive Stucke, die Einlosung gelooster 
oder gekundigter Stucke, sowie der Umtausch alterer Schuldver
schreibungen gegen neue (sofern das durch die ersteren beurkundete 
Rechtsverhaltnis unverandert bleibt) sind insgesammt keine An
schaffungsgeschafte. 

7. Anschaffungsgeschafte uber Zinscoupons und Dividenden
scheine sind der Reichsstempelabgabe nicht unterworfen. 

8. Das "Hineingeben von Effecten" (Report-, Deportgeschafte) 
enthalt zwel abgabepflichtige Anschaffungsgeschafte ..... 

9. Vermittlergebuhren (Provisionen, Oourtagen) bleiben bei 
Berechnung der Abgabe ausser Betracht. 

Bei Stellagegeschaften ist das Stellgeld bei del' Berechnllng 
del' Abgabe als Theil des Kaufpreises mit in Ansatz zu bringen. 

10. Besteht zwischen mehreren }i'irmen eine Meta-Geschafts
verbindllng, so sind die Abrechnllngen zwischen den Metisten uber 
die von einem derselben auf eigenen Namen, abel' fur gemein
schaftliche Rechnung del' Metisten abgeschlossenen Geschafte nicht 
als Abwickelllngsgeschafte zwischen Oommissionar und Oommittenten 
im Sinne des Gesetzes zu betrachten. 

11. Bei Geschaften, welche vorbehaltlich del' Aufgabe ge
schlossen werden, ist die Aufgabe innerhalb del' im § 7 Abs. 4 
des Gesetzes bestimmten Frist steuerfrei. .... 

E. Erganzung zu B der Tarifnummer 4 des 
Gesetzes: Stempel-Skala. 

Betrage von M. 600,01- 4,000 kosten M.0,20 Stempel 

" " " 
4,000,01- 6,000 

" " 
0,40 

" 
" " " 

6,000,01- 8,000 
" " 

0,60 
" 

" " " 
8,000,01-10,000 

" " 
0,80 

" 
" " " 

10,000,01-20,000 
" " 

1,-
" 

" " " 
20,000,01-30,000 

" " 
2.-

" 
" " " 

30,000,01-40,000 
" " 

3,-
" 

" " " 
40,000,01-50,000 

" " 
4-, 

" u. s. w. 

12* 



VI. Der Conto Corrent· V erkehr. 
1. Das Wesen des Conto COl'rent· Yerkehrs. 

Zwischen den Buchungeu des Waarengeschafts und denen 
des Bankgeschafts besteht eiu wesentlicher Unterschied. Da del' 
Verdienst, d. b. die Provision fiir durcb das Bankgeschaft ver
mittelte An- und Verkaufe und fiir sonstige Geschafte eine sebr 
geringe ist, muss genau darauf gesehen werden, dass jeder Ge
schaftsfreund sofort alles gegen baar regulirt, und dass, wenn er 
dies nicht thut, Zinsen berechnet werden miissen von dem Tage 
an, an dem er das Geld schuldig wurde bis zu dem Tage, an dem 
er es bezahlte, und sei dies nul' eil1 Tag; bei dem Bankier ist ja 
das . Geld seine Waare, mit del' er handelt. Er muss also sehen, 
dass er mit demselben moglichst viel Zinsen erzielt, und dass er 
es iiberhaupt zil1sbar angelegt hat, und zwar del'art, dass er es 
stets wieder fliissig machen kann; denn da er von dem Umsatz 
eine Provision bezieht, muss er suchen, es aucb moglicbst oft 
umzusetzen. Es ist iiberhaupt fUr den Bankier von grosser Wichtig
keit, dasE' er sein Geld nie, wie man zu sagen pflegt, festlegt, da 
er ja dasselbe fortwahrel1d wieder gebraucht. 1m Waarengeschaft 
ist es dagegel1 andel's. Del' Waarenhandler verdient durch den 
Verkauf seiner Waaren bis zu 10 % und mehr, und vcrlangt daher 
von seinen GeschaftsfI'cunden gar nicbt, dass sie die von ihm be
zogenen Waaren sofort baar bezahlen, er ist vielmehr zufrieden, 
wenn sie dies in drei Monaten thun, und vergiitet ihnen sogar, 
wenn sie dennocb den Betrag sofort bezahlen, gern 1 his 2 0/0 und 
mehr fUr diese Baarzahlung. 

Del' Bankier scbreibt daher, damit er nicbt durch Zinsverluste 
etwa mehr verliert als seine gauze Provision betrug, bei jedem 
Posten im Memorial odeI' in del' Casse, durch den er einen seiner 
Geschaftsfreunde belastete odeI' erkannte, hei, per welchen Tag 
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er fUr den Betrag belastet oder erkannt wurde. Verauslagen wir 
also fiir Jemanden, sei es fiir Ankaufe oder fiir Baarsendungen, 
baares Geld, so belasten wir ihn fUr den Betrag per denselben 
Tag; verkaufen wir dagegen fiir ihn Sachen oder empfangen wir 
von ihm baares Geld, so creditiren wir ihn fUr den Betrag erst 
per den folgenden Tag, und ist diesel' Tag ein Sonntag per den 
nachstfolgenden Wochentag, da in der Regel anzunehmen ist, dass 
wir das Geld erst am nachsten Tage wieder zinsbar verwerthen 
konnen; fUr verkaufte Effecten und Wechsel erhalten wir sogar 
in Wirklichkeit erst das Geld am folgenden W ochentage. Ebenso 
belasten wir un sere Geschaftsfreunde fiir ihnen gegebene Accepte 
bereits per einen Tag VOl' dem Verfalltage, und ist dies ein Sonntag 
per den letztYorhergehenden Wochentag, indem wir anl1ehmen, 
dass wir das Geld fUr Ei1110sung des Acceptes bereits einen Tag 
yorher fiuf:sig machen mussen. Erst mit dem Handelsgesetzbuch 
und c1essen Auslegung durch das Reichsoberhandelsgericht ist das 
Wesen des Conto Correl1t-Verhaltnisses dahil1 erkannt worden, 
dass die einzelnen Reclmungsposten dabei ihre Sel bststandigkeit 
als Forderung aus Darlehen, Lieferungen, Wechseln verlieren, und 
nicht mehr als gesonderte Forderungen gel tend gemacht werden 
konnen, sondern ausschliesslich im Saldo ihren Ausdruck finden. 
Auch das Obertribuual hat sich jetzt del' Ansicht iiber die con
sumirende Kraft des Conto Corrents angeschlossen, wie folgender 
Rechtsfall beweist. Del' Vermiether und del' Miether standen im 
Conto Corrent-Verkehr, und hatte del' erstere bereits mehrere Jahre 
zur Zeit del' Falligkeit einer Miethsrate diese dem Miether in dessen 
Debet geschrieben, sodass also eine Baarzahlung nicht erfolgte. 
Bei einer spateren Miethsrate stellte del' Vermiether die Exmissions
klage an, weil del' Miether contractswidrig nicht innerhalb del' 
ersten drei Quartalstage gezahlt habe. Das Obertribunal hat die 
Klage abgewiesen. Nach dem unter den Parteien bestehenden 
Conto Corrent-Vcrhaltnis stelle die Miethe nul' einen Debetposten 
dar; nicht diesel' einzell1e Posten konne eingeklagt werden, sondern 
nul' del' Saldo. Ein Zahlungsverzug falle dem Verklagten nicht 
zur Last, weil innerhaIb del' Geschaftsperiode nicht Zahlung auf 
einzelne Posten zu leisten sei. 

Auch das Reichsgericht hat in seinem Urtheil yom 26. Juli 1879 
erkannt: "Zur Herstellung eines Conto Corrent-Verhaltnisses genugt 
in dem Geschaftsverkehr zwischen Kaufleuten das EinYerstandnis, 
dass die gegenseitigen Leistungen nicht zur ErfUllung correspon
dirender Verpfiichtungen bezw zur Tilgung einer gewissen einheit
lichen odeI' zusammengesetzten Schuld dienen, sondern als untel' sich 
und unter einander gegeniiber unabhangige Creditgewahrungen 
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gelten sollen bis zu einer nach gewissen Zeitabschnitten behufs 
Ermittelung: 

auf welcher Seite sich ein Ueberschuss herausstelle und wie 
hoch sich diesel' als eine selbststandige Forderung zu be
trachtende Ueberschuss beziffere 

vorzunehmende Aufrechnung del' Betrage des von jedem del' Con
trahenten Geleisteten und einer demnachstigen Vergleichung del' 
beiden sich hieraus ergebellden Summen. 

Das Reichsgericht nimmt sonach an, dass die beiderseitige 
Absicht sich Credit zu gewahren Voraussetzung eines kaufmannischen 
Conto Corrents sei; aIle ubrigen Verhaltnisse fallen in das Gebiet 
del' laufenden Geschaftsverbindung, welche ausserlich viel Aehn
liehkeit mit dem Conto Corrent hat. 

2. Die Berechnung' del' Conto Corrent-Zinsen. 

Am Ende des Semesters, odeI' sobald Conto Corrent gegeben 
wird, berechnen wir sodann die Zinsen, die wir, odeI' die unsere 
Geschaftsfreunde uns zu zahlen haben. Wir bereehnen zu dies em 
Zweeke von del' Debetseite sowohl wie von del' Creditseite zu
naehst von jedem Posten die Zinstage, d. h. diejenigen Tage, die 
noeh von dem Tage, per den wir den Posten belasteten odeI' ere
ditirten, bis zu dem Tage, an dem wir das Conto Corrent ab
sehliessen, sind, - reehnen uns dann die Zinszahlen aus, die wir 
dadurch erhalten, dass wir die Zinstage mit dem Capital multipli
ciren und darauf durch 100 dividiren; him'auf addiren wir die 
Debetzinszahlen zusammen; ist die Addition del' ersteren grosser 
als die del' letzteren, so hat uus der Gesehaftsfreund die differiren
den Zinszahlen zu vel'guten - d. h. also bei 50! 0 dividiren wir 
mit 72 und bei 6 % mit 60 in diese hinein und erhalten dann 
den Betrag in Mark und Ptennigen odeI' in jedel' anderen Reeh
nungswahrung, den wir dem Gesehaftsfreund zu belasten haben. 
- 1st dagegen die Addition del' Zinszahlen del' Creditseite grosser 
als die del' Debetseite, so haben wir in gleieher Weise die dif
ferirenden Zinszahlen zu verguten, d. h. den entspreehenden Betrag 
in Mark und Pfennigen resp. in del' anderen Wahrung unserm 
Geschaftsfreund zu creditil'en. In del' Regel pfiegt del' Bankier, 
wenn er Zinsen zu verguten hat, 1 % unter dem Bankzinsfusse 
zu verguten, und wenn er Zinsen zu empfangen hat, 1 010 uher 
dem Bankzinsfusse zu belasten. Statt die Tage von dem Tage 
del' Creditirung odeI' Belastung an his zu dem Tage del' Er
theilung des Conto Corrents zu rechnen, konnten wir sie auch 
ruckwarts his zu dem Tage des zuletztgege benen Conto 
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Corrents fesstellen, dann die Zinszahlen ausrechnen, und von dem 
rohen Sal do , also von dem Betrage, den uns unsere Geschaft
freunde odeI' wir ihnen am Tage des neuen Abschlusses des Conto 
Corrents, Zinsen unberucksichtigt gelassen, schuldig waren, die 
Zinstage bis zu dem letztvorangcgangenen Abschlusstage und dann 
die Zinszahlen berechnen, und diese auf die Creditseite, falls die 
Geschaftsfreunde uns den Sal do schuldig blieben, odeI' auf die 
Debetseite, falls wir ihnen den Sal do schul dig blieben, setzen. 
Wir addiren dann wiederum die einzelnen Zinszahlen del' Debet
seite und die del' Creditseite zusammen, und wenn die Addition 
del' erstel'en grosser ist als die del' letztel'en, so haben wir - also 
umgekehrt wie oben - dem Geschaftsfl'eunde die diffel'il'enden 
Zinszahlen zu ereditiren, und falls die Addition del' letzteren grosser 
ist, als die del' ersteren, so haben wir die Q.ifferirenden Zinszahlen 
zu belasten. 

Eine dritte Art del' Zinsberechnung bei Conto Correnten ist 
die sogenannte "Staffelrechnung". Diese Berechnung ist zwar die 
leichtverstandlichste, abel' deshalb auch umstandlieher. Man be
rechnet namlich bei diesel' zunachst die Zinsen vom letzten Saldo 
und vom letzten Absehlusstag an bis zu dem Tage, an dem eine Ver
anderung eingetreten ist, dann wieder von dem nunmehl' vel'anderten 
Saldo bis zu dem Tag, an dem ,vie del' eine Veranderung eintrittu. s. w. 
1m geschaftliehen Verkehr wendet man gewohnlieh die Staffel
reehnung nul' dann an, wenn bald del' Geschaftsfreund uns und 
bald wir ihm Geld schuldig sind, und del' Geschaftsfreund uns 
jedesmal fur den uns schuldigen Betrag einen anderen Zinssatz 
zu verguten hat, als wir ihm fUr die ihm schuldigen Betrage 
verguten. 

3. Del' Abschluss des Conto Correntes. 

Wir wollen nun ein Conto Corrent zunaehst auf die vorstehend 
angegebenen beiden ersten Arten abschliessen, also zuerst, indem 
wir die Zinstage bis zu dem Tage des neuen Conto Col'rentab
schlusses und dann, indem wir sie bis zu dem Tage des alten 
Conto Correntabsehlusses zuruck, berechnen, und muss en wir 
naturlich in beiden Fallen das gleiehe Resultat in Betreff del' zu 
creditirenden odeI' zu belastenden Zinsen erhalten. In Betreff del' 
zu berechnenden Provision ist noeh zu erwahnen, dass diesel be 
in del' Regel und namentlieh, wenn del' Gesehaftsfreund grossere 
Umsatze macht, nicht so fort bei jedem An- und Verkauf bereehnet 
wird; man pflegt dies nul' bei Blanco-Accepten, die wir geben, 
zu thun, fur die wir ausser dem Betrag del' Aeeepte sofort die 
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Provision von ca. 1/3-1/4 % - je nach Vereinbarung - belasten, 
weil die Provision fur Blanco-Accepte in der Regel eine hohere 
zu sein pflegt, als fur andere Umsatze; von den anderen Umsatzen 
belastet man die Provision dagegen in der Regel erst bei Ertheilung 
des Conto Corrents und zwar dann nul' von einer - del' gl'ossel'en 
- Seite. Man zieht aber von dieser grosseren Seite den Saldo
V ortrag vom vorigen Conto Corrent, von dem ja schon fruher 
Provision berechnet wurde, sowie aile die Posten ab, fUr die schon, 
wie bei Accepten, Provision belastet wurde, und belastet dann nur 
noch von dem verbleibenden Betrag Provision. 

Die zu ertheilenden Conto Corrente wurden also in der nach
stehend angegebenen Weise aufzustellen sein (siehe Seite 186-189). 

Bei ersterem berechneten wir also Zinstage vom Tage del' 
Belastung resp. Creditirung an bis zum Tage des Abschlusses -
also bis 31. December 1890 - und rechneten dann die Zinszahlen 
aus. AIle die Zinszahlen, die sich nun auf del' Debetseite befinden, 
haben wir dem Geschaftsfreund zu belasten, denn von jedem ein
zelnen Posten hat er uns Zinsen bis zum 31. December 1890 zu 
verguten, wogegen wir ihm aUe Zinszahlen del' Creditseite zu 
verguten haben. Nun befindet sich aber auf del' Debetseite ein 
Posten, del' erst spateI' als per 31. December belastet wllrde; von 
diesem haben wir dem Geschaftsfreund, da wir ilm durch den 
Abschluss des Conto Corrents jetzt schon fUr den Betrag per 
31. December 1890 belasten, Zinsen bis zum Belastungstage, also 
bis zum 16. Januar, zu creditiren; die Zinszallien fur die 16 Tage 
haben wir somit auch unter die Creditzillszahlen zu bringen; wir 
rechnen sie uns trotzdem auf del' Debetseite aus, kennzeichnen 
uns dieselben abel' dann dadurch, dass wir sie unterstreichen, da
mit wir nicht ubersehen, sie spateI' auf die Creditseite, wohin sie 
eigentlich gehoren, zu bringen. In diesel' Weise konnen nnn 
mehrere Posten existiren, die wir erst per spatere Tagc als dem 
Tage des Abschlusses belasteten, dann sind von diesen in derselben 
Weise die Zinszahlen zu berechnen nnd auf die Crcditseite in einer 
Summe zu bringen. Ebenso konnen Posten auf del' Creditseite 
steben, die erst per spatere Tage als dem Abschlusstage creditirt 
wurden; diese behandelt man in derselben Weise, man berechnet 
zunachst die Tage vom Abscbluss- bis zum Creditirungstage, 
rechnet die Zinszahlen aus, unterstreicht diese, und bringt sie dann 
schliesslicb auf die Debetseite; denn da wir durch den Abscbluss 
den Geschaftsfreund schon per den Abschlusstag creditirten, wahrend 
wir ihn fur die betreffenden Posten erst spateI' zu creditiren hatten, 
so belasten wir ibm die entsprecbenden Zinszahlen. Existiren nun 
derartige Posten auf der Debetseite sowohl wie auf der Creditseite, 
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so ubertragt man nur den Saldo derselben auf die andere Seite. 
Also stehen auf der Creditseite mehr derartig unterstrichene Zins
zahlen, als auf der Debetseite, so bringen wir nur noch die 
Differenz zwischen beiden auf die Debetseite und umgekehrt. 1m 
gewohnlichen Verkehr pflegt man diese Zinszahlen nicht zu unter
streichen, sondern mit rother Tinte zu schreiben und schreibt dann 
auf die Debetseite "an Saldo del' rothen Zinszahlen" und diese 
selbst nun mit schwarzer Tinte in die Debetzinszahlen-Colonne, 
wahrend man auf die Creditseite schreibt "Per Saldo der l'othen 
Zinszahlen" und diese selbst mit schwarzer Tinte in die Credit
zinszahlen-Colonne bl'ingt. Wir finden in unserem obigen Conto 
Corrent nul' auf del' Debetseite 960 derartige Zinszahlen, bringen 
diese also auf die Creditseite, dann haben wir, auf der Debetseite 
zu belastende Zinszahlen in Summa 132,222, - die unterstrichenen 
resp. mit rother Tinte geschriebenen Zinszahlen durfen wir natur
lich auf dieser Seite nicht mitzahlen, denn sie gehoren ja in die 
Creditseite - auf del' Creditseite zu creditirende Zinszahlen 106,920, 
also mehr zu belasten als zu creditiren 25,302; damit die Addi
tionen der Debet- und del' Creditzinszahlen dieselben Additionen 
ergeben. schreiben wir auf die Creditseite "Per Saldo del' Zins
zahlen 25,302" und belasten den Geschaftsfreund nun durch's 
Memorial fur 6 % Zinsen diesel' Zinszahlen mit M. 421. 70, welcher 
Posten also dann ebenso wie das durch's Memorial belastete "Porto, 
Stempel etc." auf die Debetseite zu stehen kommt. Die zu be
lastende Provision haben wir von folgender Summe zu berechnen. 
Die Addition del' Debetseite betrug, ehe wir Zinsen und Porti etc. 
belasteten, M. 144,613. 82, die del' Creditseite M. 126,646. 65, wir 
hatten somit die Provision von del' grosseren Seite, also von del' 
Debetseite zu berechnen; von diesel' Summe haben wir abel' noch 
abzuziehen den Saldo von M. 15,638. 90, sowie die Posten, auf 
die wir schon die Provision belasteten und hatten wir derartige 
Posten sowohl wie den Saldo selbst dann abzuziehen, wenn sie 
auf del' andel'en, also del' Creditseite, standen. Wir ziehen also 
von M.144,613. 82 im Gauzen ab M. 15,638. 90, M. 6020, M. 2006. 67 
uud M. 6020, es bleiben dann ubrig M. 114,948. 25; von welchem 
Betrage wir die vereinbarte Provision - im obigen FaIle l/S 0/0 
mit M. 143. 68 - zu belasten haben. Es ergiebt dann die Addition 
del' Markcolonne auf del' Debetseite M. 145,202. 70, auf del' Credit
seite M. 126,646. 65, unser Geschaftsfl'eund ist also im Ganzen fUr 
erstere Summe belastet, fur letztere creditirt worden, blie buns 
also am 31. December noch M. 18,556. 05 schuldig; urn das Conto 
Corrent abschliessen zu konnen, setzen wir dieseu Betrag "Per 
Saldo" auf die Creditseite, addiren dann die Zinszahlen und den 

(Fortsetzung s. s. 190.) 
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1. Beispiel: Die sogenannte 

Debent Herren Seebold & Co. 

189 0 ~ I Verfall I ! Ilzahlenll Betrag 

Juli 1 An Saldo -Vortrag Juni 1301180 128150 15638 90 Feo. 

5 gekaufte diverse Effecten 36258 20718 30 
Provo 

" 
Juli 51175 

17 
" 

Ihre Entnahme per 16. October Oct. 15 75 I 4500 6000 - do. 

" " 
1/3 % Provision Juli ]7 163 33 20 - do. 

Aug. 3 
" 

gekaufte fl. 15000 per Amsterdam Aug. 3 147 37705 25650 -

Sept. 26 
" 

lln'e Entnahme per 25. Decbr. Dec. 24 6 120 2000 - do. 

" " 
1/3 % Provision Sept. 26 94 7 6 67 do. 

Oct. 11 
" 

gekaufte Effecten Oct. 11 79 4049 5125 30 
- --

19 
" 

Ihre Entnahme per 18. Jan. 1891 Jan. 16 16 960 6000 - do. 

" " 
l/S % Provision Oct. 19 71 14 20 - do. 

Nov. 2 
" 

gekaufte diverse Effecten Nov. 2 58 9066 ~~~:~I~~ 25 do. 25 35 9379 
Dec. 16 

" 
gekaufte Frs. 26000 per Paris Dec. 16 14 2941 21007150 

31 
" 

diverse Porti, Depeschen etc. 31 23 50 

" " 
1/8% Provision de }Ik.114948 25. 

II 
1431681 

" " 
6 0/ 0 Zinsen de No. 25302 421 70 

I 

13222211145202170 I 
1891 

I 
Jan. 1 I An Saldo -V ortrag Dec. 131 18556 05 

I 

S. E. 

Berl in, den 

Pu tziger 

I 

II I 
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progressive Zinsberechnung. 

Potsdam. Credunt 

1890 II I Verfall I ~ Ilzahlenll Betrag· 

Juli 10 Per Ihre Baarsellduug Juli 12 168 8400 5000 -

" " 
Ihre Rimess. pro hier u. BankpHt tze 

" " 
27930 16625 30 

Aug. 2 
" 

uus gesandte diverse Effecten Aug. 3 147 29146 19826 60 

" " 
do. fl.. 5000 l)er Wien 

" " 
13418 9127 90 

Oct. 23 
" 

Ihre Baarsenduug Oct. 25 65 3900 6000 -
25 

" 
verk. -r.r. 5700 4 OfoPreuss. Consols 26 64 3831 5986 35 

Nov. 4 
" 

uns gesandte fl.. 9000 per Wien Nov. 4 56 9182 16395 70 
25 

" 
nns gesandte diverse Effecten 25 35 9310 26598 60 

Dec. 24 
" 

verkaufte Ro. 7500 per Petersburg Dec. 26 4 843 21086 20 
81 

" 
Sal do d. ullterstrich. Zillszahlen 960 

" " 
Saldo der Ziuszahlen 25302 

" " 
Saldo 18556 05 

/ II 
132222111452021701 

&0. 
I 

I 

31. D "! ember 1890. 

& SOl hne. 

I 

I I I I 
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2. Beispiel: Die sogenannte 

Debent Herren Seebold & Co. 

1890 II I Verfall I kll zahlenll Betrag 

Juli 1 An Saldo -Vortrag Juni 30 - II 15638 90 
5 

" 
gekaufte diverse Effecten Juli 5 5 1036 20718 30 

17 
" 

Ihre Entnahme per 16. October Oct. 15 105 6300 6000 -

" " 
1/30jo Provision Juli 17 

171 
3 20 -

Aug. 3 
" 

gekaufte fl. 15000 per Amsterdam Aug. 3 33 8465 25650 -
Sept. 26 

" 
Ihre Entnahme per 25. Decbr. Dec. 24 174 3480 2000 -1 

" " 
1/3 Ufo Provision Sept. 26 86 6 6 67 

Oct. 11 
" 

gekaufte Effecten Oct. 11 101 5176 5125 30 1 

19 
" 

Ihre Entnahme per 18. Jan. 1891 Jan. 16 196 11760 6000 -

" " 
1/3 Ufo Provision Oct. 19 109 22 20 -

Nov. 2 
" 

gekaufte diverse Effecten Nov. 2 122 19070 15630 75 
25 do. 25 145 38854 26796 40 1 

Dec. 16 
" 

gekaufte Frs. 26000 per Paris Dec. 16 166 34872 21007 50 
31 

" 
diverse Porti, Depeschen etc. 23 50' 

" " 
l/S Ufo Provision de Mk.1l4948.25. 143 68 

" " 
Saldo del' Zinszahlen 25302 

" " 
60f0 Zinsen von vorstehenden Zins-
zahlen II 421 70 

I 1543461: 1452021701 

1891 
I 

OS Jan. I 1 An Saldo -V ortrag Dec. 31 18556 

I 
S. E. 

Berl in, den 

I 
I 

jPn tziger 

II I I II I 1 I 
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retrograde Zinsberechnung. 

Potsdam. Oredunt 

1890 II I Verfall I ~ Ilzahlenll Betrag 

JUli 10 p" II,,, B''''''ndung I Juli 12 121 600 5000 
30 1 

" 
" Ihre Rimess. Pl'. hieru. BankpHitze 

" " 
1995 16625 

Aug. 2 " verkaufte diverse Effecten I Aug. 3 33 6543 19826 
60

1 " I" do. ft. 5000 pel' Wien " " 
3012 9127 90 

Oct. 23 " Ihre Baarsendung Oct. 25 115 6900 6000 1-25 
" 

verk. ~I. 57004% Preuss. Consols 26 116; 6944 5986 35 
Nov. 4 

" 
do. ft. 9000 per Wien Nov. 4 1241 20331 16395 170 

25 
" 

do. diverse Effecten 25 
145

1 

38569 26598 60 
Dec. 24 i 

" 
do. Ro. 7500 per Petersburg Dec. 26 176 37111 21086 20 

31 I 
I 

" 
Zinsnummern del' rohen Saldos 

" " 
1\1.17967.17. 31 180 32341 

" I " 
Saldo 18556 05 

I 
II 
II 
II 
II 

.1 

I I 

154346\1145202\70 I I 

I I I 
II 

I II 
il 

&0. II 
il I 
I: 
I 

31. D eCiember 1890. 
I 
I i 

& SOI'hne. 
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Markbetrag auf der Debetseite, sowie auf der Creditseite zusammen, 
und erhalten nun auf beiden gleichmassig 132,222 Zinszahlen und 
M. 145,202. 70; schliesslich tragen wir dann den Saldo, den unser 
Geschaftsfreund schuldig geblieben ist, auf der Debetseite "An 
Saldo-Vortrag" und hatte er ein Guthaben behalten, auf der Credit
seite "Per Saldo-Vortrag" wieder vor, schreiben unter das Conto 
Corrent S. E. & 0., d. h. Salvo Errore et Ommissione oder auf 
Deutsch "Irrthumer lmd Auslassungen vorbehalten" und unter
schreiben es hierauf mit dem Datum des Abschlusses und unserer 
Firma. Darauf ubersenden wir das Conto Corrent dem betreffenden 
Geschaftsfreunde und bitten dies en urn moglichst baldige Anzeige, 
ob wir conform mit ihm gehen, oder ob in demselben Posten 
falsch ubertragen oder ganz ausgelassen sind, welche Fehler event. 
zu berichtigen waren. Ehe nicht von allen Geschaftsfreunden die 
Bestatigungen der Richtigkeit eingegangen sind, konnen wir selbst
redend auch den Abscbluss unserer Bucher nicht bewerkstelligen. 

Die zweite Art die Zinsen im Conto Corrent zu berechnen ist 
also die, dass wir von dem Tage der Belastung resp. Creditirung 
an, die Tage ruckwarts berechneten bis zum letzten Abschlusstag; 
die Zinszahlen, die wir dann auf der Debetseite ausrechnen, haben 
wir zu verguten und die del' Creditseite zu belasten, also umge
kehrt wie bei der ersteren Art. Wir erhalten auf die zweite Art 
auf der Debetseite 129,044 Zinszahlen, auf der Creditseite 122,005, 
zu letzteren kommen nun noch die Zinszablen des roben Saldos, 
d. h. also des Saldos, ehe wir Zinsen belasteten oder ereditirten, 
und Provision und Porto belasteten. War der Geschaftsfreund 
uns am Tage des Abscblusses Geld schuldig geblieben, so haben 
WIr von diesem Betrage die Zinszahlen fur die Tage vom letzten 
bis zum jetzigen Abschlusse zu berecbnen und auf die Creditseite 
und umgekehrt, wenn er bei uns Geld gut bebielt, auf die Debet
seite zu bringen. In unserem obigen FaIle betragt die Addition 
del' Debetseite M. 144,613. 82, del' Creditseite M. 126,646. 65, mit
hin der rohe Saldo, den uns Seebold & Co. am 31. December 1890 
schuldeten, M. 17,967. 17; von dies em haben wir noch die Zins
zahlen zu berechnen bis zum letztvorangegangeuen Abseblusstage, 
also bis zum 30. Juni 1890, fUr 180 Tage; wir haben, da Seebold 
& Co. uns den roben Sal do sehuldeten, die sieh ergebenden Zins
zahlen von 32,341 auf die Creditseite zu bringen; dann betragt 
die Addition der Credit-, also der zu belastenden Zinszahleu, 154,346 
und der Debet-, also del' zu ereditirenden, Zinszahlen, 129,044, 
wir haben Seebold & Co. daher noeh fur 25,302 Zinszahlen dureb's 
Memorial zu belasten und erhalten somit dasselbe Resultat, wie 
bei ersterer Art. Die Belastung der Provision und del' Porti, 
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sowie der Abschluss gesehieht auf dieselbe Weise, wie bei del' 
ersten Art. In derselben Weise haben wir aueh das Conto der 
Betreffenden in unserm Conto Correntbueh abzusehliessen. Die 
erstere Art des Conto Corrent-Abschlusses , in del' wir also fiir 
jeden Posten der Debetseite Zinsen von dem Belastungstage bis 
zum Abschlusstage belasteten und fiir jeden Creditposten ereditirten, 
ist entsehieden die vernunftgemassere, dagegen bietet die zweite 
Art den Vortheil, dass wir bei derselben nieht bei Belastungs- oder 
Creditirungsposten per spatere Tage als dem Absehlusstage mit 
den rothen Zinszahlen zu thun haben. Bei der letzteren Art gehen 
wir von folgendem Prinzip aus: Seebold & Co. schuldeten uns am 
30. Juni 1890 M. 15,638. 90; per 12. Juli schrieben wir ihnen in 
baar 5000 M. und in divers en Rimessen M. 16,625. 30 gut, da sie 
diese Betrage nicht schon am 30. Juni sandten, so belasten wir 
ihnen hierauf 12 Tage Zinsen; per 3. August sehrieben wir ihnen 
ferner M. 19,826. 60 und M. 9127. 90 gut, da dies nicht per 30. Juni 
geschah, so belasten wir ihnen hierauf 33 Tage Zinsen. Dagegen 
belasteten wir ihnen per 5. Juli fiir gekaufte diverse Effeeten 
M. 20,718. 30, da sie hiel'fiir nicht bereits per 30. Juni zu belasten 
waren, so kommen ihnen 5 Tage Zinsen zu gut; per 15. October 
belasteten wir ihnen fiir ihre Entnahme M. 6000 -, da sie hierfiir 
nicht bereits per 30. Juni zu belasten waren, so kommen ihnen 
auf dfesen Betrag 105 Tage Zinsen zu gut; in diesel' Weise werden 
dann die zu belastenden odeI' zu ereditirenden Zinsen von jedem 
Debet- odeI' Creditposten immer per 30. Juni, dem letzten Abschluss
tage , odeI' wenn dies das erste Conto Corrent ware per den 
ersten Tag, an dem etwas ereditirt und de betirt wurde, zuriick 
berechnet. 

Am Abschlusstage des Conto Corrents, also am 31. Decbr. 1890 
blieben uns Seebold & Co. M. 17,967. 17 schuldig und da wir Alles 
per 30. Juni zuriickgefiihrt hatten, so miissen wir ihnen aueh auf 
diesen Schuldposten 180 Tage Zinsen belasten. 

Die dritte Art del' Conto Corrent-Bereehnung ist die Staffel
rechnung, welche del' gr6sseren Uebersiehtlichkeit wegen im Ver
kehr der Banken mit dem Publikum zumeist angewendet wird. 

Nehmen wir an, Seebold & Co. in Potsdam schulden uns 
per 30. Juni 1890 M. 27,948.50 

" 10. August werden sie creditirt fiir " 40,000.-
" 31. August werden sie ferner creditirt fiir ,,10,000.-
" 5. October werden sie belastet fiir " 42,750.-
" 20. November werden sie creditirt fiir " 35,000.-

und wir sollen diesen Geschaftsfreunden stets, wenn sie Geld gut 
hatten, 4010 creditiren, und wenn sie Geld schuldeten, 6 010 belasten, 
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so wurden wir die Zinsberechnung mit HUfe der Staffelrechnung 
in folgender Weise mach en: 

3. Beispiel: Die sogenannte Staffelrechnung. 

Herren Seebold & Co., Potsdam. 

I I 

, 
I Debet- Credit-

I I Verfall-
<l.) 

1890 

I 

Betrag 01) Zins- Zins-

1 

G 
tag E-i zahlen zahlen 

Juli 11 An Saldo -V ortrag , 279481501 Juni 30 40 11179 
Aug. 91 Per Ihre Baarzahlung 40000 1 -i Aug. 10 

I 

301 
" 

Sal do 12051 15011 20 2410 
Aug. " Ihre Baarzahlung 10000 - i Aug. 31 

" Saldo 22051150'1 35 7718 
Aug. -I An unsere Rimessen 42750 _II Oct. 5 ;), 

" 
Saldo [120698 1 50 45 9314 

Nov. 19 Per Ihre Baarzahlung ,1350001-, Nov. 20 
Dec. 31 

" 
Saldo 143011501 40 5720 

zu Zinszahlen 15848 it 4 0/ 0 176 10 20493 15848 
,144771 60 

ab Zinszahlen 20493 it 6 0/1 341 55 
14136105 

ab 1!sO/oProv.vonM.57051.50' 7130 1 

, Per Saldo -Vortrag 140541751 
II 

s. 'E.II & O. 

I R,din, ,1m i31.1 n,,,'mb,, 1890. 

I Putziger & So hn e. 

I I ,I I II 

Seebold & Co. schuldeten uns hiernach yom 30. Juni bis 
10. August M. 27,948. 50 und hatten uns also auf cliesen Betrag 
fur 40 Tage 6 % Zinsen zu verguten. Am 10. August zahlten sie 
uns 11. 40,000. Hierdurch bekamen sie M. 12,051. 50 gut uncl 
zwar bis zum 31. August, mithin mussten wir ihnen auf diese 
}\L 12,051. 50 4 % Zinsen yom 10. August bis 31. August a 4 0 / 0 

yergitten; am 31. August zahlten sie ferner M. 10,000, hierdurch 
wurclen wir ihnen M. 22,051. 50 schul dig und zwar bis zum 
5. October; wir haben ihnen also auf diese M. 22,051. 50 yom 
31. August bis 5. October, somit fur 3'5 Tage Zinsen a 4°io zu 
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vergiiten; am 5. August machten wir ihnen eine Rimesse in Hohe 
von M.42,750, da wir sie abel' fur dieselbe erst per 5. October 
belasten, so schulden uns Seebold & Co. vom 5. October an 
M. 20,698. 50, und da sie uns erst am 19. November wieder eine 
Baarsendung machen, fiir die wir sie per 20. November creditiren, 
so belasten wir ihnen 6 % Zinsen auf die uns schuldigen M. 20,698.50 
vom 5. October bis 20. November, also fiir 45 Tage it 6 0/ 0 ; durch 
die uns an letzterem Tage gemachte Baarsendung von M. 35,000 
werden wir ihnen M. 14,301. 50 schuldig und zwar, da bis zum 
Abschlusstag keine Veranderung mehr eingetreten ist, bis zum 
31. December, weshalb wir ihnen auf diesen Betrag fUr 40 Tage 
4 % Zinsen zu creditiren haben. Um nun nicht jedesmal die zu 
creditirenden und zu belastenden Zinsen ausrechnen zu mussen, 
rechneten wir uns stets nur die Zinszahlen aus, und schrieben die 
von uns zu vergutenden Zinszahlen in die Colonne "Creditzins
zahlen", und die von Seebold & Co. uns zu vergutenden Zinszahlen 
in die Colonne "Debetzinszahlen", darauf addiren wir beide Co
lonnen zusammen und finden hierdurch, dass Seebold & Co. uns 
20,493 Zinszahlen, und wir ihnen 15,848 Zinszahlen schulden; 
erstere belasten wir ihnen in Folge dessen it 6 % mit M. 341. 55 
und letztere creditiren wir ihnen it 4 % mit M. 176. 10. Ebenso 
belasten wir ihnen noch l/S % Provision und zwar, da die grossere 
Seite M. 85,000 - die Creditseite - ist, von M. 85,000 abzuglich 
des Saldos von M. 27.948. 50, mithin von M. 57,051. 50 mit 
M. 71. 30, wodurch wir Seebold & Co. per 31. December M. 14,054. 75 
schuldig bleiben. 

Auch an denjenigen Orten, an denen die Monate nicht aIle 
zu 30 Tagen, sondern zu so viel Tagen, als sie in Wirklichkeit 
haben, berechnet werden, sind die Conto Corrente ebenfalls in 
einer der drei vorstehenden Arten aufzumachen, nur dass dann 
also die Tage genau berechnet werden mussen, also vom 30. Juni 
bis 2. September nicht 62, sondern 64 Tage, vom 17. Februar 
bis 3. Marz nicht 16, sondern 14 Tage etc., und dass dann auch 
die Zinszahlen statt mit dem Schlussel zu dividiren, mit dem 
Procentsatz zu multipliciren und durch 365 - bei Schaltjahren 
durch 366 - zu dividiren sind. 

4. Die Conto COl'l'ent·Bestiitigungen. 

Es kann als feststehende Praxis der GerichtshOfe bezeichnet 
werden, dass das Stillschweigen auf die Mittheilung eines Conto 
Corrents bei bestehendem Conto Corrent-Verhaltnis im Sinne des 
Art. 291 des Handelsgesetzbuches als eine Anerkennung der 

s W 0 bod a, Ballkgeschaft. 3. Auf!. 13 
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Richtigkeit gilt. Dies hat auch durch ein Erkenntnis des Reichs
oberhandelsgerichts eine weitere Ausdehnung sogar gefunden auf 
die Mittheilungen monatlicher Abrechnungen bei einer laufenden 
Geschn.ftsverbindung zwischen ~aufleuten und zwischen einem 
Kaufmann und einem Privatmann. Derjenige Kaufmann, der 
Jemandem ein Conto Corrent oder eine monatliche Abrechnung 
zusendet, ist vollkommen zu der Erwartung berechtigt, -dass dieser 
die ihm allmonatlich oder halbjn.h~lich etc. zugestellten Rechnungs
abschltisse, wie es der offensichtliche Zweck dieser GeschMts
operation erforderte, prtifen und sich tiber deren Richtigkeit n.ussern 
werde, nicht aber, dass er sie ganz ungeprtift lassen oder doch, 
hn.tte er sie geprtift, unter einstweiliger Zurtickhaltung seiner 
etwaigen Ausstellungen, die GeschMte mit ihm fortsetzen und ihn 
dadurch in dem Irrthume erhalten werde, dass diesen das Rech
nungsergebnis ganz unbeanstandet zu Grunde zu legen seL Auch 
in allen Fn.l1en fortdauernder GeschMtsverbindung, in denen regel
mn.ssig nach gewissen Zeitabschnitten in den dartiber gehaltenen 
Conto- oder Contrabtichern ein Abschluss der Rechnung und die 
Mittheilung der abgeschlossenen Rechnung an den anderen Theil 
unter den Betheiligten ausdrticklich verabredet oder thatsn.chlich 
in Uebung ist, muss die Annahme stillschweigenden Anerkennt
nisses gegen denjenigen als gerechti'ertigt gel ten , welcher wider 
die ihm zugestellte Abrechnung in einer nach den correcten Um
stn.nden zu bemessenden Frist Einwendungen zu mach en unterln.sst 
und die GeschMtsverbindung darauf hin unbeanstandet fortgehen 
In.sst. Denn es wtirde ihm eben eine doch keinesfalls vorauszu
setzende Verletzung von Treue und Glaube zur Last fallen, hn.tte 
er durch sein Stillschweigen auf die ihm gerade zum Zwecke der 
Controle und Richtigstellung des beiderseitigen Obligationsverhalt
nisses zugestellte Rechnung den Gegentheil in die irrige Annahme 
seines Einverstn.ndnisses mit derselben versetzt und ihn dadurch 
zur Fortsetzung der Geschn.ftsverbindung auf diese Voraussetzung 
hin veranlasst. 

Bei vorhandenem Conto Corrent-Verhn.ltnis kann kein Theil 
eine einzelne von diesem Verhaltnis umfasste Forderung klagend 
geltend machen, es muss vielmehr in einem solchen FaIle die 
ganze laufende Rechnung klar gelegt werden. 

In seinem Urtheil vom 17. April 1880 hat sich das Reichs
gericht wie folgt tiber das Contocurrent-Verhaltnis ausgesprochen: 

1m Contocurrent-Verhaltnis bezweckt die Aufstellung und Zu
fertigung des Contocurrents von der einen Seite, die Anerkennung 
des Saldos von der anderen Seite und die beiderseitige Abrechnung; 
Mangels dieser Anerkennung findet die angebotene Abrechnung 
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von Schuld und Guthaben nicht statt, und kann der Saldoanspruch 
nicht lediglich auf das Contocurrent gegriindet werden. Nicht 
richtig ist aber, dass das Contocurrent ohne die Anerkennung gar 
keine Bedeutung habe, denn es behalt immer die Bedeutung der 
aus den Blichern des betreffenden Contrahenten gezogenen Rechnung 
und damit eines Zugestandnisses und Beweises der eingetragenen 
Geschafte flir. den anderen Contrahenten. Der letztere kann sich 
dieses Beweises nicht bedienen, urn auf Grund des Conto Corrents 
einzelne Forderungen flir sich geltend zu machen; aber wohl urn 
Monita gegen einzelne Ansprliche zu erheben und den richtigen 
Saldo nachzuweisen und zu beanspruchen. 

13';0 



VII. Das Bankwesen mit besonderer Beruck
sichtigung des Verkehrs mit der Reichsbank. 

A. Der Ursprung und die verschiedenen 
Arten von Banken. 

Banken sind Anstalten, welche entweder von Privatpersonen 
(Privatbanken) odeI' yom Staate (Staatsbanken) in del' Absicht 
gegrtindet sind, den Geldumsatz eines Handelsplatzes odeI' auch 
des ganzen Landes zu beschleunigen, das Geldwesen zu ordnen, 
den offentlichen Credit zu vermehren und dadurch Handel und 
Industrie zu fordern. Zu diesem Zwecke nehmen sie Geld, edle 
Metalle, Waaren etc. als Depositen an, leisten Vorschtisse auf Unter
pfand, vermitteln die Zahlungen del' Kaufleute unter einander, 
gew~i,hren unter gewissen Bedingungen Credit, tihernehmcn Staats
anleihen und die Verwaltung derselben, discontiren ,Vechsel, geben 
unverzinsliche Geldscheine (Zettel, Banknoten) aus, die sie zu jeder 
Zeit einzulosen bereit sind, und die daher im Handelsverkehr 
gleich dem baaren Gelde Umlauf haben, erwerben gute Hypotheken 
und geben gegen dieselben Pfandbriefe aus etc.; letztere beide 
ATten von Banken, also diejenigen, die N oten und Pfandbriefe 
ausgeben, stehen gewohnlich unter del' Controle des Staates und 
sind tiberhaupt besonderen gesetzlichen Vorschriften unterworfen, 
durch welche die Inhaber del' von diesen Banken ausgegebenen 
Noten und Pfandbriefe moglichst gegen Verluste an letzteren ge
schtitzt werden sollen. In letztel' Zeit sind nUll auch noch die 
verschiedenartigsten Actienbanken in's Leben gerufen worden, die 
in del' Regel nichts wei tel' als gewolmliche Bankgeschafte betreiben, 
und die weniger geschaffen sind, des Bedtirfnisses odeI' des allge
meinen W ohles wegen, als urn den Schopfern derselben durch die 
Ausgabe der Actien etc. einen moglichst grossen Vortheil zu ver
schaffen. Die Actien derselben wurden dann mit hohem Agio 
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allsgegeben, die meisten neueren Banken konnten abel' keine ge
nngende Besehaftigung finden, und waren daher naeh kurzer Zeit 
ihres Bestehens bereits gezwungen, wieder zu liqllidiren, d. h. sieh 
a ufzulOsen. 

Wenn es aueh einzelne Banken giebt, die alle oben genannten 
Arten von Geldgesehaften ilbernehmen, so widmet sieh doeh die 
Mehrzahl hauptsaehlieh nul' del' einen odeI' del' anderen derselben, 
und unterseheidet man in Folge dessen aueh 1. Girobanken, 
2. Diseontobanken, 3. Depositenhanken, 4. Leihhanken, 5. Zettel
hanken und 6. Credithanken. Man konnte aueh noeh die Spar
hanken mit anfllhren, doeh sind diese eigentlieh niehts als grossere 
Spareassen. Diese versehiedenen Zweige del' Gesehafte del' Banken 
hahen sieh ahel' erst im Laufe del' Zeiten herausgehildet, ursprnng
lieh bestand ihre ganze Thatigkeit nurim Geldweehsel, und finden 
wir den U rsprung del' Banken e benso wie den del' Weehsel in 
Italien. In Italien, wo sieh noeh heute aIles gesehaftliehe Leben 
im Freien, auf del' Strasse hewegt, hatten aueh die Geldweehsler 
ihre Gesehaftsplatze im "F'reien, auf den offentliehen Platzen und 
Markten. Das Gesehaft wurde wie hei den anderen H~indlern auf 
Tisehen, odeI' wie mau diese naeh ihrer fitr den Zweek des Geld
weehsels speeieIl hergeriehteten Form nannte, auf B~inken ahge
maeht und wurde daher del' Geldweehsler allmalig selhst Bank
inhaher, Bankier, genannt. Naeh und naeh verhand man dann 
zunaehst mit dem Geldweehsel- aueh das Girogesehaft und das 
Gewahren von Crediten, den An- und Verkauf von Gold und 
Silber ete., und allmalig versehwanden dann aueh die Bankinhaber 
von den ofi'entliehen PHttzen und Markten und zogen sieh in die 
Hauser zurHek. 

Da also die Wiege del' Banken Italien ist, so finden wir aueh 
die alteste Girohank in Italien und zwar in Venedig, woselbst sie 
im Jahre 1156 entstand und bis zum Jahre 1797 hestehen blieb. 
1m Jahre 1349 entstand dann die z'Neite Girobank in Bareelona 
und im Jahre 1409 die dritte in Genua, welehe letztere aueh sehon 
das Leihgesehaft betrieh. Anfang des 17. J ahrhunderts wurden 
dann drei femere (!irobanken und zwar im Jahre 1609 in Amster
dam, 1619 in Hamhurg und 1621 in NHrnherg gegrHndet. 

Die Girobanken, 

aueh wohl Assignations- odeI' Umlaufsbanken genannt, sind ge
wissermassen als eine gemeinsehaftliehe Casse del' Kaufleute zu 
betraehten, indem die bei denselben hinterlegten Capitalien dureh 
Anweisung odeI' Uebertragung auf neue Inhaber ilbergehen. Um 
die Mitgliedsehaft zu erwerben, genHgt es, einen beliebigen Geld-
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betrag einzuzahlen, und kann man von dies em Betrag dann jede 
beliebige Summe entweder an sich selbst wieder zahlen lassen 
odeI' an Andere uberweisen, und konnen letztere dann, statt den 
Betrag abzuheben, sich diesen Betrag einfach von del' Bank wieder 
gutschreiben lassen. Die Bank verzinst naturlich die ihr auf diese 
Weise ubergebenen Gelder nicht, besorgt dagegen die ganzen 
hiermit zusammenhangenden Manipulationen spesenfrei fur die Be
theiligten. (Die besonderen Bedingungen fur den Giroverkehr bei 
del' deutschen Reichsbank sind weiter hinten angegeben.) Es 
widerspricht selbstredend del' Tendenz del' Girobanken, irgendwie 
Credit zu gewahren, wenn er auch noch so unbedeutend ware. 
Jedes Mitglied hat sich daher wohl zu huten, tiber mehr als sein 
Guthaben zu verfUgen. 

Die Vortheile del' Einrichtung des Giroverkehrs sind fOlgende: 
Man erspart zunachst die Zeit und Last des Geldzahlens fUr jede 
einzelne Zahlung, sodann liegt abel' auch das Geld in del' Bank 
sicherer als bei dem Betheiligten selbst, da die Bank fUr die 
sichere Aufbewahrung desselben bessere Vorrichtungen treffen 
kann, als ein Einzelner. 

In Folge dessen erfreuten sich die Girobanken bald einer 
grossen Beliebtheit, und da das bei denselben hinterlegte Geld 
stets sichel' aufbewahrt war, so strebten auch Andere, die mit dem 
Giroverkehr selbst zwar nichts zu thun hatten, danach, ihre Gelder, 
Effecten und sonstigen Werthobjecte dies en Banken zur Aufbe
wabrung zu ubergeben, und so entstanden dann eigentlicb aus 
den Girobanken: 

Die Depositenbanken, 

unter denen man also A_nstalten verstebt, welche Guter aller Art, 
die nicht leicht dem Verderben ausgesetzt sind, also Staatspapiere 
und sonstige geldwerthe Papiere, Urkunden, edle Metalle etc. gegen 
eine angemessene Vergtitung in Verwabrung nehmen. Ais selbst
standige Banken kommen diese Banken nicht VOl', g'ewohnlich sind sie 
mit einem anderen Geschaftszweige verbunden, besonders nehmen 
sie auch Depositen in baarem Gelde gegen Verzinsul1g an, um 
dieselbel1 anderweitig zu einem hoheren Zil1ssatz zu verwerthen, 
als sie selbst Zinsen vergtiten. Wahrend also friiher die Bankel1 
fur die ihnen al1vertrautel1 baaren Gelder keine Zinsen vergtiteten, 
vielmehr noeh eine Vergiitung beanspruchten, in Folge dessen 
abel' diese Gelder auch nicht anderweitig verwerthen durften, ver
gtiten die Bankel1 jetzt fUr diese baaren Betrage gern einen Zins
satz, haben dafUr abel' auch das Recht, dieselben in jeder Weise 
fur sich nutzbar zu verwenden. Den Deponenten steht es frei, 
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die Gelder jeden Augenblick ohne jegliche Kiindigung zuriick
zuverla.ngen, oder erst na.ch einer vorangegangenen Kiindignng; 
selbstredend vergiitet die Bank fiir Gelder, zu deren Zuriick
erstattnng sie erst nach vorangegangener Kiindignng verpflichtet 
ist, einen hoheren Zinssatz, als wenn sie dieselben ohne jegliche 
Kiindigung sofort zuriickzahlen muss, nnd zwar wird, je lltnger 
die Kiindigungsfrist ist, um so hoher der Zinssatz sein konnen; 
viele Banken vergiiten sogar auf Gelder, die sofort zuriickverlangt 
werden konnen, oder die nicht eiue gewisse Zeit in ihrem Besitz 
gewesen sind, gar keine Zinsen. 

Die Zettelbanken 

verdanken ihren Ursprung den Depositenbanken, die, wie erstere 
es jetzt auch thun, bereits friiher verpfiichtet waren, den Depo
nenten iiber die ihnen anvertrauten Gelder Scheine auszustellen, 
die der Deponent berechtigt war an Andere zu cediren, und da 
die Banken ltusserst sicher waren, so wnrden die von ihnen iiber 
ihnen anvertraute Gelder ausgestellten Scheine sehr gern an Zah
lungsstatt angenommen. Der Bank von Amsterdam gebiihrt das 
Verdienst, diese Uebertragungen von Depositenscheinen sehr be
fordert und hierdurch den Grund zu unserm jetzigen Banknoten
wesen gelegt zu haben. Die im Jahre 1657 gegriindete Bank von 
Schweden verfolgte dann diese Idee weiter, indem sie Accreditive 
ausgab, in denen sie sich verpfiichtete, die in denselben bezeichnete 
Summe Geldes jederzeit baar zu bezahlen, und entsprechen somit 
diese Accreditive genau unseren Banknoten. 

Die Zettelbanken, auch Notenbanken genannt, konnen ihrer 
N atur nach nicht selbstltndig bestehen, sondern sie sind die Folge 
der einen oder anderen Gattnngen und namentlich der Discont
und Wechselbanken und der Leihbanken. In vielen Lltndern 
diirfen N otenbanken nur mit ausdriicklicher Genehmigung der 
Regierung gestiftet werden, in anderen Lltndern diirfen Privat
gesellschaften iiberhaupt keine Noten ausgeben, da sich der Staat 
dieses Recht allein vorbehalten hat; in den meisten Lltndern sind 
die Notenbanken besonderen gesetzlichen Vorschriften unterworfen, 
insofern die Rohe der von ihnen auszugebenden Noten sich nach 
dem eingezahlten Actiencapital richtet, und eine bestimmte Deckung 
fiir die ausgegebenen N oten vorhanden sein muss; so ist in 
Deutschland auch in dem neuen Bankgesetz yom 14. Marz 1875 
an dem Grundsatz festgehalten worden, dass die Ausgabe von 
N oten nur insoweit erfolgen diirfe, als fiir mindestens ein Drittel 
in coursfahigem deutschem Gelde, Reichscassenscheinen oder in 
Gold in Barren oder auslandischen Miinzen, das Pfund fein zu 
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1392 M. gel'echnet, und del' Rest in discontirten Wechseln, welche 
eine Vel'fallzeit von hochstens drei Monaten haben und aus welchen 
in del' Regel dl'ei, mindestens abel' zwei als zahlungsfiihig bekannte 
Vel'pfiichtete haften, vorhanden sind. 

Man nimmt im Allgemeinen an, dass del' dreifache Betrag 
des Vorl'aths an baarem Gelde in Banknoten ausgegeben werden 
darf, ohne dass die Banken wegen del' an sie gestellten Baar
zahlungsanforderungen in Verlegenheit kamen, wenn nicht in 
Kriegszeiten, zur Zeit von Handelskrisen und inneren Unruhen 
die Inhaber von Banknoten diese in Massen gegen klingende Mlinze 
einzulosen Veranlassung zu habeu glauben. Dauert ein s01c11er 
Zustand nicht lange, so beruhigen sich die Geister bald wieder 
und die Bank wird, nochzumal ja yon den Wechseln etc. taglich 
welche eingehen, ihren Verpfiichtungen nachkommen konnen; bei 
langerer Dauer del' unglinstigen VerhiiJtnisse und namentlich bei 
Ueberschreitung des angedeuteten Verhaltnisses del' Notenausgabe 
zum Baarvorrath dlirfte allerdings eine Einstellung del' Baarzah
lungen haufig kaum zu vermeiden sein, da ja alsdann auch die 
im Portefeuille del' Bank sich befindenden Wechsel etc. langsamer 
eing·ehen. 

Die Hauptsache bei allen Notenbanken ist natlirlich die, 
dass sie so operiren, dass sie stets in del' Lage sind, ihl'em Ver
spl'echen, ihre N oten sofort gogen baares Geld einzulosen, nach
zukommen. 

Die aIteste deutsche Zettclbank ist die osterreichische N ational
bank, gcgrlindet 1816. VOl' 1856 gab es in Deutschland nul' 
wenige Notenbanken, doch die gelungene Agiotage bei del' Gl'lindung 
del' Creditinstitute nach dem Muster del' Dal'mst~idter reizte die 
Lust, Gewinne, wenn auch bescheidenere, aus del' Schaffung neuer 
Zcttelbanken zu ziehen. So wurden dennseit 1856 eine bedeutende 
Anzahl von Zettelbanken in's Leben gerllfen, ohne Rlicksicht 
darauf, ob ein Bediirfnis vorhanden war odeI' nicht; es galt nul', 
ebenso wie in den Jahren 1871 und 1872 bei del' Grlindung 
anderer Banken und industriellen Actiengesellschaften, den augen
blicklichen Nutzen beim Absatz del' Actien zu geniessen. Ausser
dem war die Herrschaft libel' die eingezahIten 1fillionen verlockend, 
und im Uebrigen rechnete man auf die ungehinderte Verbreitung 
del' zu fabricirenden Banknoten durch ganz Deutschland. Ais 
nun abel' das Verbot die fremden Noten aus Preuss en verwies, 
als andere Regierungen in gleicher Abwchr nachfolgten, odeI' was 
bei del' Tendenz del' meisten Banken ganz das n~tmliche war, 
Auswechslungscassen verlangten, wie die sachsische Regierung, 
da stromte del' hinausgesandte Papiersegen plotzlich gewaltsam 
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zul'itck und riss sowohl die neu geschaffenen Zettel- als Credit
bankactien von del' miihsam behaupteten Hohe tief unter Pari 
hina,b. Viele diesel' Banken, denen von vornherein das Opel'ations
feld fehlte, liessen sich, tl'otzdem die Zettelbanken unter specieller 
Staatsaufsicht stehen, in die gewagtesten Unternehmungen und 
Speculationen ein, und so hat denn die Erfahl'ung bewiesen, dass 
selbst die Staatsaufsicht nicht immer genitgenden Schutz gegen 
Statutenverletzungen und heillose Wirthschaft gewahrt, wie z. B. 
die Dessauer Landes- und die Dessauer Creditbank gezeigt haben, 
,velche itber ihr Bestehen hinaus im Andenken del' Geschaftsleute 
als wal'nende Mahnung sich erhalten werden. Kaum glaublich ist 
es, dass eine unter Aufsicht eines Regierungscommissars stehende 
Zettelbankverwaltung, wie die del' erstgenannten Anstalt, solche 
Statutenverletzungen begehen, das Vermogen del' Actionare auf 
eine so leichtfel'tige Art vel'geuclen, und clabei bis zum letzten 
Augenblick clie Maske del' Soliditat vorhalten konnte. 

Wie in clem Abschnitt "Auszug aus clem Bankgesetz fitr 
Deutschland yom 14. Mal'z 1875" eingehender bespl'ochen, existil'ten 
im Jahre 1875 in Deutschland 32 Zettelbanken, von denen abel' 
in Folge eines neuen Bankgesetzes 13 auf ihr Notenausgaberecht 
vel'zichtet haben, so dass seit 1876 ausser del' Reichshank nul' 
noch 19 Zettelbanken in Deutschland existil'en. 

Die Leihbanken, 

auch Lombardbanken genannt: geben Vorschuss auf Untel'pfand, 
z. B. Waaren, Staatspapiere, Actien und sonstige Werthpapiere, 
Wechsel, edle Metalle etc., doch nie zum voUen Werth, sondern 
je nach del' Natur des Unterpfandes bis 50%' 75 %' 80 % , ja 
his zu 95 % seines von eigenen von del' Bank angestellten Taxa
toren geschatzten Werthes, und ist del' Lombardnehmer verpfiichtet, 
bei einer etwaigen Entwerthung des Unterpfalldes, dasselbe zu 
vergrossern odeI' dementsprechende Riickzahlungen zu leisten. 
Hierher gehoren auch die Leihhauser odeI' Versetzamter, die auf 
Faustpfander aller Art, selbst auf Kleidungsstucke, Betten, Wasche, 
his zu den kleinsten Betragen herab leihen. 

Die Wechsel- und Discontobanken. 

Diese sind entschieden die wichtigsten aller Banken, denn 
del' Wechsel hat ja nul' dadurch seinen hohen Werth erhalten, 
dass man sich auf denselben auch schon VOl' dem Verfalltag Geld 
verschaffen kann, und so haben also die Discontobanken den 
Zweck, kaufmannische Wechsel zu discontiren, d. h. clem Wechsel
besitzer den Betrag des Wechsels gegen Abzug einer gering en 
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Zinsverglitung bereits vor dem Verfalltag zu bezahlen, natiirlieh 
unter Haftbarkeit des Weehselbesitzers daf'iir, dass der Weehsel 
am Verfalltag aueh von dem Bezogenen bezahlt wird. 

Die Creditanstalten 

sind eine Sehopfung der Neuzeit; diese ziehen in ihren Gesehafts
kreis alle zur Forderung des Aekerbaues, des Handels und del' 
Gewerbe gesetzlich erlaubten Gesehafte, namentlich gewahren sie 
Vorsehiisse gegen Verpfandung von in- und auslandischen Staats
papieren, von Weehseln, Waaren oder anderem beweglichen Eigen
thurn, sowie von hypothekariseh sichergestellten Forderungen. Sie 
vermitteln oder iibernehmen selbst Anleihen von Staaten, Standen, 
Bezirken, Stadten, Gemeinden und anderen Corporationen. Sie 
begriinden und betreiben fiir eigene Rechnung industrielle und 
andere Unternehmungen, betheiligen sieh bei bestehenden oder neu 
entstehenden Unternehmungen, wirken bei deren Verwaltung mit 
oder iibernehmen sie ganz, verrichten die Bildung von Gesell
schaften und iibernehmen den Debit der von letzteren ausgegebenen 
Actien und Obligationen, sie bewerkstelligen den Ein- lmd Verkauf 
von Werthpapieren, Metallen und Waaren fiir eigene oder fremde 
Rechnung, betreiben Discont-, Wechsel-, Giro-, Conto Corrent-, 
Darlehen-, Depositen-, Incassogeschafte etc., und diirften sie noch 
Banknoten ausgeben, so wiirden sie wahre Universalbanken sein. 

B. Auszug aus dem Bankgesetz fur 
Deutschland vom 14. Marz 1875. 

Laut § 13 des Bankgesetzes ist die Reichsbank befugt, folgende 
Geschafte zu betreiben: 

1. Gold und Silber in Barren und Miinzen zu kaufen und zu 
verkaufen; 

2. Wechsel, welche eine Verfallzeit von hoehstens drei Monaten 
haben und aus welchen in del' Regel drei, mindestens abel' 
zwei als zahlungsfahig bekannte Verpfiichtete haften, ferner 
Schuldverschreibungen des Reiches, eines deutschen Staates 
oder inlandischer communaler Corporationen, welche nach 
spatestens drei Monaten mit ihrem Nennwerthe fallig sind, 
zu discontiren, zu kaufeu oder zu verkaufen; 

3. zinsbare Darlehne auf nicht langer als drei Monate gegen 
bewegliche Pfander zu ertheilen (Lombardverkehr), und zwar: 
a) gegen Gold und Silber, gemtinzt und ungemtinzt, 
b) gegen zinstragende oder spatestens nach einem Jahre 
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flillige und auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 
des Reichs, eines deutschen Staats oder inlandischer com
munaler Corporationen, oder gegen zinstragende auf den 
Inhaber lautende Schuldverschreibungen, deren Zinsen yom 
Reich oder von einem Bnndesstaate garantirt sind, gegen 
voU eingezahlte Stamm- und Stamm-Prioritatsactien und 
Prioritatso bligationen deutscher Eisen bahngesellschaften, 
deren Bahnen in Betrieb befindlich sind, sowie gegen 
Pfandbriefe landschaftlicher, communaler oder anderer 
unter staatlicher Aufsicht stehender Bodencreditinstitute 
Deutschlands und deutscher Hypothekenbanken anf Actien, 
zu hochstens drei Viertel des Courswerthes, 

c) gegen zinstragende, auf den Inhaber lantende Schuldver
schreibungen nicht dentscher Staaten, sowie gegen staatlich 
garantirte auslandische Eisenbahn-Prioritatso bligationen zu 
hochstens 50 O! 0 des Courswerthes, 

d) gegen Wechsel, welche anerkannt solide Verpfiichtete auf
weisen, mit einem Abschlage von mindestens 5 % ihres 
Courswerthes, 

e) gegen Verpflindung im Inlande lagernder Kaufmanns
waaren, hochstens bis zu zwei Drittheilen ihres Werthes; 

4. Schuldverschreibungen der vorstehend unter 3 b bezeichneten 
Art zu kaufen und zu verkaufen; die Geschaftsanweisung fUr 
das Reichsbank-Directorium (§ 26) wird feststellen, bis zu 
welcher Hohe die Betriebsmittel der Bank in solchen Schuld
verschreibungen angelegt werden durfen; 

5. fur Rechnung. von Privatpersonen, Anstalten und Behorden 
Incassi zu besorgen und nach vorheriger Deckung Zahlungen 
zu leisten und Anweisungen oder Ueberweisungen auf ihre 
Zweiganstalten oder Correspondenten auszustellen; 

6. fur fremde Rechnung Effecten aller Art, sowie Edeimetalle 
nach vorheriger Deckung zu kaufen und nach vorheriger 
Ueberlieferung zu verkaufen; 

7. verzinsliche und unverzinsliche Gelder im Depositengeschaft 
und im Giroverkehr anzunehmen; die Summe der verzins
lichen Depositen darf diejenige des Grundcapitals und des 
Reservefonds del' Bank rricht ubersteigen; 

8. Werthgegenstande in Verwahrung und in Verwaltung zu nehmen. 
Gemass § 14 ist die Reichsbank verpfiichtet, Barrengold zum 

festen Satze von 1392 Mark fur das Pfund fein gegen ihre Noten 
umzutauschen. Die Bank ist berechtigt, auf Kosten des Abgebers 
solches Gold durch die von ihr zu bezeichnenden Teckniker priifen 
und scheiden zu lassen. 
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Gemass § 16 hat die Reichsbank das Recht, nach Beditrfnis 
ihres Verkehrs Banknoten auszugeben, ist abel' gem ass § 18 ver
pfiichtet ihre N oten 

a) bei ihrer Hauptcasse in Berlin sofort auf Prasentation, 
b) bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Baal'bestande 

und Geldbedul'fnisse gestatten, 
dem Inhaber gegen eoursfahiges deutsches Geld einzulosen. Sie 
ist gem ass § 17 ferner verpflichtet, fitr den Betrag ihrer im Um
lauf befindliehen Banknoten jederzeit mindestens ein Drittel in 
coursfahigem deutschem GeIde, Reichcassenscheinen odeI' in Gold 
in Barren odeI' ausiandischen Mitnzen, das Pfund fein zu 1392 M. 
gerechnet, und den Rest in discontirten Wechseln, welche eine 
Vel'fallzeit von hochstens drei JYfonaten haben, und aus weichen 
in del' Regel drei, mindestens abel' zwei als zahiungsnLhig be
kannte Verpfiichtete haften, in ihren Cassen als Deckung bereit zu 
halten. 

Gemass § 9 haben aIle Banken, also auch die Reichsbank, 
deren N otenumlauf ihren Baarvorrath und den ihnen gemass Ge
setz zugewiesenen Betrag - fur die Reiehsbank 250 Millionen Mark, 
fitl' aIle anderen Banken zusammen 135 Millionen Mark - uber
steigt, vom 1. Januar 1876 ab von dem Ueberschusse eine Steuer von 
jahl'lich Funf vom Hundert an die Reichscasse zu entrichten. Als 
Baarvorrath gilt bei l<'estsetzung del' Steuer del' in den Cassen del' 
Bank befindliche Betrag an coursfahigem deutschem Gelde, an 
Reichscassenscheinen, an Noten anderer deutscher Banken und an 
Gold in Barren odeI' anderen deutschen Munzen, das Pfund fein 
zu 1392 Mark berechnet. Erlischt die Bcfugnis einer Bank 
zur Notenausgabe, was geschehen kann 

1. durch Ablauf del' Zeitdauel', flil' welche sie el'theilt ist, 
2. dul'ch V crzicht, 
3. im Fane des Concurses durch Eroffnung des Verfahrens gegen 

die Bank, 
4. durch Entziehung kraft l'ichterlichen Urtheils, was geschehen 

kann 
a) wenn die Vorschriften derStatuten, des Privilegiums oder 

des Bank-Gesetzes uber die Deckung fitr die umlatlfenden 
N oten verletzt worden sind odeI' del' N otenumlauf die 
durch Statut, Privilegium odeI' Gcsetz bestimmte Grenze 
uberschritten hat; 

b) wenn die Bank VOl' Erlass del' in § 45 erwahnten Bekannt
machung des Reichskanzlers ausserhalb des durch § 42 
ihr angewiesenen Gebietes die in § 42 ihr untersagten Ge
schafte betreibt, oder ausserhalb des durch § 43 ihr 
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angewiesenen Gebietes ihre Noten vertreibt oder vertreiben 
Hisst; 

c) wenn die Bank die EilllOsung prlisentirter N oten nieht be
wirkt 

an ihrem Sitze am Tage der Prlisentation, 
an ihrer EinlOsungsstelle bis zum Ablauf des auf den 

Tag der Prlisentation folgenden Tages, 
an sonstigen dureh die Statu ten bestimmten EinlOsungs

stellen bis zum Ablaufe des dritten Tages naeh dem 
Tage der Prasentation; 

d) sobald das Grundcapital sien durch Verluste um ein Dritt
theil vermindert hat, 

5. durch Verfiigung der Landesregierung naeh Massgabe der 
Statuten oder Privilegien, -

so wachst der derselben zustehende Antheil an dem Ge
sammtbetrage des der Steuer nicht unterliegenden un
gedeckten Notenumlaufs dem Antheile der Reiehsbank zu. 

Gemliss § 8 haben Banken, die Noten ausgeben 
1. den Stand ihrer Aetiva und Passiva yom 7., 15., 23. und 

Letzten jeden Monats spatestens am fiinften Tage nach diesen 
Terminen und 

2. splitestens drei Monate nach dem Sehlusse jedes Geschiifts
jahres eine genaue Bilanz ihrer Activa und Passiva, sowie 
den Jahresabschluss des Gewinn- und Verlust-Contos 

durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu veroffentlichen. 
Die wochentliche Veroffentlichung muss angeben 

1. auf Seiten der Passiva: 
das Grundcapital, 
den Reservefonds, 
den Betrag der umlaufenden N oten, 
die sonstigen taglich fiilligen Verbindlichkeiten, 
die an eine Kiindigungsfrist gebundenen Verbindlichkeiten, 
die sonstigen Passiva; 

2. auf Seiten der Activa: 
den Metallbestand (den Bestand an coursfiihigem deutschem 

Gelde und an Gold in Barren oder ausUtndischen Miinzen, 
das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet), 

den Bestand an Reichscassenscheinen, 
an N oten anderer Banken, 
an Wechseln, 
an Lomb ardforderungen , 
an Efl·ecten, 
an sonstigen Aetiven. 
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Welche Categorien der Activa und Passiva in der J ahres
bilanz gesondert nachznweisen sind, bestimmt der Bnndesrath. 

Ansserdem sind in beiden Veroffentlichnngen die ans weiter
begebenen im Inlande zahlbaren Wechseln entsprnngenen even
tnellen Verbindlichkeiten ersichtlich zn mfichen. 

Ferner hat gema.ss § 10 znm Zweck der Feststellnng der 
Stener die Verwaltnng der Bank am 7., 15., 23. nnd Letzten jedcn 
Monats den Betrag des Baarvorraths nnd der nmlaufenden N oten 
der Bank festznstellen nnd diese Feststellung an die Aufsiehts
behorde einznreichen. Am Schlnsse jedes J ahres wird von der 
Anfsichtsbehorde anf Grnnd dieser Nachweisungen die von der 
Bank zu zahlende Steuer in der Weise festgestellt, dass von dem 
aus jeder dieser Nachweisungen sich ergebenden steuerpfiichtigen 
lJeberschusse des Notenumlaufs "/48 % als Steuersoll berechnet 
werden. Die Summe dieser fur jede einzelne N achweisung als Steuer
soll bercchneten Betrage ergiebt die von del' Bank spatestens am 
31. J annar des folgenden J abres zur Reichscasse abzufiibrende Steuer. 

Der Reichsbank erwachsen durch dieses Gesetz sehr bedentende 
Vortheile, ausserdem sind auch noch gem ass § 21 die Reichsbank 
und ihre Zweiganstalten frei von staatliehen Einkommen- nnd 
Gewerbestenern, dagegen legt ihr abel' del' § 24 anch Verpfiichtungen 
auf. Diesel' Paragraph bestimmt namlich: 

Ans dem beim Jahresabschlnsse sieh ergebenden Reingewinn 
der Reichs bank wird 

1. zunachst den Antheilseignern - das gesammte Actiencapital 
betragt 120 Millionen Mark - eine ordentliehe Dividende 
von 4 1/ 2% des Grundcapitals bereehnet, sodann 

2. von dem Mehrbetrage eine Qnote von 20 % dem Reserve
fonds zugeschrieben, so lange derselbe nicht ein Viertel des 
Grundcapitals betragt, 

3. der alsdann verbleibende Ueberrest zur Ralfte an die An
theilseigner nnd zur Ralfte an die Reiehscasse gezahIt, soweit 
die Gesammtdividende der Antheilseigner nicht 8 % ubersteigt. 
Von dem weiter verbleibenden Reste erhalten die Antheils
eigner ein Viertel, die Reichscasse drei Viertel. 

Erreicht del' Reingewinn nicht volle 4 1 / 2% des Grnndcapitals, 
so ist das Fehlende ans dem Reservefonds zn erganzen. 

Gemass § 41 behalt sieh das Reich das Recht VOl', zuerst zum 
1. JannaI' 1891, alsdann abel' von zehn zu zehn Jahren nach vor
fiusgegangener einjahriger .Ankundignng, welche auf Kaiserliche 
Anordnung im Einvernehmen mit dem Bundesrath vom Reichs
kanzler an das Reiehs-Bank"Directorium zu erlassen und von letz
terem zu veroffentlichen ist, entweder 
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a) die auf Grund dieses Gesetzes errichtete Reichsbank auf
zuheben und die Grundstucke derselben gegen Erstattung 
des Buchwerthes zu erwerben, oder 

b) die sammtlichen Antheile der Reichsbank zum Nennwerthe 
zu erwerben. 

In beiden Fallen geht der bilanzmassige Reservefonds, soweit 
derselbe nicht zur Deckullg von Verlusten in Anspruch zu nehmen 
ist, zur einen Halfte an die Antheilseigner, zur andern Halfte an 
das Reich uber. 

Zur Verlangel'ung del' Frist nach Inhalt des ersten Absatzes 
ist die Zustirnmung des Reichstags erfordel'lich. 

C. Der Geschaftsverkehr mit der Reichsbank. 
1. Die Goldankaufe Seitens der Reichsbank. 

Die Reichsbank kauft Gold in Barren in Berlin, Dresden, 
Frankfurt a. M., Hamburg, Munchen, Karlsruhe, Stuttgart, ferner 
in Bremen, CoIn, :M:etz, - Imperialen, Sovereigns, Eagles, 20 Frcs.
Stucke, Hollandische 10 fl. Stucke und Doppel-Gold-Willems an 
allen selbstandigen Bankanstalten, - Turk. Lire und Oesterr. 
Ducaten in Berlin und Leipzig, - Skandinavische 10 und 20 
Kronenstucke in Berlin und Hamburg und zwar unter nachstehende.n 
Bedingungen: die Barren miissen mindestens 5 Pfund Rauhgewicht 
und einen Feingehalt von mindestens 0'900 haben. Del' Preis be
tragt 1392 M. fUr das Pfund fein und ist ohne Abzug sogleich 
zu zah1en, wenn del' Feingehalt durch Beibringung von Probir
scheinen einer deutschen Mtinzstatte nachgewiesen wird. 1st Letz
teres nicht del' Fall, so werden die Barren safort del' event. am 
Ankaufsorte befindlichen Munze zur Auspragung ubersandt und 
von dem Preise die Probirkosten mit 3 Mark pro Barren abgezogen. 
Die Auszahlung des Preises erfolgt erst, naehdem die Barren auf 
del' Munze probirt sind, den Einlieferern kann jedoch auf Ver
langen sogleich ein V orschuss bis auf Hohe von \I! 10 des durch 
anderweite Probirscheine fremder Mtinzen odeI' bekannter Affineure 
nachgewiesenen Werthes der Barren gewahrt werden. Befindet 
sich am Ankaufsorte eine Mtinze nicht (Bremen, CoIn, M:etz), so 
findet eine vorlaufige Verrechnung des Preises auf Grund der 
anderweitigen Probirschelne statt. DerVerkaufer del' Barren muss 
sieh verpfliehten, inllerhalb dreier Monate diejenigen Barren, welche 
bei del' Einschmelzung als sprode odeI' iridiumhaltig erkannt 'werden, 
gegen Erstattung des Kaufpreises zurtiekzunehmen, auch fUr das 
bei del' Auspra,gung sich etwa ergebende Minderfeingewicht Ersatz 
zu 1eisten. Von auslan-clischen Mtinzen werden gekauft: 
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Imperiale J\ 
Sovereigns 

fUr M. 1275,768 (916,5f.) 

Eagles } 
20 Frcs.-Stucke "" 

1252,104 (899,5 f.) 

Holld. 10 fl. St.} r-. M 
und Willems ur. 1252,6608 (899,9 f.) 

fUr das Rauhpflmd, - und 
Turk. Lire a 915 f. } 
Oesterr. Ductn. a 984 3 / 4 fiir M. 1392 pro Pfund fein. 
Skand. Kr. a 899,5 

Die Probe faUt bei den Munzen selbstverstandlich fort. 
Etwa notbig werdende Aenderungen in den Bedingungen werden 

mindestens 8 Tage VOl' dem Inkrafttreten derselben bekannt gemacht. 

2. Der Wecl1selverkel1r der Reicl1sbauk. 
a) Inlandische Wechsel nebst Angabe der BankpHitze.*) 

Reichsballk-Anstalten befinden sich in: 
I. Berlin 

III. Aachen 
Allenburg
Allenstein 
Altenburg 
Anclam 
Aschersleben 

III. Aug-sburg
Bamberg 
Barmen 
Bartenstein 
Barth 
Bautzen 
Belgard 
Bernburg 
Beuthen 

III. Bielefeld 
Bingen 
Bocholt 
Bochum 
Brandenburg a./H. 
Braunsberg 

III. Braunschweig 
II. Bremen 
II. Breslau 

Brieg 
III. Bromberg 

Bruchsal 
BUstow 

III. Cassel 
CelIe 

III. Chemnitz 
III. Coblenz 
II. COIn 

III. Coslin 
Colberg
Colmar 

III. Oottbus 
III. Crefeld 

Crimmitschau 
Culm 
CUstrin 

II. Danzig
Darmstadt 
Dillenburg

II. Dortmund 
III. Dresden 

Diil'en 
III. DUsseldorf 

Dnisburg 
Eisenach 

III. Elberfeld 
III. Elbing 
III. Emden 
III. Erfurt 

Eschwege 
III. Essen 

Eupen 

*) Reicbsbank: Waarendepots siebe Nachtrag·. 

Finsterwalde 
III. Flensburg 

Forst i./L. 
II. Frankfurt a.IM. 

III. Frankfurt a.IO. 
F:reiburg i.iBr. 
FUrth 
Gelsenkirchen 

III. Gera 
Giessen 
M.-Gladbacb 

III. Gleiwitz 
III. Glog-au 

Gnesen 
Gopping-en 

III. Gorlitz 
Gotting'en 
Goldap 

III. Graudenz 
Greifswald 
Greiz 
GrUnberg- L/Schl. 
Guben 
Gumbil1l1en 
Hagen i./W. 
Halberstadt 

III. Halle a./S. 
II. Hamburg 

Hamm LjW. 
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Hanau Marienwerder (Re- Rheydt 
II. Hannover gierungs-Haupt- Rostock 

Harburg cassel Riigenwalde 
Heidelberg Meerane Russ 
Heilbronn III. Memel Saarbriicken 
Hel"ford III. Metz Sag'au 
Hildesheim III. lIiinden Schirwindt 
Hirschberg i.jSchl. Miihlhausen i./Th. Schneidemiihl 
Hof L/Bayern III. lIiiihlha nsen i. iEls. Schwedt a./O. 
Inowrazlaw Miihlheim a./Ruhr Schwelm 
Insterburg (Reichs- II. Miinchen Schw"iebus 

bankcommandite) III. lIHinstel" i./W. III. Siegen 
Iserlolm Naumburg a./S. Solingen 
Jarmen Neisse Sommerfeld 
Kaiserslautern N eumUnster Soran 

III. Karlsruhe Neuss Speyer 
Kanfbeuren Neustadt a. d. Hardt Spremberg 
Kempten Neustettin Stargard i.jPom. 

III. Kiel Neuwied II. Stettin 
II. Konigsberg i.jPr. III. Nordhausen III. Stolp 

Konitz III. Niirnberg III. Stralsund 
Konstanz Offenbach a./~I. II. Strassburg i./Els. 
Kreuznach III. Osnabriick II. Stuttg'art 
Krotoschin Osterode Suhl 
Labiau Ostrowo III. Thorn 
Lahr Paderborn III. 'l'ilsit 
Landau L d. Pfalz Passan Trier (Regierungs-
Landeshnt L/Schl. Pforzheim Hanptcasse) 

III. Landsberg' a.JW. Pillkallen Ulm 
Lauenburg LIP. Pirmasens Neu-Ulm (Reichs-

II. Leipzig Plauen L/Voigtl. bankne benstelle 
Lennep Pleschen Ulm) 

Ill. Liegnitz Possneck Wehlau 
Limburg a./L. II. Posen Wesel 
Lindau L/Bayern Prenzlau l,Vetzlar 
Lissa L/Posen Quedlinburg vViesbaden 
Lorrach Rastenburg Witten a. d. Ruhr 
Ludwigshafen a./Rh. Ratibol' Wolgart 

III. LUbeck Rawitsch vVol'ms 
L Udenscheid Regensburg Wltrzbul'g 
Lyck Reichenbach L/Schl. Zeitz 

II. lI'Iagde burg' Reichenlmch LjV. Zittan 
III. Mainz Remscheid Zweibriicken 
II. lIIannheim Reu tlingen Zwickau 

lIIarienburg 

In vorstehendem Verzeiclmis bedeutet: 

I. Reichsbankdirectorium 
II. Reichsbankhauptstelle 

III. Reichsbankstelle 
Reichs bankne benstelle. 

S W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Auf!. 14 
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Wechsel auf Berlin siud somit an das Reichsbankdirectorium 
in Berlin, auf Aachen (III) an die Reichsbankstelle in Aachen, 
Allenstein an die Reichsbanknebenstelle in AIlenstein, auf Bremen 
(II) an die Reichsbankhauptstelle in Bremen, auf Insterburg an 
die Reichsbankcommandite in Insterburg, auf Marienwerder an 
die Regierungshauptca8se in Marienwerder etc. zu giriren. 

b) Erfordernisse del' Wechsel. 

Die im Inlande zahlbaren Wechsel miissen in Mark ausgestellt 
sein und del' Wechselordnung bezw. den am Ausstellungsorte gel
tenden wechselrechtlichen Bestimmungen entsprechen. 

Die Wechsel miissen die Unterschrift von mindestens zwei 
als zahlungsfahig bekannten Pel'sonen odeI' Firmen tragen. 
Platzwechsel und domicilirte Rimessen-Wechsel miissen VOl' der 
Discontirung mit Accept versehen sein. 

Wechsel, welche die Einschrankung "oder Werth" enthalten, 
odeI' auf einen anderen Tag als den im Wechr:;el angegebenen 
Verfalltag acceptirt sind, oder noch iiber 3 Monate zu laufen haben·, 
odeI' Rasuren odeI' Correcturen enthalten, werden von del' Bank 
nicht angekauft. 

Ebenso sind Anweisungen von del' Discontirung ausgeschlossen. 
Bei Wechseln mit offenem (Blanco) Giro muss jedenfalls das 

Indosl:lament an den Discontanten und dasjenige des Letzteren an 
die Bank ausgefiillt sein. Allongen miissen stets eine voIlstandige 
Bezeichnung desbetreffenden Wechsels enthalten. 

Die Wechsel miissen mit den 'E'alligkeitstagen iiberschl'ieben sein. 
Die Wechsel sind nach Massgabe obigen Verzeichnisses und 

unter Hinzufiigung von Ort und Datum an die Bankanstalt des 
Ol'tes zu gil'iren, an welchem sie zahlbal' sind. . 

Die Wechsel miissen mit einer Not a eingereicht werden und 
iibel'einstimmend mit del'selben geOl'dnet sein. 

Wechsel auf auslandische Bankplatze werden z"\l den bei 
den Bankanstalten zu el'fahrenden Bedingungen discontil't und sind 
an die Ordre del' ankaufenden Bankstelle zu giril'en. 

c) El'fol'dernisse del' Nota (Rechnung). 

Es miissen besondere N oten aufgestellt werden: 
a) fUr Platzwechsel - (zahlbar am Sitze del' discontirenden 

odeI' einer ihr untel'geordneten Bankanstalt) in Betragen 
von 100 M. und weniger, auf welche ein Zinsbetl'ag von 
30 Pf. bel'echnet wird; 

b) fUr aIle iibrigen Platzwechsel; 
c) fiir Rime8sen-(Versand-)Wechsel (zahlbar an anderen 
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deutschen BankpUitzen) - in Betragen von 100 M. und 
weniger, aut' welche ein Zinsbetrag von 30 Pt'. berechnet 
wird; 

d) ftir aIle tibrigen Rimessen -W echsel. 
Auf der Nota sind die Wechsel nach den Reichsbankanstalten 

geordnet, nach Betrag, Verfalltag, Bezogenem und Zahlungsort 
einzeln zu verzeichnen und die in Abzug kommenden Zinsen aus
zurechnen; bei Domizilwechseln ist Name und W ohnort des Accep
tanten und des Domiziliaten anzufUhren. 

Bei der Zinsberechnung wird der 31. eines Monats nicht mit
gerechnet, sondern jeder Monat zu 30 Tagen angenommen; indessen 
wird der Monat Februar bei solchen Wechseln, die ultimo 
Februar faUig sind, nur zu 28 beziehungsweise 29 Tagen be
rechnet. Der Tag der Discontirung wird nicht mitgezahlt. 

Bei Wechseln, die am Diseontirungsorte zahlbar sind, sind die 
Zinsen fUr mindestens 4 Tage in Abzug zu bringen. 

Ftir nicht am Discontirungs-(Ankaufs-)Orte zahlbare Wechsel 
in Stticken von 10,000 M. und mehr oder in Posten von mindestens 
20,000 M. in Stticken von nicht unter 5000 M. betragt die bei der 
Discontirung (beim Ankauf) mindestens zu berechnende Kaufzeit 
5 Tage. Bei allen tibrigen Wechseln sind die Zinsen ftir mindestens 
10 Tage in Abzug zu bringen. 

Ftir jeden einzelnen Wechsel im Betrage von 100 M. und 
weniger werden mindestens 30 Pt'., ftir jeden Wechsel tiber mehr 
als 100 M. mindestens 50 Pf. erhoben. 

Falls in der Nota Zinszahlen anstatt der Zinsbetrage jedes 
einzelnen Wechsels angegeben sind, so sind mindestens anzusetzen: 

fUr 30 Pf. t'tir 50 Pt'. 
bei 3 % 36,00 No. 60,00 No. 

" 
31/ 0/ 

2 ° 30,85 
" 

51,43 
" 

" 
4 % 27,00 

" 
45,00 

" 
" 

41/ 0/ 
2 ° 24,00 

" 
40,00 

" 
" 

5 % 21,60 
" 

36,00 
" 

" 5 1/2% 19,64 
" 

32,73 
" 

" 
6 % 18,00 

" 
30,00 

" 
" 

61/ 0/ 
2 ° 16,62 

" 
27,70 

" 
Die Nota ist vom Discontanten resp. des sen bei der Bank 

legitimirten Prokuristen oder Bevollmachtigten eigenhandig zu 
quittiren; die zur Empfangnahme der Betrage beauftragten Personen 
mtissen bei der Bank von dem betreffenden Handlungshause ein
geftihrt sein. 

14* 
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d) Wechsel auf ausserdeutsche Orte. 

Die Reichsbank kauft ferner Wechsel an: 
1. auf Amsterdam: zum kurzen resp. langen Course auf Amsterdam 

abzuglich 1 0 / 00 Provision, ebenso 
" Rotterdam: jedoch nur acceptirte, wenn sie noch uber 14 Tage 

laufen, da die Bank kein Accept auf Rotterdam einholt, 
15 Pf. unter dem Amsterdamer Course abzuglich 1 0 / 00 Pro
vision. 

2. " London: a) nicht Hinger als 8 Tage zum kurzen Course auf 
London franco Zinsen abzuglich 1 0 / 00 Provision; 

b) Hinger als 8 Tage bis 14 Tage, zum kurzen Course 
auf London abzuglich Zinsen fUr die 8 Tage uber
steigencle Laufzeit und abzuglich 1 0 / 00 Provision; 

c) 14 Tage bis 3 Monate zum langen Course auf London 
a bzuglich Zinsen fur kurzere Fristen als 3 Monate 
und abzuglich 1 0 / 00 Provision. 

3. " Antwerpen und Brussel: a) bis 14 Tage lange zum kurzen 
Course auf Belgien abzuglich Zinsen fUr die 8 Tage 
uberschreitende Laufzeit. Die Wechsel mussen indessen 
noch so lange zu laufen haben, dass sie mindestens 
8 Tage vor Verfall in Berlin eintreffen; 

b) uber 14 bis 60 Tage lange zum lang en Course auf 
Belgien zuzuglich Zinsen; 

c) uber 60 bis 90 Tage lange zum langen Course auf 
Belgien abzuglich Zinsen zum belgischen Zinsfusse fur 
die 60 Tage uberschreitende Laufzeit 

und stets a bzuglich 1 0/00 Provision. 
Ebenso werden Wechsel 

" Verviers, Louvain, Malines, Gent, Luttich, welche noch min
destens 14 Tage zu laufen haben, angekauft, aber mit 
einem Abschlag von 20 Pf. vom Brusseler Course. 
Belgische Wechsel, welche auf holHindische Gulden lauten, 
werden umgerechnet zu 189 fl. = 400 frcs. 
In Belgienausgestellte Wechsel mussen auf belgischem 
Stempelpapier geschrieben sein. 

4. " Paris: a) bis 14 Tage lange zum notirten kurzen Course ab
zuglich Zinsen fur die 8 Tage uberschreitende Laufzeit; 

b) uber 14 Tage bis 60 Tage lange zum notirten langen 
Course auf Paris zuzuglich Zinsen; 

c) li.ber 60 bis 90 Tage lange zum notirten langen Course 
abzuglich Zinsen fUr die 60Tage uberschreitende Laufzeit 

und stets abzuglich 1 0 / 00 Provision. 
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auf franzosische BankpHitze: wie auf Paris, jedoch mit einem 
Abschlag von 20 Pf. vom notirten kurzen resp. langen 
PariseI' Course. Falls die Wechsel auf Paris und die fran
zosischen BankpHitzen nicht bereits mit dem franzosischen 
Wechselstempel versehen sind, so ist derselbe mit 5 ct. 
per je 100 frcs. abzuziehen. 

" 

" 

Wenn del' franzosische Stempel beschrieben oder bedruckt 
ist, dann werden die Wechsel nicht gekauft. 

Schweizer Platze und zwar auf Aarau, Basel, Bern, Biel 
(Bienne), Burgdorf (Berthoud), Chur, Frauenfeld, Freiburg, 
Genf, Glarus, Herisau, Langenthal, Lausanne, Lichtensteig, 
Liesthal, Lugano, Locle, N euenburg (N euchatel), Olten, 
Prunstrut (Porrentruy), St. Gallen, St. Imier, Schaffhausen, 
Solothurn, Thun, Vevey, Weinfelden, "Tinterthur und 
Z'Urich und zwar unter f'olgenden Bedingungen: 
vVechsel 1.1nter 500 Frcs. erleiden einen besoncleren Ab
zug von 1 O! 00" Die "T echsel miissen mindestens zehn 
Tage Laufzeit haben und durfen den Vermerk "ohne 
Kosten" odeI' Aehnliches nicht enthalten. 

italiellische PHitze mit 20 Pf. Coursabschlag auf Stucke unter 
1000 Lire. 

7. " Kopenhagen, Stockholm, Christiania und Gothenbl,lrg: Lauf
zeit: mindestens zehn Tage. Unter 1000 Kr.: Coursab
schlag 30 Pf. 

Bei allen Wechseln auf das Ausland vergutet die Reichsbank 
hei einem Discont his 4 o! ° = 1/2°/0' hei einem Discont uber 4 ° / ° 
bis 7 % = 1 %' und bei einem Discont uber 7 % = 1 1/ 2 % unter 
dem Bankzinsfussc des betreflenden Platzes; sind dagegen Zinsen 
an die Bank zu verguten, so ist in allen Fallen del' betreffende 
auslandische Discont zu Grunde zu legen. 

Beim Ankauf von auslandischen Wechseln berechnet die Bank 
an Provision stets 1 % 0 vom Reclmungsbetrage, mindostens 60 Pf. 
pro Wechsel, und beirn Verkaufe solcher Wechsel nul' 1/2 % 0 Pro
vision. 

COUl'S und Zinsfuss fUr auslandische IVechsel, mit Ausnahme 
del' Schweizerwechsel werden dem Hertel'schen Coursbericht in Berliu, 
fUr Schweizerwechsel dagegen dem offentlichen Borsen-Coursblatt 
des Wechselmakler·Syndikats in Frankfurt a. M. ontnommen. 

Auslandische Wechsel auf HauptpHttze sollen nicht unter 8, 
auf Nebenplatze nicht unter 10 Tage Laufzeit haben. 

Wechsel auf Nebenplatze und Domizilwechsel mussen accep
tirt sein, anderen unacceptirten Wechseln muss ein Duplicat bei· 
gefugt werden. 
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Verkauft werden Wechsel auf die vorgenannten PHttze an 
Behorden und Private nul' dann, wenn solche im Portefeuille del' 
Reichsbank vorhanden sind. 

3. DomiziliI'llng von Wechseln bei del' Reichsbank. 

Die Reichsbank gestattet dem Inhaber eines Girocontos, Wechsel 
und andere Papiere, aus weichen er zu einer Zahlung verpfiichtet 
ist, zur Bezahlung an die Bank zu verweisen. Es werden solche 
del' Reichsbank zahibar gemachte Wechsel spateI' ohne jegliche 
Provisionsberechnung eingeli:ist. Dagegen berecimet die Reichs
bank fur Domizilirung von WechseIn, weiche von Finnen ausgeht, 
die nicht zum Verbande von Girokunden gehoren, bei deren Ein
li:isung 1/3 % fur iniandische und 1/2% fUr ausiandische Firmen. 

4. Discontirullg gekiindigter odeI' verlooster Effecten. 

SchuIdverschreibungen des Reichs, eines deutschen Staats oder 
inHtndischer communaler Corporationen, weiche spatestens nach 
3 Monaten mit ihrem Nennwerthe fallig sind, werden zu dem je
weiligen Bankzinsfusse discontirt. Sind derartige Effecten an einem 
andel'en Bankplatze ais dem del' Discontirung zahibar, so hat del' 
Einlieferer das Porto fur die behufs Einziehung erforderliche Ver
sendung baar zu erstatten. 

5. Einziehungsg'eschiift (ler Reichsballk. 

Wechsel, Amveisungen, Checks auf iniandische Bankhauser, 
weiche einer Abrechnungsstelle nicht angehoren, und Papiere aller 
Art, welche in Mark und an einem Bankplatze zahibar sind, nimmt 
die Reichsbank zur Einziehung an und berechnet dafur eine Pro
vision von 1 pro Mille, mindestens 50 Pf. pro Stuck, sodann bei 
Werthpapieren noch das Porto, sofern del' Auftraggeber sich an 
die Bankanstalt wendet, zu deren Geschaftsbezirk er gehort. Gehen 
einer Bankanstalt derartige Auftrage von Personen odeI' Firmen 
ausserhalb ihres Geschaftsbezirkes direct zu, so betI'agt die Provi
sion 2 % 0 , mindestens abel' 50 Pf. fiir jeden Wechsel. 

Fur die Einli:isung weisser Cheks auf die Reichsbank, weiche 
einer Bankanstalt von ausserhalb zugehen, odeI' welche bei einer 
anderen BankanstaIt, ais bei derjenigen, weiche das betreffende 
Conto flihrt, zur Zahlung prasentirt werden, sowie flir das lncasso 
von Checks auf Mitglieder auswartiger Abrechnungsstellen wird 
eine Provision von 1/5 pro Mille, mindestens 50 Pf. fur das Stuck, 
erhoben. 
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Fiir die Einziehung von Zinsscheinen ist eine Ge biihr von 1/4 
vom Rundert, mindestens aber 50 Pf. fiir jede Gattung, zu entrichten. 

Auf die zur Einziehung eingelieferten, mangels Zahlung zu
riickkommenden Papiere wird ausser den verauslagten Protest
und Portokosten eine Gebiihr von 50 Pf. fiir das StUck in An
rechnung gebracht, ohne Riicksicht auf die Rohe des Wechsel
betrages. 

Die zur Einziehung iibergebenen Wechsel etc. diirfen keine 
langere als eine 14tagige Laufzeit haben. Sie sind mit Giro an 
die Bankanstalt des Zahlungsortes, und wenn sie weniger als fiinf 
Tage zu laufen haben, mit der Erklarung "ohne Verbindlichkeit 
zur rechtzeitigen Prasentation bezw. Protesterhebung" zu versehen, 
da die Bank nicht jeden Wechsel besonders versenden, also auch 
fiir die rechtzeitige Prasentation und Protesterhebung verspatet 
eingereichter Wechsel nicht aufkommen kann. 

6. Ein- und Auszahlungsverkehr der Reichs bank. 

1. Gelder, welche zum Ankauf von Werthpapieren durch das 
Contor del' Reichsbank bestimmt sind, sowie die Betrage von Wechsel
und Lombardgeschaften, aus welchen del' Reichsbank ein mindestens 
30tagiger Zinsgewinn erwachst, werden zur Uebertragung auf 
Giro-Conto oder zur Auszahlung bei einer der unter No.3 (siehe 
unten) genannten Bankanstalten gebiihrenfrei iiberwiesen. 

2. An allen Bankplatzen konnen baare Einzahlungen in Be
tragen von mindestens 100 Mark von Personen, welche kein Giro
Conto besitzen, zur Gutschrift auf das Conto eines auswartigen 
Giro-Kunden geleistet werden. Die Gebiihr betragt 10 Pfennige 
fUr jede 1000 Mark oder einen iiberschiessenden Theil derselben, 
mindestens aber 20 Pf. fUr jede Einzahlung. Erfolgt eine der
artige Einzahlung wahrend der Nachmittags-Geschaftsstunden 
bis 4 Uhr, so ist fUr jede einzelne Einzahlung noch eine 'besondere 
Gebiihr von 50 Pf., nach 4 bis 5 Uhr von 1 Mark zu entrichten. 
Wird eine Einzahlung von Nicht-Conten-Inhabern mit der Post 
eingesandt, so wird dafUr eine Gebiihr von 1 % 0 erhoben. 

Einzahlungen zur Gutschrift auf das Giro-Conto auswartiger 
Militarbehorden, Civilbehorden oder Truppentheile, sowie von Be
rufsgenossenschaften werden auch in Summen unter 100 Mark an
genommen. 

3. Bei allen Reichsbankhauptstellen, Reichsbankstellen, bei der 
Reichsbankcommandite in Insterburg, sowie bei den Regierungs
hauptcassen in Trier und Marienwerder und bei den Reichsbankc 
nebenstellen in Barmen, Bochum, Darmstadt, Duisburg, Heilbrolln, 
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Saarbrucken und Wiesbaden werden Summen jeden Betrages zur 
Auszahlung an Dritte bei einer der vorstehenden Bankanstalten 
gegen Empfangsbescheinigung angenommen. 

Auf besonderen Antrag ertheilen die Reichsbankhauptstellen, 
die Reichsbankstellen, die Reichsbankcommandite in Insterburg, die 
Regierungshauptcassen zu Trier und Marienwerder und die Reichs
banknebenstelle in Saarbrucken Geldanweisungen auf einander, 
deren Stempel jedoch der Antragsteller zu tragen hat. 

Geschafte der vorstehenden Art werden auch von den zum 
Ankaufvon Wecbseln berechtigten Reichsbanknebenstellen vermittelt. 

An Gebuhren wird berechnet: fur jede Einzahlung oder An
weisung von Summen bis zu 2500 M. 50 Pf., bei hoheren Betragen 
1 Pf. mehr fUr jede angefangenen odeI' vollen 50 Mark. 

7. An- und Verkauf von Wel'thpapiel'en. 

Antrage zum Au- und Verkauf von Werthpapieren werden 
vom Contor del' Reichshauptbank fur Werthpapiere in Berlin W., 
sowie von allen auswartigen Bankanstalten entgegengenommen. 
Ankaufsauftrage werden erst dann ausgefuhrt, wenn del' ·dazu er
forderliche Geldbetrag zuvor baar eingezahlt odeI' bankmassig 
sichel' gestellt worden ist; Verkaufsauftrage erst dann, wenn die 
zu verkaufenden Papiere zuvor eingeliefert und in Ordnung be
funden wurden. 

An Gebuhren berechnet die Reichsbank bei An- und Verkanfen 
je l/S vom Hundert vom Nennwerthe del' Werthpapiere, mindestens 
abel' 50 Pfennige fUr jede Gattung von Papieren. Ausserdem be
rechnet die Reichsbank die nsancemassigen Maklergebuhren. 

Personen, welche ihre Effecten clem Con tor del' Reichshaupt
bank furWerthpapiere zul' Aufbewahrtmg l:ibergeben haben, mussen, 
falls sie dieselben verkaufen wollen, ihren Depotschein quittirt 
der betreffenden Bankanstalt behufs Einsendung an das Contor 
del' Reichshanptbank fur Werthpapiere zuruck erstatten. 

8. Bestimmungen, die Annahme vel'schlossenel' Depositell 
bei del' Reichsballk betreffend. 

1. Die Reichsbank nimmt von dem Inhalt der Depositen keine 
Kenntnis. 

2. Die Depositen mussen mit dem Vor- nnd Zunamen be
ziehungsweise der Firma des Deponenten deutlich bezeichnet und 
dergestalt verschlossen sein, dass ohne Verletznng eines Siegels 
nichts herausgenommen werden kann. 
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3. Die Reichsbank haftet fur das Depositum hochstens bis 
zum Werthbetrage von Ftinftausend Mark, wenn dasselbe nicht 
zu einem hoheren Werth declarirt und die hierftir bestimmte Ver
sicherungspramie ausser dem Lagergelde entriehtet ist. Fur hohere 
Gewalt und inneren Verderb ist die Reichsbank in keinem Fall 
verantwortlieh. 

4. Das Lagergeld betragt bei Depositen bis zu 30 em Breite 
und Hohe, 40 em Lange und 10 kg Gewicht 10 M., daruber hinaus: 
bis zu 60 em Breite und Hohe, 70 em Lange und 25 kg Gewieht 
20 M., bei noeh grosseren bis zu 100 cm Lange, Breite und Hohe, 
oder einem Gewicht von mehr als 25 kg 30 M. fur das J ahr. 
Depositen von mehr als 100 oder weniger als 15 cm Lange, Breite 
und Hohe werden nicht angenomll1en. 

Die Versicherungsprall1ie betragt fUr jedes angefangene Tausend 
des uber Funftausend Mark hinaus declarirten l\1:ehrwerths (No.3) 
ein Viertel Mark fur das J ahr. 

In beiden Fallen wird das Jahr vom ersten Tage des Depo
sitionsmonats ab berechnet. 

5. Lagergeld und Versicherungspramie sind bei der Nieder
legung und sodann alljahrlich im voraus zu entriehten. Geht 
ersteres nicht punktlich ein, so kann die Reichsbank dasselbe ein
klagen oder nach ihrer Wahl das Depositum auf Gefahr und Kosten 
des Deponenten gerichtlich hinterlegen. 1st die Versicherungs
pramie nicht punktlich bezahlt, so haftet die Reiehsbank nicht fUr 
den declarirten Mehrwerth (No.3, 4). 

6. Das Depositum kann wahrend der Geschaftsstunden jeder
zeit zuruckgenommen werden, abel' nur gegen Rltckgabe oder ge
richtliche KraftloserkHirung des quittirten Depositalscheins. Liefert 
del' Deponent dasselbe binnen mnf Werktagen wieder ein, so ist 
nul' eine Zuschlagsgebuhr von einer Mark zu entrichten. Auch 
die letztere fallt weg, wenn die Zuriicknahme an einem del' letzten 
funf Werktage des vorangcgangenen Depositionsjahres erfolgt ist. 

7. Die Reiehsbank darf das Depositum an jeden Vorzeiger 
des Depositalscheins ohne weitere Prltfung seiner Legitimation odeI' 
der Echtheit und Gitltigkeit der Quittung ausliefern. 

8. Die verhaltnissmassige Erstattung des Lagergeldes odeI' del' 
Versicherungspramie findet nieht statt. 

9. Bestimmungen, die Annahme offener Depositen bei (ler 
Reichs bank betreffend. 

1. Die Reichsbank ubernimmt fUr die sichere und getreue 
Aufbewahrung del' ihr ubergebenen Papiere die volle Gewahr und 
ausserdem die Verpflichtung: 
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a) die zu den Papieren gehorigeu Coupons und Dividenden
scheine, wenn sie in Berlin zahlbar sind oder daselbst zu 
eiuem festen Course in Reichswahrung einge16st werden, 
an den Falligkeitsterminen einzuziehen, anderen Falles 
dieselben an der Berliner Borse verkaufen zu lassen; 

b) die in del' allgemeinen Verloosungstabelle des Deutschen 
Reichs- und Konig!. Preussischen Staatsanzeigers wahrend 
del' Dauer del' Aufbewahrung erscheinenden Ziehtmgs
bezw. Verloosungslisten und Bekanntmachungen uber 
Kundigung odeI' Convertirung von Papieren nachsehen 
zu lassen und die danach zur Ruckzahlung gelangenden 
Stucke des Deponenten an den festgesetzten Zeitpunkten 
zur Ein16stmg vorzulegen bezw. die von ihm beantragte 
Convertirung zu besorgen, auch die gezogenen bezw. ver
loosten, sowie die zur Ruckzahlung gelangenden Stucke, 
wenn sie in Berlin zu einem festen Course in Reichs
wahrung nicht eingelast werden, an del' Barse verkaufen 
zu lassen (sind die Sti:icke am Sitze einer Zweiganstalt 
der Reichsbank zahlbar, so berechnet dieselbe das Porto 
und l/S vom Hundert an Gebuhren); 

c) die nach a) und b) eingehenden Betrage 
in Berlin bei dem Contor der Reichs-Hauptbank fur 
Werthpapiere spatestens am dritten Tage nach dem 
Falligkeits-Termine, und bei den Reichsbankhauptstellen 
und Reichsbankstellen, sowie bei den mit Cassenein
richtung versehenen Reichsbanknebenstellen spatestens 
8 '1'age nach dem Eingang 

zur Verfiigung des Deponenten zu stell en ; 
d) die neuen Coupons und Dividendenscheine rechtzeitig ab

he ben zu lassen; 
e) vollgezahlte Interimsscheine in definitive Stucke umzu

tauschen; 
f) das mit den deponir-ten Papieren jetzt odeI' spateI' ctwa 

verbundene Bezugsrecht auf neue Papiere geltend zu 
machen, auch die weiteren Einzahlungen auf nicht voll 
gezahlte Papiere fur den Deponenten zu leisten, wenn der
selbe solches spates tens 8 Tage vor Ablauf del' dazu fest
gesetzten Termine schriftlich beantragt und den zur Ausubung 
des Bezugsrechtes resp. zur Leistung del' Zahlung erforder
lichen Geldbetrag mit del' Provision gleichzeitig einzahlt. 

Der Verkauf an der Barse (ad a) erfolgt 8 Tage VOl' Verfall 
der in Europa zahlbaren, und 14 Tage vor Verfall der an ausser
europaischen Platz en zahlbaren Coupons bezw. Papiere. 
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2. Fur die mit diesen Leistungen verbundene Muhewaltung 
und Gefahr ist fUr das Jahr eine Gebuhr von 3/10 yom Tausend, 
bei im Auslande ausgestellten Papieren von 1/2 yom Tausend -
also 30 bezw. 50 Pfennige fur je angefangene 1000 Mark des Nenn
werthes der Papiere - mindestens aber 1 Mark fUr jeden Depot
schein zu entrichten. Lasst sich der Werth eines Dokuments in 
einer bestimmten Geldsumme nicht abschatzen, so betragt die Ge
buhr 15 Mark fUr das Jahr. Das Jahr wird yom 15. des Monats, 
in welchem die Niederlegung stattfindet, bis zum 1. des ent
sprechenden Monats im nachstenJahr gerechnet. Fur das Nach
sehen der verloosbaren Papiere, sowie der Bekanntmachungen uber 
die Kundigung und Convertirung der Papiere sind ausserdem pro 
Jahr und Stuck 10 Pfennige zu bezahlen. Fur die Erhebung und 
Auszahlung von baaren Geldern bei verloosten, gekundigten oder 
convertirten Papieren, sowie fUr die Geltendmachung des Bezugs
rechtes und fUr Einzahlungen berechnet die Reichsbank ausser den 
Auslagen an Porto, Maklergebuhr etc. l/S yom Hundert der zu 
leistenden oder zu erhebenden Zahlungen (mindestens abel' 50 Pf.). 
Fur die Abhebung neuer Zins- und Dividendenscheine werden nul' 
die baaren Auslagen berechnet. 

3. Die Gebuhren sind ohne Rucksicht auf die Dauer der Auf
bewahrung fUr ein volles J ahr sogleich bei del' Einreichung del' 
Papiere, fUr jedes folgende Jahr VOl' dessen Beginn zu entrichten. 
Sie werden aus dem Guthaben entnommen und in dessen Ermange
lung durch Postvorschuss eingezogen. 1st auch hi61'durch die 
Zahlung nicht zu en'eichen, so wird Rucknahme des Depots ver
langt. Wegen del' ruckstandigen Gebuhren macht sich die Reichs
bank aus dem Depot bezahlt. 

4. Die gezahlten Gebuhren werden in keinem FaIle zuriick
erstattet. 

5. Die Reichsbank behalt sich VOl', die vorstehenden Gebuhren
satze zu erhohen odeI' die Niederlegungsbedingungen in anderer 
Hinsicht zu verandern. Die Verauderung ist in den zu offent
lichen Bekanntmaclmngen des Reichsbank-Directoriums bestimmten 
Blattern und durch Aushang im Contor fUr Werthpapiere vor dem 
15. November bekannt zu machen, wenn die neuen Bestimmungen 
schon fUr das nachste Kalenderjahr hinsichtlich del' vorhandenen 
Depots Geltung haben sollen. 

6. Nachtheile, welche durch unrichtige Bezeichnung del' Papiere 
odeI' unrichtige Eintragung der Nummern in die Niederlegungs
Antrage entstehen, sind von del' Reichsbank nicht zu vertreten. 
Insbesondere erfolgt das Nachsehen del' Verloosungen etc. lediglich 
nach Massgabe del' Eintragungen in den Antragen. 
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7. Die Depotscheine lauten auf den Namen und sind nicht 
tibertragbar. Werden sie trotzdem tibertragen odor verpfandet, 
odeI' werden die Depots gerichtlich gepfandet, so ist die Bank be
rechtigt, die Papiere auf Gefahr und Kosten des Niederlegers bei 
del' offentlichen Hinterlegungsstelle zu deponiren. 1rrthtimer, welche 
bei Ausstellung der Depotscheine vorgekommen sind, mtissen sofort 
bei Empfang derselben gertigt werden, da auf spatere Beschwerden 
keine Rticksicht genommen werden kann. 

S. Die Zinsen von Hypothekenbriefen mtissen bei del' Casse 
des Contors ftirWerthpapiere odor bei einer Reichsbankanstalt 
auf Giro-Conto des Contors fitr Werthpapiere unter Angabe del' 
Nummer des Depotscheines eingezahlt ·werden. Es ist Sache des 
Deponenten, die Schuldner zur Zahlung an die Reichsbank an
zuweisen. 

9. Die Deponenten mitssen in dem Niederlegungsantrag an
geben, bei welcher Bankanstalt sie die eingehenden Zinsen etc. 
erheben wollen. Witnschen sie den Ort zu wechseln, so muss dies 
vier W ochen vorher angezeigt werden, widrigenfalls die Zinsen etc. 
noch an dem frUheren Orte ausgezahlt werden. Die Auszahlung 
der Zinsen etc. erfolgt immer lilU' an Einem Orte. 

Die Erhebung kann personlich rcsp. durch cinen Bevollmach
tigten odeI' durch die Post erfolgen. 1m letzteren FaIle hat del' 
Deponent seinem Antrage die Quittung itber den Betrag, den er 
abheben will, beizufUgen. Die Absendung des Geldes geschieht 
allemal an die von dem Deponenten angegebene Adressc. Betragt 
das Guthaben mehr als 300 Mark, so kann dasselbe in Raten ab
gehoben werden, abel' nicht unter 150 Mark. 

10. Das Depot wird auf Verlangen wahrend der Geschafts
stunden jederzeit zurii.ckgegeben, abel' nur im Ganzen und lilU' 

gegen Rii.ckg·abe des auf del' Vorderseite mit Quittung: 

"Das vorstehende Depot habe ich zuritckerhalten. 
Ort, Datum, Unterschrift." 

versehenen Depotscheins oder, wenn er verI oren gegangen ist, nach 
rechtskr1.iftiger gerichtlicher Amortisation desselben. Die Legiti
mation des 1nhabers des Depotscheins, sowie die Giltigkeit und 
Echtheit del' Quittung zu prillen, ist die Bank zwar berechtigt und 
wird von diesel' Befugnis jedenfalls dann Gebrauch machen, wenn 
del' Ueberbringer des Depotscheines das etwa eingereichte Passwort 
nicht angeben kann, eine Verpflichtung dazu itbernimmt sie abel' 
nicht; sic behalt sich vielmehr ausdri.tcklich das Recht VOl', das 
Depositum an Jeden herauszugeben, del' ihl' den Depotschein itber
bringt. 
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Bei Ausloosungen wird tiber den Ueberrest nach Ruckempfang 
des quittirten Depotscheines ein neuer Schein kostenfrei ertheilt. 

11. Die Versendung del' deponirten Papiere, sowie del' Talons, 
Coupons, Dividendenscheine und Interimsscheine (1. d und e) per 
Post geschieht allemal auf Gefahr und Kosten des Deponenten und 
unter voller Werth declaration resp. bei Talons mittelst "eingeschrie
benen" Briefes, wenn der Deponent nieht etwas Anderes ausdruek
lieh beantragt hat. 

12. Wenn der Deponent Papiere nieht fur sieh, sondern als 
Vormund oder Pfleger niederlegt, und dies in der Declaration er
klart hat, so zahlt die Bank an ihn zwar die eingehenden Zinsen 
und Dividenden ohne Legitimationsprtifung. Will er dagegen die 
Papiere selbst odeI' die daftir nach 1 b eingehenden Betrage er
heben, so muss er seine Bestallung vorlegen und sieh, falls er dem 
Contor nicht bekannt ist, durch eine demselben bekannte, zuver
Hissige Person vorstellen lassen. 1st dies nieht mogliej:I, und be
steht er dennoeh auf der Ausantwortung, so erfolgt diese durch 
Versendung an ihn dureh die Post. - 1st die Niederlegung naeh 
dem dartiber in den Depotsehein aufgenommenen Vermerke auf 
Anordnung des Vormundsehaftsgeriehtes erfolgt, so ist zur Aus
antwortung aueh noeh die seitens des Gerichtes auf dem Depot
seheine erklarte Genehmigung der Aushandigung an den nament
lieh zu bezeiehnenden Empfanger erforderlieh. - Zur Prufung del' 
Eehtheit und Giltigkeit der Quittung, del' Bestallung odeI' del' Ge
nehmigung des Vormundsehaftsgeriehts ist die Reiehsbank nieht 
verpfiiehtet. - Die Aufhebung derVormundschaft oder Pflegschaft 
bezuglich einzelner von mehreren Miteigenthiimern eines Depots 
hat auf das vorliegende Verhaltnis keinen Einfluss. Eine Controle 
der Aufhebung findet nicht statt. 

13. SolI zur Erhebung del' Zinsen und Dividenden eine dritte 
Person berechtigt sein, so ist dies in einer besonderen, von jener 
Person mitvollzogenen Erklarung auszuspreehen, welche bei dem 
Contor niederzulegen ist. 

14. A. SolI eine dritte Person vertragsmassig oder auf Grund 
einer letztwilligen Verffigung lebenslanglieh die Zinsen odeI' Divi
den de der hinterlegten Papiere beziehen, - odeI' 

B. sind die Werthpapiere zur Sieherung des einem Offizier 
bei seiner Verheirathung zugesieherten Zuschusses niedergelegt, 

so ist eine entspreehende Erklarung nach bestimmtem Muster 
dem Contor bei del' Niederlegung zu behandigen und del' Nieder
legungs-Antrag (die Declaration) mit dem Zusatze zu versehen: 
"Gesperrt nach No. 14. A. - bezw. B. del' Bedingungen." - Del' 
Depotschein wird in dies em FaIle mit dem gleiehen Vermerke 
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bedruckt, und die Zahlung der Zinsen oder Dividende, sowie die 
Riickgabe des Depots an den Deponenten oder dessen Rechtsnach
folger erfolgen: zu A, ohne Zustimmung jener dritten Person nur 
bei VOrlegung einer standesamtlichen Bescheinigung iiber deren 
Tod; zu B, nur unter schriftlicher Zustimmung der zustandigen 
MilitarbehOrde. 

15. Del' Bank steht jederzeit frei, die Riicknahme des Depots 
zu verlangen, ohne Griinde dafiir anzugeben und, wenn die Riick
nahme binnen 14 Tagen nach geschehener AuffordC'rung nicht er
folgt, das Depositum auf Gefahr und Kosten des Deponenten bei 
Gericht niederzulegen. 

10. Bestimmungen fur den Giro-Verkehr del' Reichsbank. 

1. Die Antrage auf Eroffuung eines Contos sind an diejenige 
Reichsbankhauptstelle zu richten, zu deren Bezirk del' Antragsteller 
seinem W ohnsitze nach gehort. 

2. Wird del' Antrag genehmigt, so erhalt del' Antragsteller 
ausser den nothigen Formularen ein Conto-Gegenbuch, in welches 
aIle von ihm oder fiir ihn baar oder durch Verrechnung eingehenden 
Gelder eingetragen werden. Weitere Bescheinigungen werden von 
del' Reichsbank nicht ertheilt. 

3. Baare Einschiisse, bei del' Reichsbank zahlbare Checks und 
Wechsel, desgleichen discontirte Wechsel und ertheilte Lombard
Darlehne werden dem Giro-Conto sofort gutgeschrieben. 

4. Die del' Reichsbank zum Incasso iibergebeneu Wechsel, 
Anweisungen, Rechnungen und sonstigen Papiere miissen quittirt 
sein und mit einem speciellen Verzeichnisse eingereicht werden, 
zu welchem die Bank die Formulare liefert. Auf den letzteren 
ist die Zeit, bis wann die Ablieferung der Papiere an die Bank 
erfolgell muss, fiir jede Reichsbankanstalt genau angegeben. 

Der Gesammtbetrag der in dem Verzeichnisse angegebenen 
Incassopapiere wird in dem Conto-Gegenbuch vor del' Linie sofort 
eingetragen. Die definitive Gutschrift erfolgt erst nach Eingang, 
in der Regel abel' noch an dem zur Einziehung bestimmten 
Tage. 

Unbezahlt gebliebene Papiere erhalt del' Conto-Inhaber gegen 
seine Quittung spatestens am Vormittage des auf den Einziehungs
tag folgenden Werktages zuriick. Auf die Protestirung del' Wechsel 
lasst sich die Bank nicht ein. 

5. Die Eincassirung von Effecten u. s. w. iibernimmt die Reichs
bank nul' an den besonders bekannt zu mach en den Orten, an 
welchen sich ein Bediirfnis dafiir geltend macht. 
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Die Effecten u. s. w. sind der Bank mit speciellem Verzeichnisse 
zu iibergeben. J edes Packet muss versiegelt und mit dem N amen 
des Einlieferers, dem N amen des Empfangers und mit dem nach 
dem Verzeichnisse dafiir zu erhebenden Geldbetrage versehen sein. 

Die Verrechnung der Betrage erfolgt nach den Bestimmungen 
in Absatz 2 der No.4. 

6. Ueber sein Guthaben kann der Conto-Inhaber in beliebigen 
Theilbetragen jederzeit verfiigen, abel', abgesehen von den Be
stimniungen unter No.8, nur durch Checks auf Formularen, welche 
ihm die Bank. geliefert hat, Verfitgungen anderer Art werden nicht 
honorirt. 

Baare Abhebungen erfolgen durch weisse Checks, welche auf 
eine bestimmte Person odeI' Firma mit dem Zusatze "oder Ueber
bringer" lauten. Die Bank zahlt den Betrag an den Ueberbringer 
ohne Legitimationspriifung, auch wenn der Check an eine bestimmte 
Person girirt ist. 

SolI der Check nur zur Verrechnung mit der Reichsbank odeI' 
einem Conto-Inbaber benutzt werden, so muss er gekreuzt, d. h. 
auf del' Vorderseite mit dem quer iiber den Text geschriebenen 
oder gedruckten Vermerke versehen werden: "Nul' zur Verrech
nung" . In dies em Falle darf die Bank den Betrag nicht baar 
auszahlen. 

Zu U ebertragungen auf Conten an demselben odeI' an einem 
anderen Bankplatze sind die rothen Check-Formulare bestimmt. 
Sie miissen auf den Namen ausgestellt werden und sind nicht iiber
tragbar. 

7. Die Check-Formulare werden jedem Conto-Inhaber nach 
Bedarf in Heften von mindestens 50 Stiick gegen Quittung von 
del' Bank geliefert. Er ist verpfiichtet, die Formuiare sorgfaltig 
aufzubewahren, und tragt alle Folgen und Nachtheile, welche aus 
dem Verluste odeI' sonstigen Abhandenkommen diesel' Formulare 
entstehen m6chten, wenn er uicht die sein Conto fiihrende Bank
anstalt rechtzeitig von dem Abhandenkommen schriftlich benach
richtigt hat, um die Zahlullg an einen Unberechtigten zu ver
hindern. 

Ebenso ist del' COlltO-Inhaber del' Bank daftir verantwortlich, 
wenn er die in den Check-Formularen offen gelassenen Stellen 
nicht so ausfiillt, dass eine Falschung unm6glich ist, odeI' wenn 
er von del' auf del' rechten Seite del' weissen Checks befindlichen 
Zahlenreihe nicht cliejenigen Zahlen VOl' del' Ausgabe abtrennt, 
welche den Betrag des Checks iibersteigen. Checks, welche ge
schriebene Zusatze zwischen den vorgedruckten Zeilen enthalten, 
werden zuruckgewiesen. 
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Verdorbene Checkformulare sind, mit dem Firmenstempel oder 
mit dem Namen des Conto-1nhabers versehen, an die Bank zuriick
zuliefern. 

8. Wechsel, aus welchen ein Conto-1nhaber zu einer Zahlung 
verpfiichtet ist, sind bei del' Reichsbank odeI' einem anderen Bank
hause, welches mit der Reichsbank in taglicher Abrechnung steht, 
zahlbar zu machen und rechtzeitig zu avisiren. Ein Verzeichnis 
diesel' Bankhl1user ist in dem Giro-Contor aufgelegt. 1m Besitze 
del' Reichsbank befindliche Wechsel, welche wedel' bei ihr noch 
einem del' in diesem Verzeichnisse genannten Bankhauser zahlbar 
gemacht odeI' nicht rechtzeitig avisirt sind, miissen baar bezahlt 
werden. 

Einge15ste Papiere werden dem Conto-1nhaber gegen Empfangs
bescheinigung ausgeliefert. 

9. Verfiigt del' Conto-1nhaber fiber mehr, als sein Guthaben 
betragt, so lehnt die Bank nicht bIos die Zahlung ab, sondern 
behalt sich auch VOl', den Verkehr mit ihm sofort ganzlich abzu
brechen. VerfUgt er iiber sein ganzes Guthaben, so driickt er 
damit die Absicht aus, sein Conto zu schliessen. Beim Schliessen 
des Contos sind sammtliche unbenutzt gebliebene Checkformulare 
an die Bank zuriickzuliefern. 

10. Die Giro-Gelder werden VOIl del' Bank spesenfrei verwaltet, 
abel' nicht verzinst. 

11. Die Conto-Gegenbiicher sind moglichst oft zur Eintragung 
del' Posten vorzulegen. 

Jahrlich am 7. Juli und 31. December werden sammtliche Con ten 
abgeschlo8sen und del' Saldo aufs Neue vorgetragen. 

12. Die Reichs bank erwartet, dass die Conto-Inhaber von den 
ibnen vol'stehend untel'N o. 4 und 8 eingel'aumten Befugnissen 
regelmassig Gebrauch machen, die Giro-Einrichtung abel' nul' fUr 
sich selbst oder fUr andere Conto-1nhaber, nicht fUr dritte Personen 
benutzen und ein del' Miihewaltung entsprechendes baares Gut
haben halten werden. Sie behalt sich das Recht VOl', den Vertrag 
ohne Weiteres durch schriftliche Benachrichtigung aufzuheben, wenn 
diesel' Erwal'tung llicht entsprochen wird, odeI' wenn sie aus an
deren Griinden die Aufhebung ffir angemessen erachtet. 

Ausserdem konnen die vorstehenden Bestimmungen nach 
14 Tage vorhergegangener oft'entlicher Ankiindigung in den nach 
§ 30 des Reichsbankstatuts bestimmten Blattern jederzeit abgeandert 
werden. 

13. VOl' Eroffnung des Contos hat sich del' Conto-1nhaber mit 
dies en Bestimmungen einverstanden zu erklaren. Die Unterschriften 
del' fibrigen Personen, welche als Geschaftstheilhaber odeI' sonst 
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zur Zeichnung des Namens oder der Firma des Conto-Inhabers 
berechtigt sind, miissen bei der Bank niedergelegt werden. Fiir 
Procuristen odeI' Bevollmachtigte sind ausserdem besondere Voll
machten nach den bei del' Reichsbank eingefiihrten Formularen 
niederzulegen. AIle del' Reichsbank mitgetheilten Unterschriften 
und Vollmachten bleiben so lange giltig, bis der das Conto fiih
renden Bankanstalt schriftlich von dem Erloschen Anzeige gemacht 
worden ist. 

Die vorstehenden Bestimmungen fiir den Giro-Verkehr der 
Reichsbank sind zunachst fiir das Giro-Contor der Reichshauptbank 
und die dem Reichsbank-Directorium unmittelbar untergeordneten 
Bankanstalten erlassen, demnachst auf die von zwei Beamten ver
walteten Unteranstalten ausgedehnt und finden fortan auch auf 
die nul' von einem Beamten verwalteten Unteranstalten an Bank
pHitzen mit folgenden Beschrankungen Anwendung: 

1. Antrage zur Eroffnung eines Contos sind an die Unter
anstalt zu rich ten, welche dasselbe fiihren solI. 

2. Von baaren Einzahlungen in Betragen von mehr als 3000 Mark 
hat der Conto-Inhaber del' vorgesetzten Bankanstalt unverziiglich 
Mittheilung zu machen. 

3. Giro-Uebertragungen auf Grund rother Checks in Betragen 
von 3000-150,000 Mark werden der Bestimmungsanstalt unmittel
bar iiberwiesen, Summen von mehr als 50,000 Mark jedoch nul', 
wenn gegen die Ueberweisung Wechsel- oder Lombardgeschafte 
gemacht werden, aus welchen der Reichsbank ein mindestens 
10tagiger Zinsgewinn erwachst. Unter derselben Bedingung werden 
auch Giro- Uebertragungen auf Grund von Einzahlungen eines 
Nicht-Giroconto-Inhabers in Betragen von 3000-150,000 der Be
stimmungsanstalt unmittelbar iiberwiesen. 

4. Zur Einziehung iibernehmen die U nteranstalten wedel' Wechsel 
noch andere Papiere. 

5. Baare Abhebungen gegen Checks konnen bei den Unter
anstalten nul' soweit als deren Bestande das gestatten, bei del" 
vorgesetzten Bankanstalt abel' unbedingt erfolgen. Wiinscht del' 
Conto-Inhaber die Ein16sung eines weissen Checks bei der vor
gesetztenBankanstalt, so hat er denselben del' Unteranstalt zuvor 
behufs del' nothigen Buchung zum Abstempeln vorzulegen. 

6. Personen, welche ein Giro-Conto bei einer Unteranstalt 
haben, konnen ihre Wechsel auch bei del' diesel' Unteranstalt vor
gesetzten Bankanstalt oder bei einem mit diesel' in taglicher Ab
rechnung stehenden Bankhause zahlbar machen. 

7. Bei Unteranstalten sind die Gegenbiicher am 31. December 
und am 7. jeden Monats (mit Ausnahme des Januar) zur Ueber-

s W 0 bod a. Bankgeschaft. 3. Auf!. 15 
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sendung an die vorgesetzte Bankanstalt behufs Eintragung der 
Posten einzureichen. 

8. Die Vollmachten sind sowohl bei der Unteranstalt als auch 
bei der dieser vorgesetzten Bankanstalt niederzulegen. 

11. Bestimmungen fur den Lombardverkehr del' 
Reichsbank. 

a) Allgemeine. 

§ 1. Darlehne in Betragen von weniger als 500 Mark werden 
in der Regel nicht ertheilt. 

§ 2. Das Darlehn kann taglich zuruckgezahlt und taglich ohne 
Kundigungsfrist zuruckgefordert werden. Zum N achweise del' 
Ruckforderung genugt die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an den Darlehnsnehmer. 

§ 3. Gerath del' Schuldner mit der Ruckzahlung in Verzug odeI' 
bleiben die Zinsen ruckstandig, so ist die Reichsbank berechtigt, 
das Pfand unter Beobachtung des § 20 des Bankgesetzes vom 
14. Marz 1875 verkaufen zu lassen und sich aus dem Erl5s wegen 
Kapitals, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen. 

§ 4. Die Reichsbank ist berechtigt, wenn sie es zu ihrer Sicher
heit, zum Zwecke des Verkaufs oder aus sonstigen Grunden fur 
angemessen erachtet, das Unterpfand auf Gefahr und K?sten des 
Verpfanders nach anderen Lagerstellen, sei es am Orte selbst odeI' 
ausserhalb, bringen und dort aufbewahren odeI' verkaufen zu lassen. 

§ 5. Die Zinsen sind alle drei Monate zu entrichten. 
Wird das Capital jedoch schon fruher vollstandig zuruckgezahlt, 
so sind die Zinsen gleichzeitig zu entrichten. 

Die Zinsen werden bei Darlehnen gegen Verpfandung von 
Werthpapieren, wenn sie an den lctzten vier Werktagen odeI' an 
dem ersten Werktage eines Monats entnommen sind, mindestens 
fur acht Tage, wenn sie an den letzten vier Werktagen odeI' an 
dem ersten Werktage eines Vierteljahres entnommen sind, min
destens flir vim'zehn Tage, bei allen ubrigen Darlehnen nul' bis 
zum Zahlungstage berechnet. Auf jeden Pfandschein sind mindestens 
50 Pfennige Zinsen zu bezahlen. Wird del' Zinsfnss del' Reichs
bank allgemein erh5ht odeI' ermassigt, so tritt bei allen Darlehnen 
sofort del' nene Zinssatz vom Tage del' Einflihrung an in Kraft. 

§ 6. Theilzahlnngen sind nul' in Betragen von mindestens 
10 vom Hnndert del' schuldigen Summe, jedoch nicht unter 500 Mark, 
gestattet. 

§ 7. Die Bank iibernimmt keine Verpfiichtung, die Legitima
tion des Inhabers des Pfandsscheins odeI' dessen, del' ti.ber den 
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Riickempfang des Pfandes quittirt, sowie die Echtheit del' Quittung 
zu pl'iifen, sondel'n ist bel'echtigt, J eden, welcher sie vollstandig 
wegen aIler ihl'el' Anspl'iiche an den Verpfander befl'iedigt und 
den Pfandschein zul'iickgiebt oder ihn zu einem andel'en Zwecke 
pl'asentirt, fiir den rechtmassigen Eigenthiimer desselben und des 
Untel'pfandes anzusehen, auch dann, wenn del' Pfandschein auf 
ihn nicht gil'irt ist. Dessenungeachtet behalt sich die Bank das 
Recht VOl', die Legitimation des Prasentanten des Pfandscheins zu 
priifen. Da sie eine Verpfiichtung odeI' Gewahrleistung deshalb 
abel' in keiner Weise iibernimmt, so hat der Verpfander den Pfand
schein VOl' ungetreuen Handen zu bewahren, damit das Unterpfand 
nicht an einen Unbefugten ausgeantwortet werde, odeI' ein Un
befugter neue Darlehne darauf entnehme. 

§ 8. Ohne Riickgabe des quittirten Pfandscheines wird wedel' 
das Unterpfand, noch im Fall des erfolgten Verkaufs desselben 
del' dem Verpfander etwa daraus verbliebene Ueberschuss eher 
herausgegeben, als bis derselbe den Pfandschein durch gerichtliches 
Aufgebot und Erkenntnis hat mortificiren lassen, auch wird del' 
gedachte Ueberschuss bis dahin auf seine Gefahr nur als unzins
bares Depositum bei der Bank aufbewahrt. AIle Zahlungen des 
Schuldners an Capital, Zinsen und Kosten werden von der Bank 
vol'schriftsmassig gebucht, ausserdem aber sowohl auf dem Original
Pfandschein als auch auf dessen Abschrift (§ 12) eingetragen und 
keine weitere Quittung dariiber ertheilt. Ruckzahlungen auf em
pfangene Darlehne, welche an eine Reichsbank-Nebenstelle geleistet 
werden, haben fiir die Bank nul' dann Giiltigkeit, wenn del' Zahlende 
gleichzeitig der:jenigen Bankstelle, welche den Pfandschein aus
gestellt hat, directe Anzeige davon macht. 

§ 9. Reicht das Unterpfand zur vollstitndigen Befriedigung 
del' Bank nicht aus, so bleibt der personliche Anspruch wegen des 
Fehlenden an den Verpfander vorbehalten, selbst wenn er seine 
Rechte und Verbindlichkeiten aus dem Pfandschein einem Anderen 
itbel'tragen sollte. 

§ 10. Die auf den Pfandscheinen von del' Bank nachgetl'agenen 
Veranderungen mit dem Capital odeI' dem Untel'pfande haben fur 
beide Theile volle Beweiskraft und Verbindlichkeit. 

§ 11. AIle Bestimmungen dieses Pfandscheins gelten fUr die 
etwa zugeschriebenen neuen Untel'pfander und Darlehne ebenfalls. 
Die sammtlichen Unterpfander haften fUr die ganze F'ordel'ung del' 
Reichsbank, gleichviel zu welcher Zeit die Zuschreibung neuer 
Unterpfander oder Darlehne erfolgt ist, und konnen nach del' Wahl 
del' Reichsbank zusammen oder einzeln zur Berechtigung del' For
derung an Capital, Zinsen und Kosten nach § 3 veraussert werden. 

15* 
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§ 12. Del' Verpfander hat iiber den Empfang des Pfandscheins 
auf einer Abschrift davon, welche bei del' Bank bleibt, zu quittiren. 
Wenn diesel' Pfandschein abhanden kommt, so solI gedachte Ab
schrift mit den darauf von del' Bank nachgetragenen Veranderungen 
fiir beide Theile volle BeweiskTaft und Verbindlichkeit haben. 

§ 13. Jede Gefahr del' Unterpfander, insbesondere auch die 
Kriegsgefahr, tragt allein del' Verpfander. 

b) Besondere. 

I. Bei Verpfandung von Staats-, Communal-Papieren, Pfand
briefen, Actien und anderen dergleichen Werthpapieren, sowie auch 
von Wechseln. 

§ 14. Bei verpfandeten Werthpapieren, die einer Kiindigung, 
Verloosung, Auszahlung odeI' sonstigen Veranderung unterliegen, 
hat del' Verpfander die zu seiner Sicherung nothwendigen Mass
regeln selbst zu besorgen odeI' in Antrag zu bringen, widrigenfalls 
die nachtheiligen Folgen ihn allein treffen. 

§ 15. Sinkt wahrend der Dauer des Darlehns del' Cours des 
Unterpfandes urn 5 vom Hunde1't, so ist del' Verpfander verpfiichtet, 
binnen 3 Tagen die urspriingliche Sicherheit dadurch wieder he1'
zustellen, dass e1' nach 'Wahl der Reichsbank entweder eine ver
haltnismassige Abschlagszahlung macht, oder das Unterpfand auf 
das urspriingliche Verhiiltnis erh6ht, widrigenfaIls die Reichs bank, 
wenn sie nicht die Wiedel'herstellung del' Sicherheit im Rechtswege 
verfolgen will, jederzeit berechtigt, aber nicht verpfiichtet ist, sich 
aus dem Unterpfande nach § 3 bezahlt zu machen und den etwaigen 
Ausfall nach § 9 vom Verpfander einzuziehen. 

§ 16. Wechsel und andere nicht auf jeden Inhaber lautende 
Papiere miissen mit dem Blanco-Giro des Verpflinders verseben 
sein, und ist die Reichsbank behufs ihrer Befriedigung berechtigt, 
solche entweder nach § 3 verkaufen zu lassen, odeI' auf Gefahr 
des Verpfanders von den Schuldnern einzuziehen und in jedem 
FaIle das Blanco-Giro auf sich selbst odeI' einen Dritten auszufullen. 
Die Reichsbank behalt sich, ohne jedoch irgend eine Verpflichtung 
odeI' Gewahrleistung deshalb zu iibernehmen, das Recht VOl', die 
ihr verpfandeten Papiere, wenn solche auf jeden Inhaber lauten, 
fUr die Dauer del' Verpfandung ausser Cours zu setzen. 

II. Bei Waaren-Vel'pfandungen. 
§ 17. Del' Lagerort del' Waaren, deren Besitz an die Reichs

bank iibertragell ist, und das Datum del' Abschatzung sind um
stehend zu bemerken. Del' Lagerort darf ohne Genehmigung del' 
Reichsbank nicht gealldert werden. Eille Umlagerung des Pfandes 
beriihrt den Pfandbesitz del' Reichsbank nieht, welcher auch an 
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dem neuen Lagerorte unverandert und ohne eine Heue Uebergabe 
fortgesetzt wird. 

§ 18. Lagern die Waaren auf PackhOfen oder Niederlagen 
unter del' Aufsicht offentlicher Beamten, odeI' in einem mehreren 
Privatpersonen gemeinschaJtlich gehorigen Speicher odeI' Lager
hause, odeI' sonst ausserhalb del' Reichsbank, so ist die Uebergabe 
des Pfandes an die Reichsbank in del' nach Verschiedenheit jedes 
diesel' Fane gesetzlich erforderlichen Form zu bewirken. 

§ 19. Die Waaren mussen, so lange sie del' Reichsbank als 
Pfand dienen, gegen Feuel'sgefahl' zur vollstandigen Deckung del' 
Reichsbank versichert werden. Del' Versicherungsschein wird del' 
Reichsbank ausgehandigt und dadurch mit del' Befugnis verpfandet, 
sich daraus bei entstehendem Feuerschaden bezahlt zu machen. 
Die Reichsbank ist berechtigt, abel' nicht verpfiichtet, die Ver
sicherung auf Gefahr und Kosten des Verpfanders zu bewirken 
und zu erneuern, und sind ihr alsdann die darii.ber erhaltenen 
Versicherungs- und Erneuerungsscheine, es mogen diese auf ihren 
odel' des Verpfanders N amen lauten, mit derselben Befugnis ver
pfandet. Bei entstehendem Feuerschaden liegt clem Verpfander 
allein ob, die Verpfiichtungen des Versichertel1 aus dem Ver
sicherungsscheine zu erfiillen, die Reichsbank ubernimmt cleshalb 
keine Verantvvortlichkeit, es moge die Versicherung von ihl' selbst 
odeI' von clem Verpfander bewirkt sein. Verpfander 1st abel' ver
pflichtet, bei den Verhandlungen, welche tiber Feststellung eines 
Brandschadens an den verpHindeten Gegenstand (IV aaren) mit den 
Vel'sicherungs-Gesellschaften gepfiogen werden, die Reichsbank zu
zuziehen und darf ohne ih1'e Zustimmung keinen Vergleich schliessen, 
bei dem die Lombardschuld nebst Zinsen und Kosten nieht ge
deekt ist. 

§ 20. Die Reichsbank haftet fLi.r keinerlei Schaden, welcher 
ohne ihr gro bes Versehen wahrend des Lagel'ns an den Waaren 
entsteht, sei es durch Verderbell, Lecke an den Gebinden, Ein
tl'ocknen, Wurmfrass odeI' sonst, es mogen die IVaaren in den 
Gebauden del' Reichsbank odeI' anderswo lagern. Es ist Sache 
des Verpfanders, ofters nach den Waaren zu sehen und zur Er
haltung derselben selbst das Erforderliche vorzukehren, woran er 
von del' Reichsbank nieht verhindert werden wird. 

§ 21. Entstehen del' Reichsbank durch die Versendung, die 
Absehatzung, Lagerung, Beaufsichtigung, Umpaekung odeI' Sonderung 
der vVaaren, odeI' durch sonstige von del' Reichsbank fur nothig 
eraehtete Massregeln, Kosten, so tragt diese derVerpfander. Fur 
die Lagerung del' Waaren in den Gebauden del' Reichsbank sind 
die von diesel' bestimmten Kosten zu entrichten. J<'ur aIle Kosten 
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einschliesslich der etwaigen Auslagen ftir die Versicherung gegen 
Feuersgefahr dienen der Reichsbank die Waaren und der Ver
sicherungsschein nebst dem etwaigen Prolongations-Schein gleich
falls zum Unterpfande. 

§ 22. Wenn die verpfandeten Waaren urn den sechsten Theil 
ihres Schatzungs- oder marktgangigen Werthes im Preise sinken 
oder ebenso viel wahrend des Lagerns durch Veranderung ihrer 
Beschaffenheit oder Menge nach einer von del' Reichsbank allein 
durch einen ihrer Beamten, ihren Schatzel' oder einen anderen 
Sachverstandigen zu veranlassenden Abschatzung am Werthe ver
lim"en, so ist der Schuldner verbunden, das Unterpfand sogleich 
verhaltnismassig zu verstarken odeI' einen entsprechenden Theil 
des Darlehns zurtickzuzahlen. Geschieht binnen drei Tagen keines 
von beiden, so ist die Reichsbank, wenn sie nicht die Wieder
herstellung der Sicherheit im Rechtswege verfolgen will, jederzeit 
berechtigt, aber nicht verpfiichtet, sich aus dem Unterpfande nach 
§ 3 bezahlt zu machen und den etwaigen Ausfall nach § 9 von 
dem Verpfander einzuziehen. 

12. Verzeichnis der bei der Reichsbank beleihbaren 
Werthpapiere. 

Classe I. 
Beleihbar mit 3h des Courswerthes. 

1. Die yom Reich odeI' einem deutschen Staate ausgegebenen 
Anleihen und Schatzanweisungen, sowie die von deutschen Staaten 
ausgegebenen zinstragenden Pramienanleihen, letztere jedoch nicht 
hoher als 15 M. unter dem niedrigsten Pramiensatze del' jedesmaligen 
nachsten Ziehung. Von Steuerbehorden deutscber Staaten ausge
stellte Anerkenntnisse tiber Steuervergiitung fUr ausgefiihI'ten, bezw. 
auszuftihrenden Branntwein und Zucker. *) 

Die von dem vormalig·en Konig-reich Hannover ausgegebenen 
Staatsanleihen. 

N assauische Staatsschuldverschreibungen. 
Die von der vormaligen freien Stadt Frankfurt a./M. ausge

gebenen Anleihen yom 9. April 1839, 2. Januar 1844, 12. Mai 1846, 
30. November 1848, 1. Februar 1858. 

Kur- und Neumarkische Schuldverschreibungen. 
Preussische und Lauenburgische Rentenbriefe und Paderborner 

Tilgungs-Cassen-0 b lig ationen. 
Koniglich Bayerische 4 % GrundI'enten-AblOsungs-Schuldbriefe. 
Koniglich Sachsische Landrentenbriefe. 

*) Del' Vel'falltag del' Anel'kelllltnisse ist zu beachten. 
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Koniglich Sachsische Landescultur-Rentenscheine. 
Mecklenburgische Eisen bahn -Schuld verschreibungen. 
2. Berliner Pfandbriefe. 
Braunschweig-Luneburgische Leihhaus-Schuldverschreibungen. 
Landschaftliche Central-Pfandbriefe (Preussen). 
Mecklenburgische Ritterschaftliche Pfandbriefe. 
Obligation en del' Hannoverschen Landescredit-Casse. 

do. del' Herzogl. Landesbank in Altenburg zu 31/2 °10. 
do. der Kreisanleihe von Ober-Bayern zu 4 °/0. 
do. del' Konigl. Bank zu Nurnberg zu 4 und 41 / 2 %' 

Pfandbriefe del' Provinziallandschaften (Preussen). 
do. des landschaftlichen Creditverbandes fUr Schleswig-

Holstein. 
do. des Pommel'schen Landcreditverbandes zu 41/2°(0' 
do. des landwirthschaftlichen Creditvereins im Konig-

rei ... h Sachsen zu Dresden. 
do. 

do. 

des Erblandischen Ritterschaftlichen Creditvereins 
im Konigl'eich Sachs en zu 31/ 8 , 31/ 2 , 32/ 3 und 4 % , 

del' Landstandischen Hypothekenbank des Konig
lich Sachsischen Markgrafenthums Obel'lausitz 
zu 3 und 31 / 2 %' 

Schuldurkunden d. Wiirttembergischen Creditvereins in Stuttgart. 
Schuldverschreibungen der Landes-Creditcasse in Cassel. 
Schuldverschl'eibungen del' Landes-Sparcassen des Furstenthums 

Reuss j. L. zu 4 °/0. 
Provinzial-, Kreis-, Stadt-, Deichbau- und andere Obligationen, 

zu deren Verzinsung und Tilgung die Beitrage im Verwaltungs
wege gleich den offentlichen Abgaben erhoben werden, innerhalb 
del' yom Reichsbank-Directorium dieserhalb festgestellten Grenzen. 

3. Altenburg Zeitzer Eisenbahn-Stamm-Actien. 
. {U A zu 31 / 2 % 

Lobau Zlttauer "B" 4 0/0 :: 
Lubeck-Buchener 
Magde burg-Wittenberger 
Mainz-Ludwigshafen 
Mecklenburgische Friedrich-Franz 
Niederschlesisch-Markische 
Pfalzische Ludwigsbahn 
Pflilzische Maxbahn 
Pflilzische Nordbahn 
Sachsisch -Schlesische 
Stargard -Posener 
Werra Eisenbahn-Stamm-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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4. Altenburg Zeitzer Eisenbahn-Stamm-Prioritaten. 
Ostpreussische Sudbahn " 
5. Bergisch-Markische 3. A, B und C Eisenb.-Priorit.-Obligat. 
Berlin-Potsdam-Magdeburger La A 
Braunschweigische zu 41 / 2 0/ 0 

Lubeck-Buchener zu 4 0 / 0 

Mainz-Ludwigshafener zu 4 0/ 0 

Oberschlesische La B und E 
Oberschlesische (Niederschles. Zweigbahn) 
Ostpreussische Sudbahn zu 41 / 2 % 

Rheinische zu 31 / 2 0 / 0 

Saalbahn zu 31/ 2 0 / 0 

Stargard-Posener 1.-3. Em. 
vVerra zu 4 0 / 0 

Classe II. 

Beleih bar mit 50 Ofo des Courswel'thes. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1. Bonds der Vereinigten Staaten von N ordamerika. 
Italienische Rente. 
Oesterreichische in Gold verzinsliche Staatsrenten-Anleihen 

zu 4 0 / 0 , 

Staatsschuldverschreibungen del' Norwegischen 4 % Anleihe 
von 1880. 

Staatsschuldverschreibungen del' Schwedischen 31 / 2 010 Anleihe 
von 1886. 

Ungarische Goldrente zu 4 0 /0-
2. Die 3 0! 0 igen vom Staate garantirten Prioritats-Obligationen 

del' Italienischen Eisenbahn-Gesellschaften, deren Zinsen in deutscher 
Wahrung zu festem Course zahlbar sind. 

Die vom Norwegischen Staate garantirte 4 % ige Eisenbahn
Anleihe von 1883. 



VIII. Die Bank des Berliner 
Cassen -Vereins. 

1. Del' allgemeine Zweck del'selben. 

Das Institut hat den Zweck, als Sammel- und Verrechnungs
stelle fiir alle am Berliner Platz geschlossenen Wechsel- und 
Effectengeschafte zu dienen und dadurch den Verkehr wesentlich 
zuerleichtern. Dieser Zweck wird in folgender Weise erreicht: 
den Mitgliedern del' Bank des Berliner Cassen -Vereins sind in den 
Biichern derselben laufende Conten errichtet mit del' Massgabe, 
dass jedes Couto zu jeder Zeit einen Credit-Saldo von mindestens 
300 l\L aufweise. Hat nun eines del' Mitglieder von anderen 
Wechsel odeI' Effecten gekauft, so werden ilun dieselben Ilicht 
nach seinem Geschaft gesandt, sondern bei dem Cassen-Verein 
zugleich mit den Abrechnungen hinterlegt, und zwar die Wechsel 
am Nachmittage des Kauftages, die Effecten und Rechnungen am 
darauffolgenden Tage. Die sammtlichen Einlieferungen eines Tages 
werden von den Beamten des Vereins derart sortirt, dass alle fitr 
jede einzelne Firma bestimmten Posten in ein Fach zusammen
gelegt, mit einem Riemen verschniirt und so zur Abholung durch 
die Boten bereit gehalten werden. Die Mitglieder des Cassen
Vereins liefern die von ihnen verkauften Posten in der Weise ein, 
dass jeder einzelne, im Couvert odeI' fest gebandert, die Namen 
desjenigen Mitgliedes, fUr das er bestimmt ist, und desjenigen, von 
dem er kommt, - ferner den Endbetrag del' beigegebenen Rechnung 
und eine fortlaufende Nummer - alles in deutlicher Schrift -
tragt. J eder Gesammtlieferung liegt ausserdem ein Verzeichnis 
bei mit den N amen del' Adressaten und Angabe del' ihnen zu 
belastenden Summen. Dieses Verzeichnis dient den Beamten des 
Cassen-Vereins als Buchungsbelag und wird als solcher nati:irlich 
zuriickbehalten. 
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Nachdem jedem Mitgliede die von ihm eingelieferten Posten 
auf Conto gutgeschrieben, die fur dasselbe eingelieferten jedoch 
auf' Conto belastet sind, wird fur ein eventuell noch verbleibendes 
Guthaben eine Gutschriftsbescheinigung ausgestellt und dem Boten 
der Firma bei Abholung der fiir dieselbe bestimmten Sachen mit
gegeben. 1st dagegen der Betrag, der einem Mitgliede zu be
lasten ist, grt):;ser als die Summe seiner Einlieferungen, dann zieht 
der Cassen-Verein die sein Guthaben ubersteigenden Rechnungen 
direct bei ihm ein. 

Man wird zugestehen mussen, dass diese Thatigkeit der Bank 
des Berliner Cassen-Vereins eine ungemein erspriessliche ist und 
dem Geschaftsverkehr eine uberaus grosse Erleichterung schafft. 

Ausserdem befasst sich die Bank des Berliner Cassen-Vereins 
auch mit dem Incasso von Platzwechseln, Amveisungen etc. und 
bezahlt aIle auf sie gezogenen Cheques ihrer Conto-Inhaber so 
lange, als noch ein Guthaben von 300 M. auf dem betreffenden 
Conto verbleibt. Eine weitere ausserst praktische Einrichtung hat 
die Bank des Berliner Cassen-Vereins durch Aufmachung ihres 
Giro-Efl·ecten-Depots getroffen. Wir heben im Nachfolgenden aus 
der fur dasselbe geltenden Geschaftsordnung die wichtigsten 
Punkte hervor. 

2. Geschiiftsordnung fUr das Giro-Effecten-Depot der Bank 
des Berliner Cas sen-V ereins. 

Zur Erleichterung des Verkehrs in den an hiesiger Borse 
hauptsachlich gehandelten Effecten hat die Bank des Berliner 
Cassen-Vereins in ihrem Bankgebaude Oberwall-Strasse No.3 par
terre nach Massgabe del' folgenden Bestimmungen ein Giro-Effecten
Depot errichtet, dessen Bureaus werktaglich von 9 Dhr Morgens 
bis Nachmittags 5 Dhr ununterbrochen geoffnet sein werden. 

1. In diesem Giro-Effecten-Depot werden von den Mitgliedern 
die von del' Aufnahme- und Einschatzungs-Commission .... zu be
stimmenden Effecten zur Aufbewahrung angenommen und zur 
jederzeitigen Wiederverfiigung bereit gehalten. Diese Effecten sind 
nach dem zuletzt erschienenen Verzeiehnis folgende: 

a) Deutsche Fonds. 

4 % Deutsche Reichsanleihe, 
31/ 2 % do. 

3 0/ 0 do. 
Preut:isische consolidirte 4 % Staats-Anleihe, 

" " 31/2 % " 

" " 3 % " 
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Berliner 31/ 2 % Stadt-.A.nleihe, 
Badische 4 % Staat8-.A.nleihe, 
Bayer8che 4 % Staats-.A.nleihe, 
Hamburgische 3'/2 % Staats-Rente, 
Sachsische 4 % Staats-.A.nleihe, 
Sachsische 3 % Staats-Rente . 

.A.nmerkung: 4 % Oonsols, 31/ 2 % Reichsanleihe etc. miissen 
nach Zinsterminen getrennt eingeliefert werden. 

b) .A.usIandische Fonds. 

Egyptische 4 0/0 unificirte .A.nleihe, 
" 4 1/ 2 0/0 .A.nleihe, 
" 5 % privilegirte ~-\nleihe, 

Griechische 5 % .A.nleihe von 1881/84, 
" 4 % Monopol-.A.nleihe von 1887, 

Mexicanische 6 0/0 consolidirte aussere Anleihe, 
Italienische 5 0/0 Rente, 
Oesterreichische 4 0/0 Goldrente, 

" 4 1 / 0 % Silberrente, 
" 5 % Papierrente, 
" 4 1/ 5 % do., 

Rumanische 5 % amortisable Rente, 
" 5 0/0 fundirte Rente, 
" 4 0 / 0 amortisable Rente, 

Russisch-Englische 41 / 2 % .A.nleihe von 1875, 
Russische 4 0/0 .A.nleihe von 1880, 

" 4010 consolidirte .A.nleihe von 1889 und 1890 I. 
und II. Serie, 

" 5 0/0 Orient-.A.nleihe II. Emission, 

" 5 0/0 " III." 
" 5 % Goldrente von 1884 (steuerpfiichtig), 
" 6% " ,,1883, 

Serbische 5 % Staatsrente von 1884, 
" 5 % " ,. 1885, 

Spanische 4 % perpetuelle auswartige Schuld-Titres, 
Tiirkische convertirte Staatsanleihe, 

" 41 / 4 0/0 Egyptische Tribut-Anleihe, 
" 5 % Zoll-Obligationen, 

Ungarische 4 % Goldrente, 
" 5 % Papierrente . 

.A.nmerkung: Bei del' Einlieferung miissen die einzelnen 
Posten nach del' Grosse ihrer Appoints, resp. nach Zinsterminen 
geOl'dnet aufgefiihrt werden. 
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c) Deutsche Eisenbahn-Stamm-Actien. 

Aachen-Mastrichter Eisenbahn
Dortmund-Gronau -Euschede 
Liibeck-Biichener Eisenbahn
Mainz-Ludwigshafener Eisenbahn-
Marienburg-Mlawkaer " 
Mecklenburgische Friedrich-Franz bahn
Ostpreussische Siidbahn
Werra-Eisenbahn-

Actien, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

d) Auslandische Eisenbahn-Actien. 

Bohmische N ordbahn-

" 
Westbahn-

Buschtehrader Eisenbau La B 
Dux-Bodenbacher Eisenbahn-
Elbethal-Eisenbahn-
Galizische Carl-Ludwigsbahn
Gotthardbahn- (aIte und junge) 
Italienische 3 0 i 0 Eisenbahn-Obligationen, 
Italienische Mittelmeer-Eisenbahn
Jura-Bern-Luzern Eisenbahn
Kursk-Kiew Eisenbahn
Lemberg-Czernowitz-J assy 
Lombardische Eisenbahn-
Luxemburgische Prince Henri
Oesterreichisch-U ngarische Staats bahn

" 
N ordwestbahn-

" 
Lokal-Eisenbahn-

Raab-Oedenburger Eisenbahn
Grosse Russische Staatsbahn
Russische Siidwestbahn
Schweizer Centralbahn-

" 
" 
" 

Nordostbahn-
Unionbahn
Wcstbahn-

Warschau-Wiener Eisenbahn-

Actien, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Actien, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

e) Deutsche Eisenbahn-Stamm-Prioritats-Actien. 

Marienbnrg-Mlawka 
Ostpreussische Siidbalm-

Stamm-PriOl'itaten, 

" 
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f) Bank-Actien. 

Berliner Handelsgesellschafts-Antheile, 
Darmstlldter Bank -Actien, 
Deutsche 

" Deutsche Genossenschafts-Bank -Actien, 
Disconto-Commandit-An theile, 
Dresdner Bank-Actien, 
Actien der Internationalen Bank in Berlin, 

" "Mitteldeutschen Creditbank, 
" "N ationalbank fUr Deutschland, 

Oesterreichische Credit-Actien, 
Preussische Boden-Credit-Bank -Actien, 
Preussische Central-Boden -Credit-Gesellschafts-Actien, 
Actien del' Russischen Bank fur auswartigen Handel, 
Ungarische Credit-Bank-Actien, 
Wiener Bankvereins-Actien, 
Wiener U nion-Bank -Actien. 

g) Industrie-Actien. 

Anglo-Continentale Guano-W erke-Actien, 
Allgemeine Electricitats-Gesellschafts-Actien, 
Bochumer Gussstahl-Actien, 
Donnersmarckhutte- " 
Dortmunder Union 6 % Stamm-Prioritaten, 
Gelsenkirchen-Bergwerks- Actien, 
Grusonwerk-

" 
" 

Grosse Berliner Pferde-Eisenbahn
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Gesellschafts- " 
Harpener Bergbau
Hibernia-
Laurahutte-
Leipziger Bierbrauerei Riebeck & Co.
Leopoldshall, Vereinigte chemische Fabriken
Nobel Dynamite Trust-Company
Norddeutsche Lloyd-
Oberschlesische Eisen bahn -Bedarfs-Gesellschafts
Actien del' chemischen Fabrik vorm. E. Schering, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Schwartzkopff, Berliner Maschinen- Actien, 
"Tivoli", Berliner Brauerei- " 
Turkische Tabak-
Ungarische Waffen- und Munitions-Fabrik
Victoria-Brauerei-

" 
" 
" 
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h) Amerikanische Papiere. 

Chicago-Burlington und Quincy 4 % Bonds, 
St. Louis und San Francisco 5 % Bonds, 

do. 6 % Bonds, 
St. Paul, Minneapolis und Manitoba 4 1 / 2 % Bonds, 
Northern Pacific Railroad Cy. 6 % II. Bonds, 

do. III. 
" Oregon Railway und Navigation Cy. 5 % Bonds. 

Ob und welche andere Werthpapiere von dem Giro-Effecten
Depot kunftig etwa noch angenommen werden und welche wiederum 
ausscheiden sollen, entscheidet die Aufnahme- und Einschatzungs
Commission. 

2. Die Summe del' einzuliefernden Retrage ist nicht beschrankt. 
Die Lieferung hat jedoch nnr in Packeten von abgerundeten Be
tragen zu erfolgen, dergestalt, dass ein Packet in del'- Regel nicht 
mehr als 50 einzelne Stucke enthalt. Ueberschiessende Restbetrage 
sind in besondere Packete zu verpacken. J edes Packet ist mit 
einem Papierbande zu versehen; letzteres ist mit dem InhaIte 
entweder nach Stuckzahl odeI' N ominalwerth zu besehreiben. 

Die Effecten-Gattungen sind getrennt zu behandeln; fur jede 
derselben ist ein mit Untersehrift odeI' Firmenstempel des Einlieferers 
versehenes Nummern-Verzeichnis, welches spateI' ausserhalb del' 
Lokalitaten des Giro-Effecten-Depots aufbewahrt wird, beizufiigen. 

Abanderungen oder Rasuren sind in den Nummern-Verzeich
nissen zu vermeiden. Verschriebene Nummern sind zu durch
streichen und neu aufzufuhren ..... 

3. Welche Effecten nach Stiickzahl und welche nach den 
N ominalbetragen einzuliefern und buchmassig zu fiihren sind, 
richtet sich nach del' Usance del' Berliner Fonds-Borse ..... 

4. Bei allen Einlieferungen mussen die laufenden Zinscoupons 
odeI' Dividendenscheine und Talons beigefiigt sein ..... 

5. Anf die Einziehung falliger Zinscoupons und Dividenden
scheine, sowie auf die Ausubung von Bezugsrechten, auf die Ver
tretung in Generalversammlungen odeI' auf ahnliche Manipulationen 
Iasst sieh die Bank des Berliner Cassenvereins nicht 
ein ..... 

7. Fallige Coupons und Dividendenscheine werden den Em
pfangern thunlichst am Falligkeits- resp. usancemassigen Ab
trennungstermin, spatestens jedoch am zweitfolgenden Borsentage 
gegen Quittung ausgeliefert. Eine Gebuhr wird fur die Abtrennung 
nicht erhoben ..... 



239 

8. Die eingelieferten Effecten werden nicht speciell aufbewahrt, 
sondern den gleichnamigen Gesammtbestanden dieser Effecten hin
zugefugt. Der Einlieferer begiebt sich von vornherein 
des Rechtes, bestimmte Nummern oder Abschnitte zuruck 
zu verlangen ..... 

9. Loospapiere oder andere mit variablen Pramien zu ver
loosende Effecten werden nicht in das Giro-Effecten-Depot ge
nommen. 

13 ..... Der Conto-Inhaber erhalt von der Bank des Berliner 
Cas sen-Vereins gegen Quittung Giro-Effecten-Checkbucher , welche 
sorgfaltig aufbewahrt werden mussen. Alle Folgen und Nachtheile, 
welche aus dem Verluste oder sonstigen Abhandenkommen ganzer 
Checkbucher oder einzelner Checkformulare entstehen mochten, 
tra.gt der Conto-Inhaber, sofern er nicht die Bank rechtzeitig von 
dem Abhandenkommen schriftlich benachrichtigt hat, urn die Hono
rirung zu verhindern. Verschriebene oder sonst verdorbene Check
formulare sind dem Giro-Effecten-Depot alsbald zuruckzugeben. 

Jeder Check darf nnr die Verfligung uber eine Effectengattung 
enthalten ..... 

Es werden weisse, rothe und grune Checkformulare ausge
geben. 

14. Die weissen Checks sind zur Abhebung von Werth
papieren in natura bestimmt ..... 

15. Die auf rothen Checks angewiesenen Betrage werden 
den darin bezeichneten Conto-Inhabern, und zwar nul' diesen, auf 
deren Giro-Effecten-Conto gutgeschrieben. Letztere konnen, sofern 
del' Check in Ordnung geht, safort uber die fraglichen Effecten 
ihrerseits mittelst eines beliebigen Checks verfligen. 

16. Grune Checks konnen gleichfalls nul' zu Gunsten eines 
andern Conto -Inhabers ausgestellt werden. Derartige Checks, 
welchc dnrch Guthaben der Aussteller gedeckt sein mussen, werden 
flir die darin bezeichneten Firmen von del' Bank des Berliner 
Cassen-Vereins zur Aufbewahrung angenommen. 

Die betreffenden Effecten bleiben vorlaufig auf dem Conto 
des Checkausstellers stehen ..... Demgemass gilt der Aussteller 
als Eigenthumer der Effecten .... . 

Dagegen ist del' Aussteller nicht berechtigt, uber die betreffen
den Eff'ecten anderweitig zu verfligen ..... Demjenigen, zu dessen 
Gunsten del' Check ausgestellt ist, wird eine Empfangsbescheinigung 
ltber den Eingang des Checks ertheilt. Auf Grund diesel' Be
scheinigung ist er jederzeit berechtigt, die Auslieferung der be
treffenden Effecten gegen Ruckgabe del' Empfangsbescheinigung, 
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auf deren Riiekseite iiber den Empfang der Effeeten quittirt 
werden muss, von der Bank des Berliner Cassen-Vereins zu ver
langen ..... 

17. AIle Arten von Checks werden von der Bank des Berliner 
Cassen-Vereins nur dann als giltig anerkannt, wenn sie ihr bis 
zum fiinften Borsentage nach dem Ausstellungstage vorgelegt 
werden ..... 

18. Verfiigt ein Giro-Effeeten-Conto-Inhaber iiber mehr als 
sein Guthaben betragt, so wird der betreffende Check selbstredend 
nicht honorirt, bezw. nicht zur Verwahrung angenommen. In dies em 
Fane, oder wenn ein Conto-Inhaber gegen die eine odeI' die andere 
der in dieser Geschaftsordnung enthaltenen Bestimmungen verstosst, 
behalt sich die Aufnahme- und Einsehatzungs-Commission vor, 
das betreffende Conto unter schriftlicher Anzeige sofort aufzu
lOsen ..... 

21. Jeder Inhaber eines Giro-Effecten-Contos ist verpfiichtet, 
in del' Zeit vom 5.-20. Tage jeden Monats ein Verzeichnis seiner 
Effectenbestande, getrennt nach solchen, iiber welche er frei ver
fiigen kann, und nach solchen, iiber welche er griine Checks aus
gestellt hat, bei dem Giro-Effecten-Depot behufs Abstimmung ein
zureiehen ..... 

22. Jedes Mitglied hat nach erfolgter Aufnahme ein Eintritts
geld von einhundert Mark und einen jahrliehen Kostenbeitrag 
pranumerando zu bezahlen. Del' letztere wird je nach dem zu 
erwartenden Geschaftsumfange festgesetzt und bewegt sich in den 
Grenzen von 100 bis 2500 M ..... 

23. Als Mitglieder des Giro-Effecten-Depots werden nUl" in das 
Berliner Handels-Register eingetragene Firmen aufgenommen. 

Antrage wegen Aufnahme als Mitglied des Giro-Effecten-Depots 
sind schriftlich an die Aufnahme- und Einschatzungs-Commission 
desselben zu richten ..... 

24 und 25 behandeln die Aufnahme- und Einschatzungs-Com
mission und deren Obliegenheiten. 

26 ..... Die Bank des Berliner Cassen-Vereins ist berechtigt, 
nach vorangegangener Kiindigung mit mindestens sechswochent
lieher Frist eine Auflosung del' sammtliehen Depot-Conten herbei
zufiihren ..... 

28. Jeder, dem auf seinen schriftlichen Antrag bei del' Auf
nahme- und Einschatzungs-Commission ein Giro-Effecten-Conto er
offnet worden ist, erhalt von der Bank des Berliner Cassen-Vereins 
ein Exemplar dieser Geschaftsordnung, wogegen derselbe eine 
Beitrittserklarung folgenden Inhalts: 
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"Nachdem ..... auf ..... Al1trag die Bank des Berliner 
Cassel1-Vereins ein Giro-Effecten-Conto eroffnet hat, ist ..... ein 
Exemplar del' Geschiiftsordnung ftir das Giro-Effecten-Depot del' 
genannten Bank, ftinfte Ausgabe, September 1888, eil1gehandigt und 
trete . . . .. nach Massgabe dieser Geschiiftsordmmg als Mitglied 
dem Giro-Effecten-Depot bei," -
unterschreibt. 

Swoboda, Bankgeschaft. 3. Anfl 16 



IX. 

A. Der Liq uidations-V erein ffir Zeitgeschafte 
an der Berliner Fonds-Borse 

hat nach § 1 seines Statuts den Zweck, das Liquidationsgeschaft 
an den Stichtagen der Berliner Fonds-Barse dadurch zu erleichtern 
lmd zu beschleunigen, dass sammtliche Mitglieder die Scontrirung 
und Regulirung ihrer per ultimo eines jeden Monats gemachten 
Geschafte, jedoch nul' in denjenigen Effecten, in denen haupt
sachlich an del' Berliner Fonds-Barse Zeitgeschafte stattfinden, und 
welche der Vorstand des Vereins bezeichnet, durch ein zu er
richtendes Liquidations-Bureau bewirken lassen. 

2. Zur Erreichung des Vereinszweckes ist jedes Mitglied, auch 
wenn es per Saldo keine Effecten abzunehmen oder zu liefern hat, 
verpfiichtet, einen Saldo-Auszug (Scontro) seiner mit den Mitgliedern 
des Vereins in den betrefi'enden Effccten per ultimo des laufenden 
Monats gemachten Geschafte dem Bureau einzureichen, und zwar 
stets an dem, dem jedcsmaligen Pramien-Erklarungstage nachst
folgenden Barscntage zu del' vom Vorstande resp. dem Bureau zu 
bestimmenden Zeit. Eine Verantwortlichkeit fUr die Aufbewahrung 
der Scontris nach beendetcr Liquidation liegt dem Vorstande nicht 
ob. - Fiir alle Regulirungen, welche in Folge besonderer Ueber
einkunft mit den Interessenten im Laufe des Monats durch das 
Bureau bcwirkt werden, haben die Einreichungen gemass den vom 
Vorstande anzuordnenden Feststellungen zu erfolgen. 

3. Jcdes Mitglied, welches per Saldo Effecten zu liefcrn hat, 
ist verpfiichtet, dem Scontro Empfangs-Belage beizufiigen. Unter
lasst es dies, so ist das Bureau berechtigt, das betreffende Mitglied 
selbst als Abnehmer aufzugeben. 

J edes lVIitglied. welches per Saldo Effecten zu liefern hat, ist 
verpfiichtet, die Belage dazu von dem Bureau inncrhalb del' von 
dem Vorstande festzusetzenden Zeit abholen zu lassen. 
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4. Die Lieferung erfolgt zum Liquidatio:r:s-Course. - Die 
Differenz zwischen dies em und dem vereinbarten Course ist zwischen 
den Contrahenten direct zu ordnen. 

5. Jedes Mitglied, welches die Einreichung seines Scontros, 
wenn auch kein effectiver Saldo vorhanden ist, nicht rechtzeitig 
bewirkt oder ganz unterHisst, verfallt in eine Conventionalstrafe 
von 75 M. fur die jedesmalige Verspatung odeI' Unterlassung, und 
hat ausserdem dem Verein die dadurch verursachten Kosten zu 
verguten. 

Jedes Mitglied, in des sen Scontro Unrichtigkeiten enthalten 
sind, verfaIlt fUr jeden Fehler in eine Conventionalstrafe von 6 M., 
und hat ausserdem die dadurch verursachten Kosten und Zins
verluste dem Verein zu erstatten. 

6. Sind die einzelnen Scontri der Mitglieder nicht stimmend 
mit einander, so dass dem Bureau schliesslich ein Saldo, sei es 
nun abzunehmen oder zu liefern, verbleibt, so versucht dasselbe 
durch Vergleichung del' einzelnen Scontri mit einander die Fehler 
zu ermitteln. 

1st dies bis zu der, del' Einlieferung der Scontri nachstfolgenden 
Borse gelungen, und hat der schuldige Theil sofort andere Aufgabe 
gemacht, so trifft ihn lediglich die im § 5 fur Unrichtigkeiten fest
gesetzte Conventionalstrafe; konnte die Ermittlung bis dahin aber 
nicht erfolgen, so hat das Bureau das Recht, im FaIle ein Saldo 
abzunehmen bleibt, Lieferzettel an den Verein selbst auszugeben. 

Erklart sich der schliesslich als schuldig ermittelte Theil 
zur sofortigen Abnahme der yom Liquidations-Verein einstweilen 
abgenommenen Stucke, resp. zur Lieferung der fehlenden bereit, 
so hat er in diesem FaIle ausser del' Conventionalstrafe auch 
Kosten und Zinsverlust zu tragen. 

Erfolgt die Abnahme resp. Lieferung Seitens des Verpfiichteten 
aber nicht rechtzeitig, so werden an der nachstfolgenden Borse 
die yom Vereine abgenommenen Effecten Seitens desselben best
moglichst durch einen vereideten Makler verkauft, resp. die fehlenden 
fUr Rechnung des Verpfiichteten angekauft. Del' Verein ist indess 
auch berechtigt, ohne einen sol chen Kauf resp. Verkauf durch 
einen vereideten Makler zu bewirken, lediglich die sofortige Ver
giitung des Interesses von dem Verpfiichteten zu verlangen, welche 
sich ergiebt aus dem Unterschiede des Liquidations-Courses und 
del' Durchschnitts -N otiz des auf den Lieferungstag folgenden 
Borsentages. 

In beiden Fallen hat del' Verpfiichtete, ausser fUr die Cours
differenz, fur aIle daraus entstehenden N achtheile an Zinsen, Re
ports u. s. w. zu haften, sowie die ubliche Maklergebuhr zu zahlen. 

16* 
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7. Sollte die Erstattung des nach § 6 festgestellten Schadens 
von dem Verpflichteten nicht zu erlangen sein, so sind alle Die
jenigen fur den Schaden pro rata verhaftet, welche mit dem Ver
pflichteten Engagements in dem betreffenden Effect und zwar in 
der betreffenden Richtung hatten; namlich bei ausgebliebener Ab
nahme und demnachstigem Verkauf, Diejenigen, welche an den 
Verpflichteten zu liefem. hatten, bei ausgebliebenel' Lieferung und 
demnachstigem Ankauf, Diejenigen, welche von dem Verpflichteten 
abzunehmen hatten. 

Ein beim An- und Verkauf von Effecten etwa el'zieltel' Ge
winn gehol't, falls Del:jenige, dem diesel' Gewinn l'echtmassig zu
kommt, nicht zu ermitteln ist, dem Vel'ein. 

8. Reclamationen wegen nicht geliefertel' oder nicht abge
nommener Effecten muss en bei Vermeidung del' Nichtberucksich
tigung bis zu dem auf den Liefel'ungstag folgenden Borsentage 
urn 1 Uhr bei dem alsdann an der Borse anwesenden Dirigenten 
des Bureaus angebracht werden. Sind dieselben begrundet, so 
hat sich del' Dirigent mit dem Commissarius des Vorstandes in 
Verbindung zu setzen, und beide gemeinschaftlich halten den 
Saumigen zur Lieferung resp. Abnahme an. Dieselben sind abel' 
auch berechtigt, sofort mit del' Abwicklung nach §§ 6 und 7 zu 
verfahren. Giebt ein Vereinsmitglied VOl' oder am Lieferungstage 
selbst die Erklarung dem Vorstande schriftlich ab, dass es ausser 
Stande sei, den aus seinen Scontris sich el'gebenden Sal do von 
Effecten abzunelnnen resp. zu liefern, so ist del' Vorstand berechtigt, 
sofort gem ass del' §§ 6 und 7 zu verfahren. - In allen dies en 
Fallen sind die in den angezogenen Paragraphen enthaltenen Be
stimmungen auch fur die Regresspflicht massgebend. 

9. Zur Bildung eines Garantie-Fonds, aus dem entstehende 
Schaden gedeckt werden konnen, zahlt jedes Mitglied ein ein
maliges Eintrittsgeld von 75 M. In dies en Garantie-Fond fliessen 
auch die eingegangenen Strafgelder, sowie sammtliche Einnahmen 
des Vel'eins, mit Ausnahme del' Jahresbeitl'age. 

Die Vel'waltung dieses Gal'antie-Fonds und die Vel'wendung 
desselben zu den statutenmassigen Zwecken steM dem Vorstande 
zu, und kann derselbe solchen jedel'zeit in Preussischen Staats
papiel'en odeI' in sonstigen pupillarisch sicheren Papiel'en zinsbal' 
anlegen, welche Effecten sodann bei einem zu bestimmenden Institute 
deponil't werden. Sollte del' Garantie-Fond durch entstandene 
grossere Schaden erschopft sein, so muss eine aussel'ordentliche 
Generalversammlung zul' Beschlussfassung weiterer Massnahmen 
sofort einberufen werden. 



245 

10. Zur Bestreitung der Verwaltungskosten des Bureaus ent
richtet jedes Vereinsmitglied einen Jahresbeitrag, der in Satzen 
nicht iiber fiinfzehnhundert Mark und nicht unter zweiund
siebenzig Mark nach Massgabe der Summe zu erheben ist, die 
mit demjenigen Institut, welches die Administration des Liquida
tions-Bureaus jeweilig fiihrt,auf jedes Jahr vereinbart wird. 

Die Einschatzung jedes Mitgliedes wird nach Massgabe dieser 
Festsetzung von einer gemischten Commission bewirkt, die aus fiinf 
aus der Mitte des V orstandes zu deligirenden Mitgliedern und 
sechs ferneren Vereinsmitgliedern besteht, welche von der General
versammlung nur auf ein J ahr und sonst aber in gleicher Weise 
wie der Vorstand erwahlt werden. -

Die noch folgenden zehn Paragraphen des Statuts befassen 
sich lediglich mit der inneren Verwaltung des Liquidations-Vereins, 
und ist deren Inhalt demnach fiir die Leser dieses Buches von 
geringerem Interesse. Wichtiger ist die Besprechung des Reglements, 
welches die Bank des Berliner Cassen-Vereins bei Uebernahme 
des Liquidations-Bureaus im Einverstandnisse mit dem V orstande 
des Liquidations-Vereins an der Berliner Fonds-Borse festge
setzt hat. 

B. Reglement des von der Bank des Berliner Cassen-Vereins 
errichteten Liquidations -Bureaus des Liquidations -Vereins 

ilir ZeitgeschUfte an der Berliner- Fonds-Borse. 

In Folge einer mit dem Vorstande des hiesigen Liquida
tions-Vereins fiir Zeitgeschafte an der Berliner Fonds
Borse getroffenen Vereinbarung, hat die Bank des Berliner Cassen
Vereins die Einrichtung eines Liq uidations-Bureaus iibernommen, 
welches sich im Bankgebaude der Bank des Berliner Cassen-Vereins, 
Oberwall-Strasse 3, Eingang im Thorweg, vis-ii-vis der 
Werderschen Rosen-Strasse, befindet. 

In Bezug auf die Erledigung del' Geschafte desselben ist 
im Einverstandnis mit dem gedachten Vorstande nachstehendes 
Reglement festgesetzt: 

1. Die Scontrirung und Regulirung del' Ultimo-Geschafte findet 
stets in denjenigen Effecten statt, bei welchen sich das Bediirfnis 
hierzu herausgestellt hat. Gegenwartig werden 62 Effecten-Gattungen 
scontrirt. 

2. Jedes Mitglied des Liquidations-Vereins erhalt spatestens 
bis zum 25. jeden Monats die durch den Hinzutritt neuer Mit
glieder vervollstandigten Formulare Seitens des Bureaus zugesandt, 
und zwar fur jedes Effect ein besonderes Scontro-Formular, in 
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welchem die N amen resp. Firmen sammtlicher Vereinsmitglieder 
vorgedruckt sind. 

3. In jedem dieser Bog'en ist nul' der Saldo, den ein Mit
glied mit einem anderen Vereinsmitgliede im laufenden Monate 
in dem betreffenden Effecte hat, in die fUr Jeden bestimmte Linie 
einzutragen, und zwar so, dass, wenn der Saldo zu beziehen, 
die Eintragung links, und wenn derselbe zu liefern ist, die 
Eintragung rechts erfolgt. 

Auch diejenigen Ultimo-Geschafte sind zu scontriren, 
welche erst an dem fiir Einreichung des Scontrobogens 
bestimmten Tage geschlossen sind. 

J edes Scontro muss aufaddirt und bis zum Schluss transpor
tirt, auch muss die Firma des Mitgliedes sowohl an beiden Kapfen 
als in del' Unterschrift mit Tinte oder mit farbigem Stift 
geschrieben und darf also nicht mit dem Firmastempel 
aufgedruckt und nicht mit Bleistift geschrieben werden, auch 
ist es dringend nathig, dass aIle Ziffern recht deutlich zu 
erkennen sind. 

Abweichungen hiervon werden mit der fUr Fehler festgesetzten 
Conventionalstrafe von sechs Mark belegt. 

Am Schluss jedes einzelnen Scontros ist der Gesammt-Saldo 
zu ziehen und gemass der daselbst befindlichen Anleitung deutlich 
auszuwerfen. 

Hat J emand nach diesem Saldo Effecten zu beziehen, so fiigt 
er dariiber nach Belieben einen odeI' mehrere Empfangs-Belage 
bei. Ueberschreitet del' abzunehmende Betrag jedoch einen der 
nachstehend angegebenen Maximalsatze, so mussen mehrere Belage 
dem Scontro angeheftet werden. 

Die grassten Betrage, uber welche die einzell1en Elllpfangs
Belage lauten durfen, sind folgende: 

Bei Credit-Actien, Lombarden und Franzosen 
" Oesterreichischen Nordwestbahn-Actien 
" Bank-, Eisenbahn- und Bergwerks-Actien 
" Italienischer Rente . 
" Oesterreichischen Renten und 60 er Loosen 
" Pfund Russen 
" Stuck Russen . 
" Rubel Russen . 
" Russischen Banknoten 

Betrage unter 10,000 Frcs. bei Italienern 

1000 Stiick 

300 " 
150,000 Mark 
500,000 Frcs. 

50,000 Fl. 
10,000 Lstr. 

1000 Stuck 
50,000 Rubel 
50,000 " 

" " 100 Rubel " Russischen Banknoten 
kannen durch das Scontro iiberhaupt nicht regulirt werden, und 
sind daher von den Betheiligten direct zu ordnen. 
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4. Das Bureau behalt sich vor, jeden Belag, den es in seinem 
Gesammt-Betrage nicht anwenden kann, durch Ausstellung von 
Unterbelagen beliebig zu zerlegen, welche unter seiner Firma aus
gestellt und lllit der Unterschrift des Bureau-Dirigenten versehen 
werden, und haben die Mitglieder also auch auf Grund dieser 
Belage die Effecten abzunehmen. 

Dagegen ist die eigenmachtige Theilung von Lieferungs
Belagen Seitens der Vereinsmitglieder durchaus unstatthaft und 
sind Effecten-Posten mit dergleichen Belagen nicht lieferbar. 

Sofern die Theilung von Belagen nothig ist, wollen sich die 
Interessenten an das Liquidations-Bureau wenden, welches allein 
berechtigt ist, diese Theilung vorzunehmen. 

5. Es ist den Vereinsmitgliedern auch gestattet, Lieferungs
Belage an Nichtmitglieder einzuliefernj jeder solcher Zettel muss 
aber die gedruckte odeI' deutlich geschriebene Firma des Ein
liefernden als solchen tragen (das Aufdrucken des Firmastempels 
geniigt nicht). Der Einliefernde haftet dem Verein gegeniiber 
gleich dem Aussteller des Zettels. 

6. Unterlasst ein Mitglied ganz oder theilweise, dem betreffen
den Scontro Abnahme-Belage beizufiigen, so wird dies einem Fehler 
gleich erachtet, und ist das Bureau in solchem Fane berechtigt, 
das betreffende Mitglied selbst als Abnehmer fiir den fehlenden 
Betrag aufzugeben. 

7. J edes Vereinsmitglied hat die von ihm ausgefiillten Scontris 
nebst den dazu gehorigen Belagen, in das, den iibersandten For
mularen beigefiigte Couvert zu thun, dasselbe zu verschliessen, 
und solches am nachsten Borsentage nach dem Pramien-Erklarungs
tage bis 8 Uhr Abends bei dem Liquidations-Bureau einzureichen. 

Die iibrigen Formulare zu Effecten, in welchen das Vereins
mitglied an dem betreffenden Ultimo keine Geschafte gemacht 
hat, sind ganz zuriickzubehalten. 

Ueber die erfolgte Einlieferung del' Scontris wird den be
treffenden Abreichern eine Quittung des Liquidations-Bureaus zum 
Ausweise fiir die Vereinsmitglieder iibergeben, und miissen daher 
die an das Liquidations-Bureau adl'essirten Couverts mit dem Firma
stempel des Einreichers versehen sein. Fiir diejenigen Regulirungen, 
welche auf Wunsch einzelner Interessenten im Laufe des Monats 
stattfinden, wird die Zeit del' Einreichung der Scontris jedesmal 
besonders festgesetzt. 

8. Auch wenn ein Mitglied von einem Effect per 
Saldo wedel' Stiicke abzunehmen noch zu liefern hat, ist 
dasselbe doch verpflichtet, das betreffende Scontro dem 
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Bureau einzureichen, vorausgesetzt, dass es in dem be
treffenden Effect.uberhaupt Ultimo-Engagements gehabt 
hat (conf. § 13). 

9. Diejenigen Mitglieder, welche BeIage zur Lieferung von 
Effecten zu empfangen haben, miissen solche gegen Quittung, zu 
welcher ihnen ein Formular mit ubersandt wird, am nachsten 
Borsentage nach Einreichung der Scontris von 8 Uhr Morgens bis 
spatestens 111/2 Uhr Vormittags von dem Liquidations-Bureau a b
holen lassen. 

Sollten einzelne Lieferungs-BeIage alsdann noch nicht ausge
handigt werden konnen, so werden solche den Betheiligten noch 
an demselben Ta.ge, wenn moglich schon an del' Borse, ausgehandigt 
werden, event. sind diese Belage Nachmittags von 4 bis 5 Uhr 
im Liquidations-Bureau gegen besondere Quittung in Empfang zu 
nehmen. 

10. Von den Vereinsmitgliedern konnen nur Engagements mit 
den in jedem Scontro vorgedruckten Firmen regulirt werden, 
Engagements mit anderen Firmen sind ausserhalb des Vereins zu 
reguliren, odeI' von den ausserhalb des Vereins stehenden Firmen, 
durch Ueberweisung von einer oder an eine Vereins-Firma zu 
ordnen. 

11. U m Irrthtimer moglichst zu vermeiden, wird den Vereins
mitgliedern dringend empfohlen, ihreSaldi vorher abzustimmen, 
namentlich aber auch die Aufnahme in die Scontris, von anderen 
Posten als directen Engagements (z. B. Ueberweisungen von Stticken 
fUr Rechnung dritter Personen, Lieferungen geliehener Stucke lmd 
aus Depots etc.) nul' nach vorhergegangener specieller Vel'abl'edung 
zwischen den contl'ahirenden Theilen zu bewirken. 

12. Da nach den Bedingungen fur die Geschafte an 
del' Fonds-Bol'se die Lieferung der Effecten etc. am UI
timo-Lieferungstage bis Abends 7 Uhr vollendet sein 
muss, wil'd, um die Mitglieder des Liquidations-Vereins 
und dritte Personen VOl' N achtheil zu schtitzen, das Li
quidations-Bureau am gedachten Tage Abends von 7 
bis 9 Uhr geOffnet sein, um Anzeigen del' Vereinsmit
glieder tiber, aus der Ultimo-Liquidation ihnen nicht ge
lieferte oder nicht abgenommene Posten zur weiteren 
Veranlassung am nachsten Vormittag entgegenzunehmen. 

Derartige Anzeigen mussen abel' bei Vermeidung der 
Nichtbel'iicksichtigung bis zu dem auf den Lieferungstag 
folgenden Borsentage um 1 Uhr bei dem alsdann an del' 
Bol'se anwesenden Dirigenten des Bureaus angebracht 
werden. 
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13. Schliesslich wird daran erinnert, dass nach § 5 des Vereins
Statuts jedes Mitglied, welches die Einreichung eines Scontros -
wenn auch kein effectiver Saldo vorhanden ist - ganz unterllisst, 
in eine Conventionalstrafe von 7.5 M. fur die jedesmalige Unter
lassung, und ferner jedes Mitglied, in dessen Scontro Unrichtig
keiten enthalten sind, in eine Canventionalstrafe von 6 M. fur jeden 
Fehler, verflillt. 

Hand in Hand mit der Ultimo-Liquidation geht die Scan
trirung der Ultimo-Differenzen, deren Vermittlung gleichfalls die 
Bank des Berliner Cassen -V ereins und zwar zu nachfolgenden 
Bedingungen besorgt: 

c. Reglement rlir die von der Bank des Berliner Cassen
Vereins vermittelte Scontrirung der Ultimo-Di:lferenzen. 

1. Die Bank des Berliner Cassen -Vereins vermittelt ohne Er
hahung der bisher ublichen Kosten fur ihre Giro-Conto-Inhaber 
die Scontrirung derjenigen Differenzen, welche sich in Folge ihrer 
per ultimo eines jeden Monats gemachten Geschlifte als das Gut
haben des einen und als die Verpflichtung des anderen ergeben. 

2. Jeder Giro-Conto-Inhaber der Bank des Berliner Cassen
Vereins, welcher sich an der Scontrirung der Differenzen zu be
theiligen wiinscht, hat dies splitestens am 22. vor dem betreffenden 
Ultimo der Bank des Berliner Cassen-Vereins anzuzeigen und ein 
Exemplar dieses Reglements, welches kostenfrei abgegeben wird, 
rechtsverbindlich zu zeichnen. Sofern bis zum 22. des folgenden 
Monats ein Widerruf nicht erfolgt, wird angenommen, dass der 
Giro-Conto-Inhaber sich auch an del' weiteren Scontrirung zu be
theiligen wunscht. 

3. J eder Theilnehmer an del" Scontl'irung hat spatestens bis 
7 Uhr Abends desjenigen Barsentages, welcher dem Tag vorher
geht, an welchem nach den Bedingungen fUr die Geschlifte an 
der Berliner Fonds-Barse die Zahlung del" Difl'erenz zwischen dem 
Liquidationscourse unddem Verkaufspreise zu geschehen hat, einen 
Scontrobogen der Bank des Berliner Cassen-Vereins einzureichen. 

Spatestens bis zum 27. jeden Monats (im Februar am 26.) 
erhalt jeder Interessent ein durch den Hinzutritt neuer Theilnehmer 
vervollstandigtes Scontro-Formular , in welchem die N amen resp. 
Firmen slimmtlicher Theilnehmer vorgedruckt sind, von der Bank 
des Berliner Cas sen-Vereins zugesandt. 

4. Die AusfUllung del' Scontrobogen hat derart zu erfolgen, 
dass der Einlieferer in die betreffenden Rubriken die Betrage ein
stellt, welche er von den verzeichneten N amen oder Firmen zu 
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empfangen oder an dieselben zu zahlen hat. Die einzelnen Betrage 
sind am Schlusse zu addiren, worauf der Saldo zwischen den 
beiden Endsummen zu ziehen und in die vorgeschriebene Rubrik 
einzuschreiben ist. 

Auch wenn del' Bogen ohne Saldo abschliesst, ist derselbe 
einzureichen. Das Scontro ist mit del' rechtsgiltigen Untel'schrift 
des Einliefel'ers zu vel'sehen. 

Sammtliche Eintragungen in den Scontrobogen haben deutlich 
und mit Tinte zu el'folgen. 

5. Zur Erleichterung des Collationirens, sowie zur schleunigsten 
Festtsellung der Saldi erscheint es bis auf Weiteres el'forderlich, 
dass jedel' Theilnehmer uber jeden einzelnen Betrag, welchen e1' 
an andere Fil'men zu zahlen hat, einen Belag nach dem folgenden 
Schema aufstellt und diese Belage in alphabetischer Reihenfolge 
gleichzeitig mit dem Scontrobogen einl'eicht, sodass also ebenso 
viele Uebel'weisungsbelage vol'handen sein mussen, als Posten zu 
zahlen sind. 

Von. 

An .. 

. ............ (Einlieferungs-Fil'ma) I 
. .................. (Firma) 

.. .... M ... Pf. 

(nur in Zahlen auszufiillen.) 

Die Bezeichnung des Einlieferers ist thunlichst durch Typen
druck oder durch einen gross en deutlichen Stempel zu bewirken. 

6. Diejenigen Firmen, welche per Saldo zu zahlen haben, 
mussen den schuldigen Betl'ag zugleich mit del' Einlieferung des 
Scontros dul'ch Baal'zahlung odeI' durch einen Check auf die 
Bank des Berliner Cassen-Vereins, welcher mit dem Vermerk: "Nul' 
zur Verrechnung" zu versehen ist, ausgleichen. Auch ist del' in 
dem Scontrobogen befindliche Ausgleichungsbelag von dem Ein
lieferer eines Debet-Saldos auszufullen, an del' bezeichneten Stelle 
abzutl'ennen und mit einzureichen. Zur Ermoglichung del' baal'en 
Einzahlung wird die Casse del' Bank des Berliner Cassen-Vereins 
am Einlieferungstage bis 8 Uhr Abends geoffnet sein. 

7. Sofel'll ein Theilnehmer an del' Scontrirung seinen Scontl'o
bogen nicht odeI' nicht rechtzeitig einl'eicht, findet eine Scontrirung 
del' von den i:ibrigen Theilnehmern an die betreffende Firma auf
gegebenen Posten nicht statt. 

Die Bank des Berliner Cassen-Vereins behalt sich fUr diesen 
Fall, sowie ferner fUr den Fall, dass ein Theilnehmer fur die 
Deckung seines Saldos nicht oder nicht genugend Sorge getragen 
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hat, vor, die hierdurch bertihrten Scontri der tibrigen Theilnehmer 
entsprechend zu modificiren und die hiernach erforderlichen Mass
nahmen zu treffen. 

8. Am Borsentage nach der Einlieferung Morgens von 8 bis 
81/ 2 Ubr muss jeder Theilnehmer an der Scontrirung durch An
frage feststellen, ob sein Scontro vollstandig in Ordnung befunden 
ist oder ob durch Ausfalle eine Abanderung des Saldo's vorge
nommen werden musste. Die Bank des Berliner Cassen-Vereins 
ertheilt alsdann Quittung tiber den aufgegebenen Saldo abztiglich, 
bezw. zuztiglich der entstandenen Veranderungen. 

9. Abanderungen dieses Reglements, welche sich in der Folge 
als nothwendig erweisen soUten, werden den Theilnehmern an der 
Scontrirung rechtzeitig bekannt gemacht werden. 



X. Einige kaufmannische Fragen von 
Bedeutung, eingehend besprochen. 

1. Welche Bedeutung hat das Compensationsgeschiift, und 
was ist unter demselben zu -verstehen ~ 

Die Bedeutung des borsenmassigen Rtickkaufs von Effecten 
resp. des Compensationsgeschaftes wird nach einem Erkenntnisse 
des Reichsoberhandelsgerichts dahin festgestellt, dass, wenn ein 
Zeitkauf tiber geldwerthe Papiere geschlossen, und vor dem Liefer
tage Papiere derselben Art per denselben Termin vom Kaufer dem 
Verkaufer verkauft werden, dieses Geschaft als Rtickkauf, d. i. als 
eine Regulirung des ersten Kaufes dergestalt aufzufassen ist, dass 
die gekauften und zurtickverkauften Papiere beiderseits als durch 
Compensation geliefert gel ten, und die aus dem erst en Kauf zu 
zahlende Differenz durch den Preis von Kauf und Rtickkauf fest
gestellt ist. Demgemass bedarf es einer besonderen Erklarung, 
compensiren zu wollen, nicht. 

2. Welche Geschiifte sind reine Differenzgeschiifte ~ 

Da nach Lage unserer Gesetzgebung reine Differenzgeschafte 
nicht klagbar sind, so ist die genaue Definirung, was unter Differenz
geschaften zu verstehen ist, von grosser Wichtigkeit. Rechts
wissenschaft und Rechtsprechung verstehen unter Differenzgeschaften 
solche Geschafte, bei denen die Absicht del' Contrahenten bei dem 
Vertragsabschluss zum Ausdruck gebracht, also verabredet ist, 
dass die auf Zeit gekauftB markt- odeI' borsenmassige Waare nicht 
geliefert, sondern nul' die Differenz vergtitet werden solle. Lasst 
sich del' Sinn del' Abrede dahin auffassen, dass wedel' geliefert 
noch abgenommen zu werden brauche, dass also Pflicht und Recht 
zur Effectivlieferung ausgeschlossen und mit del' Differeuz das Ge
schaft erftillt sein solle, so ergabe sich die Unhaltbarkeit del' recht
lichen Unterstellung eines Kaufvertrages. Es liege, obgleich die 
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Contrahenten das Geschaft in die Form eines Lieferungsvertrages 
eingekleidet hatten, in Wahrheit nicht ein Kauf-, sondern nur ein 
reines Differenzgeschaft vor, das sich eben durch eine Verabredung 
der gedachten.Art qualificire. Dieses Geschaft, dessen Gegenstand 
die Preisdifferenz zwischen dem Tage des Vertragsabschlusses und 
einem bestimmten spateren Termine bilde, gehore zu den Glticks
vertragen. Aus dieser Eigenschaft als Spiel folgt dann nach unseren 
und vielen anderen Landesgesetzen die Nichtklagbarkeit. Das 
Reichsoberhandelsgericht beschrankt die reinen Differenzgeschiifte 
dadurch, dass es constant annimmt, nicht durch die "Intention" 
der Parteien, sondern durch deren tibereinstimmende Willens
erklanmg, durch deren erkennbare Vereinbarung, dass das Recht 
des gewinnenden Theils, wie die Verpfiichtung des verlierenden, 
sich auf Leistung einer Geldsumme beschranken solle, welche der 
Differenz zwischen dem fttipulirten Preise und dem Borsenpreise 
des Stichtags entspreche, unterscheide sich das wahre Differenz
geschaft, dessen Klagbarkeit versagt werden solle, von den un
zweifelhaft giltigen und klagbaren Speculationsgeschaften. Bei 
reinen Differenzgeschaften mtisse vertragsmassig das Recht auf Lie
ferung, beziehentlich auf Abnahme und Zahlung, ausgeschlossen sein. 

Das Oesterreichische Gesetz vom 1. April 1875 bestimmt im 
§ 12 und 13: "AIs Borsengeschaftesind jene Geschafte anzusehen, 
die an offentlichen Borsenlocalen, in der festgesetzten Borsenzeit 
tiber solche Verkehrsgegenstande geschlossen worden sind, welche 
an der betreffenden Borse gehandelt und notirt werden dtirfen. 
Bei der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus Borsengeschaften 
ist die Einwendung, dass dem Anspruch ein als Wette oder Spiel 
zu beurtheilendes Differenzgeschaft zu Grunde liege, unstatthaft." 

Der Hof von Paris dagegen hat ein Geschiift fUr nichtig er
klart, dem Klager jede Forderung abgesprochen, auch den als 
Deckung ausgestellten Wechseln jede Wirkung versagt, indem er 
annahm, dass die Geschafte, welche ausser jedem Verhaltnisse zu 
dem Vermogen des einen Contrahenten liegen und sich in Folge 
dessen nothwendigerweise durch Zahlung von Differenzen reguliren 
mtissten, ungiltig seien. 

Die Beurtheilung von reinen Differenzgeschaften ist somit in 
Deutschland, Oesterreich und Frankreich ganz verschieden. 

3. Welcher Einreden kann sich der Aussteller von kauf
mH.nnischen Verpfiichtungsscbeinen bedienen? 

Betreffend die kaufmannischen Verpfiichtungsscheine bestimmt 
Art. 301 des Handelsgesetzbuchs: "Anweisungen und Verpfiichtungs-
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scheine, welche von Kaufleuten iiber Leistungen von Geld oder 
eine Quantitat vertretbarer Sachen oder Werthpapiere ausgestellt 
sind, ohne dass darin die Verpflichtung zur Leistung von einer 
Gegenleistung abhangig gemacht ist, k6nnen durch Indossament 
iibert;ragen werden, wenn sie an Ordre lauten." Hieran schliesst 
sich Art. 303 Abs. 2: "Der Verpflichtete kann sich nur solcher 
Einreden bedienen, welche ihm nach Massgabe der Urkunde selbst 
oder unmittelbar gegen den jedesmaligen Klager zustehen." Das 
Reichsoberhandelsgericht hat die Einreden gegen solche Verpflich
tungsscheine auf Grund der vorangefiihrten Gesetzesstellen in aus
gedehntester Weise dem ersten Inhabel' gegeniiber fiir statthaft 
el'klart und zwal' mit folgender Deduction: Die Bestimmung im 
Art. 301 des Handelsgesetzbuchs, dass zur Giltigkeit der dort be
zeicbneten Urkunden die Angabe des Verpflichtungsgrundes oder 
das Empfangsbekenntnis der Valuta nicht erfol'derlich sei, gilt 
nicht bIos zu Gunsten dritter Personen, auf welche die Urkunde 
durch Indossament iibertragen wil'd, sondern auch zu Gunsten des 
urspriinglichen Glaubigers. Bei den Beratbungen der Niirnberger 
Commission ist das ausdriicklich anerkannt und dem entsprechende 
Fassung des Gesetzes beschlossen. Zugleich ist abel' auch aner
kannt, dass es sich zwar darum handle, dem absoluten Versprechen 
(ohne Angabe eines Verpflichtungsgrundes) aucb fUr den erst en 
Inhabel' rechtliche Geltung zu sichel'll, dass aber die im Wege der 
Einrede zu vel'folgenden materiellen Einwande aus dem unter
liegenden Verhaltnisse diesem el'sten Inhaber gegeniiber nicht ab
geschnitten werden diirften. Es ergiebt sich hieraus, dass del' 
Aussteller eines kaufmannischen Verpflichtungsscheines, welcher 
dem urspl'unglichen Glaubiger gegenuberstebt, nicht bIos befugt 
ist, das Schuldversprechen an sich, als auf In·thum, Betrug etc. 
bel'uhend, anzufechten, sondern auch, auf das ibm unterliegende 
Rechtsvel'haltnis eingebend, darzuthun, dass ein l'echtlicher Ver
pflichtungsgl'und nicht vorhanden. 

4. Wie ist zu verfahrell, wellll del' Kaufer mit del' Elltgegell
llahme del' Waare resp. mit del' Zahlullg des Kaufpreises 

im Verzug'e ist ~ 

1st der Kaufer mit del' Entgegennahme del' Waare im Ver
zuge, so kann er gemass Art. 343 von dem Recht des Selbsthilfe
verkaufes Gebrauch machen . 

. Es mussen abel' dann genau die im Gesetz vorgeschriebellen 
formellen Vorschriften beobachtet werden. Zu (lies en Vorschriften 
geh6rt zunachst die vol'gangige Alldrohung des Verkaufs; denn 
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der Kaufer konnte noch im letzten Augenblicke sich entschliessen, 
die Waare abzunehmen. Auch muss die Androhung so rechtzeitig 
geschehen, dass der saumige Kaufer noch Veranstaltungen treffen 
kann zum gunstigen Verkauf. Das Urtheil des Reichsgerichts 
spricht im Erkenntnis yom 29. Mai 1880 (Abth.1. 310) in Ueber
einstimmung mit dem Reichs-Oberhandelsgericht (Entsch. XIX. 294) 
sich dahin aus, dass auch eine yom Kaufer vorher erklarte An
nalimeverweigerung die Androhung des Verkaufes nicht erledigt. 
Nur wenn die Waaren dem Verderben ausgesetzt sind, und Gefahr 
im Verzuge ist, bedarf es der Androhung nicht. 

Zu den Formerfordernissen gehort auch - abgesehen von 
Waaren, welche einen Borsen- oder Marktpreis haben - die 
Oeffentlichkeit des Verkaufes. Das vorausgeschickt, sei folgender 
Rechtsfall mitgetheilt. Der Klager hatte dem Beklagten eine Quan
titat Flachs verkauft. Die Zahlung des Kaufpreises war von dem 
Beklagten nicht rechtzeitig geleistet, und hatte sich Verkaufer des 
Rechtes des Selbsthilfeverkaufs bedient. Die Differenz zwischen 
dem Vertragspreise und dem Verkaufserlos bildete den Gegenstand 
des Processes. Del' Beklagte wendete ein, dass del' Verkauf nicht 
ordnungsmassig stattgefunden habe, weil iill Sinne des H.-G.-B.'s 
ein offentlicher Verkauf durchaus ein solcher sei, welcher durch 
die zur Abhaltung von Versteigerungen befugten Behorden oder 
Beamten odeI' obrigkeitlich autorisirten Personen in den fUr der
artige Versteigerungen gesetzlich vorgeschrie benen odeI' ortsublich 
geltenden Formen bewirkt sei. Del' durch einen Gerichtsvoigt a. D. 
geleitete Verkauf sei in diesem Sinne kein offentlicher gewesen. 

Del' Klager bestritt diese AusfUhrung und meinte, dass die 
Waare dem Verderben ausgesetzt gewesen, und deshalb del' 
schnellste Verkauf nothig gewesen sei. 

Das Reichs-Gericht (U. v. 1. Dec. 1881 R. A. 12) hat den 
Verkauf als einen formell nicht gentigenden bezeichnet. Aus den 
Grunden seien die wichtigsten Stell en hervorgehoben: 

"Wenn in Art. 343 bestimmt ist: ,,1st del' Kaufer mit del' 
Empfangnalune del' Waare im Verzuge, so ist derVerkaufer auch 
befugt, nach vorgangiger Androhung die Waare offentlich ver
kaufen zu lassen; er darf,wenn die Waare einen Borsen- odeI' 
Marktpreis hat, nach vorgangiger Androhung den Verkauf auch 
nicht Offentlich durch einen Handelsmakler oder, in Ermangelung 
eines solchen, c1urch einen zu Versteigerungen befugten Beamten 
zum laufenden Preise bewirken," so bildet (wie nach Art. 311 im 
FaIle des Pfandverkaufs) der ofl'entliche Verkauf, d. h. im Wege 
offentlicher Versteigerung die Regel, und es kann daraus, dass 
nul' in dem Ausnahmefalle des nicht offentlichen Verkaufs zum 
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laufenden Preise bei Waaren, welche einen Borsen- oder Markt
preis haben, die Zuziehupg eines Handelsmaklers oder eines zu 
Versteigerungen befugten Beamten vorgeschrieben ist, nicht ge
folgert werden, dass in dem Regelfalle des oifentlichen Verkaufes 
dieser durch jede beliebige, zur Vornahme von Versteigerungen 
nicht autotisirte Person mit der Wirkung geschehen konne, dass 
der Kaufer ihn als fiir seine Rechnung geschehen gelten lassen 
miisste. Es handelt sich bei dem Verkaufe zu Lasten des saumigen 
Kaufers (bezw. Verpfanders), urn eine gesetzlich autorisirte Selbst
hilfe. Deshalb und weil der Verkauf meist ohne Einwirkung und 
Controle des Kaufers vor sich geht, bedarf er schiitzender Formen. 
Es kommt nicht darauf an, dass ein annehmbarer und gerechter 
Preis erreicht, sondern dass iiberhaupt loyal verfahren werde. 
Die Person des den Verkauf Leitenden muss also in dieser Rich
tung die nothwendigen Garantien geben. Eine Garantie dafiir, 
dass das bei diesen fiir Rechnung des Kaufers erfolgenden Ver
kaufen vorzugsweise zu beachtende Interesse des Kaufers gewahrt 
werde, liegt nur vor, wenn die Versteigerung nach den gesetzlich 
vorgeschriebenen oder ortsiiblich geltenden Regeln abgehalten und 
iiberhaupt vollig unparteiisch verfahren wird, und hierfiir ist eine 
Sicherheit nur in der Person dessen zu tinden, welcher die Ver
steigerung abgehalten hat. Es kann daher nicht angenommen 
werden, dass im H.-G.-B. unter dem oifentlichen Verkaufe ein 
anderer verstanden sei, als der durch eine zu Versteigerungen 
autorisirte Person vorgenommene, urn so weniger, als nach dem 
zur Zeit des Erlasses des H.-G.-B. geltenden Rechtszustande oifent
Hche Versteigerungen der Regel nach nur von Behorden und ge
wissen Angestellten oder zur Vornahme von Versteigerungen con
cessionirten Personen vorgenommen werden durften." Zunachst 
wird dar auf hingewiesen, dass allerdings durch die Reichsgewerbe
ordnung friihere landesgesetzliche Beschrankungen betreifend die 
Leitung ofi'entlicher Aussteigerungen aufgehoben seien, demnachst 
heisst es weiter: 

"Wenn auch nach § 36 del' Reichsgewerbeordnung fUr das 
Gewerbe der Auctionatoren eine Concession nicht mehr erforder
lich ist, dasselbe vielmehr frei betrieben werden kann, so sind doch 
die verfassungsmassig dazu befugten Staats- und Communalbehorden 
odeI' Corporationen auch ferner berechtigt geblieben, Personen, 
welche dieses Gewerbe betreiben wollen, auf Beobachtung der 
bestehenden Vorschriften zu beeidigen und anzustellen, und ist 
es im Abs. 2 vorgeschrieben: "Die Bestimmungen del' Gesetze, 
welche den Handlungen der genannten Gewerbetreibenden eine 
besondere Glaubwiirdigkeit beilegen oder an diese Handlungen 
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besondere rechtliche Wirkfingen kniipfen, sind nul' auf die von 
den verfassungsmassig dazu befugten Staats- oder Communalbe
horden oder Corporationen angestellten Personen zu beziehen." 
Diese letztere Vorschrift muss in dem in Art. 343, 354 des H.-G.-B. 
gel'egelten FaIle Anwendung tinden. Denn wenn darnach dem 
Verkaufer die Befugnis beigelegt ist, einseitig fiir Rechnung des 
im Verzuge befindlichen Kaufers die Waal'en offentlich verkaufen 
zu lassen, so handelt es sich um eine Versteigerung, an welche 
das Gesetz besondere rechtliche Wirkungen kniipfte und welche 
in hervorragendem Masse del' G-laubwiirdigkeit bedarf." 

Es schliesst sich hieran die .Priifung des Gerichtsvoigtes a. D. 
als offentlich besteIlter Versteigerungsbeamter und wird zu dem 
Ergebnis gelangt, dass ihm solche Eigenschaft nicht beigewohnt 
habe. Zunachst heisst es im Urtheil: 

"Wenn KHiger weiter darauf Gewicht legt, dass er behauptet 
und unter Beweis gestellt habe, dass der Verkauf del' dem B. ver
kauften Waaren nothwendig gewesen sei, weil dieselben nass, dem 
Verderben und del' Gefahr del' Selbstentziindung ausgesetzt ge
wesen seien, so kann hieraus zunachst gegen die N othwendigkeit 
einer offentlichen Versteigerung unter Beobachtung der oben an
gegebenen N ormen nichts gefolgert werden. Denn nach Art. 343 
wird durch den Umstand, dass die Waare dem Verderben ausge
setzt und Gefahr im Verzuge ist, nur die N othwendigkeit del' vor
gangigen Androhung des Verkaufs ausgeschlossen, im Uebrigen 
aber an den Bestimmungen des Art. 343 nichts geandert." 

Am Schluss ist noch ausgefiihrt, dass gegeniiber den Be
stimmungen im Handelsgesetzbuch in Art. 343, 354 die landes
gesetzlichen N ormen aufgehoben seien, so dass lediglich das Handels
gesetzbuch massgebend sein miisse. 

Hiernach ist also zu der Verkaufsselbsthilfe aussel' der vor
herigen Androhung erforderlich: 

Bekanntmachung nach den fiir offentliche Versteigerungen 
geltenden offentlichen Vol'schriften, 

Abhaltung des Verkaufs unter allgemeiner Zuganglichkeit 
durch einen fiir offentliche Versteigernngen obrigkeitIich An
gestellten. 

Hiermit stimmte auch die Judicatur des obersten Oester
reichischen Gerichtshofes iiberein in den Urtheilen vom 24. und 
27. Mai 1874. Olme auf diese seine friiheren Entscheidungen 
Riicksicht zu nehmen, ist del' oberste Oesterreichische Gerichtshof 
plOtzlich hiervon abgewichen in dem Urtheil vom 17 . November 1880. 

Bei dem Handelsgericht in Prag hatte ein V-erkaufer auf Grnnd 
des Art. 343 H.-G.-B. den offentlichen Verkauf zu veranlassen be-

s W 0 bod a. Bankgeschaft. 3. Anfi. 17 
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antragt. Er war abgewiesen, weil es sich hier nicht um einen 
gerichtlichen, sondern um einen offentlichen Verkauf handle. Auch 
das O.-L.-G. Prag lehnte die gerichtliche Vermittelung abo 

Del' oberste Oesterreichische Gerichtshof ordnete das Eingehen 
auf den Autrag an: 

"weil das dem Verkaufer in dem Art. 343 H.-G.-B's. einge
raumte Recht, die von dem Kaufer nicht iibernommene Waal'e 
nach vorangegangener Androhung offentlich verkaufen zu 
lassen, nicht als eine freiwillige Feilbietung im Sinne des 
§ 269 des K. Patents v. 9. August 1854 (No. 208 R.-G.-Bl.) 
augesehen werden kann, vielmehr als eine dem Verkaufel' 
gegen den in del' U ebernahme del' Waaren saumigen Kaufer 
zustehende Zwangsmassregel sich darstellt, urn aus dem Er
lOse die Zahlung seiner Kaufpreisforderung zu erlangen; 
daher, da es sich hier um die Durchsetzung eines Rechts 
handelt, nul' das Gericht bel'ufen erscheint, die Bewilligung 
zu dem in Art. 343 H.-G.-B. vorgesehenen offentlichen Ver
kanf zu ertheilen und die hierzu nothige Verfiigung zu 
treffen. " 

Scbliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass derVerkaufer 
dem saumigen Kaufer gegeniiber nicht bereits durch die Erfiillung 
der in Art. 343 vorgeschriebenen Verkaufsformen gedeckt ist, dass 
er vielmehr seinerseits noch nachweisen muss, die verkaufte Waare 
sei eine solche gewesen, durch welche der abgeschlossene Kauf
vertrag seitens des Verkaufers erfiillt war; del'Verkaufer hat also 
zu beweisen, dass die Waare die vertragsmassigen und gesetzlichen 
Eigenschaften gehabt habe; es ist deshalb empfehlenswerth, vor 
Ausfiihrung des Verkaufs durch Sachverstandige nach Anleitung 
des Art. 348 die Qualitat feststellen zu lassen. 

5. Bis wann steht beim Distanzkauf dem Verkaufer del' 
Selbsthilfeverkauf zu ~ 

Der Verkaufer hatte die Waare dem Frachtfiihrer zur Be
fOrderung an den Kaufer iibergeben, diesel' lehnte die Empfang
nahme ab, und veranlasste Verkaufer den Verkauf nach Art. 343 
H.-G.-B's. Die aus dem VerkaufserlOs und dem Vertragspreise 
sich ergebende Differenz klagte der Verkaufer gegen den Kaufer 
ein, wurde jedoch in zweiter Instanz abgewiesen, weil in dem 
Verkauf eine eigenwillige Disposition iiber die Waare, welche durch 
die Ablieferung an den Frachtfiihrer bereits Eigenthum des Kaufers 
geworden sei, liege. Das Reichsgericht hat dagegen den Beklagten 
verurtheilt und in Uebereinstimmung mit dem Reichsoberhandels-
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gericht angenommen, dass dem Verkaufer das Recht auf Verkaufs
selbsthilfe verbleibe, bis der Kaufer thatsachlich die Waare ab
genommen habe, mage sie auch mit del' Uebergabe an den Fracht
fUhrer zu Eigenthum iiberliefert sein. Lediglich das thatsachliche 
Raumen, das Entlasten des Verkaufers von del' Aufbewahrung ist 
entscheidend. (U.v. 30. Marz 1881.) 

6. Welche Rechte stehen dem vertragspunktlichen Contra
henten zu, welln Kaufer oder Verkaufer im Verzuge ist ~ 

Wenn der Kaufer mit del' Zahlung des Kaufpl'eises in Verzug 
ist, odeI' wenn sich del' Verkaufer mit del' Lieferung del' Waare 
in Verzug befindet, so stehen dem vertragspiinktlichen Oontrahenten 
nach Art. 354, 355 H.-G.-B. die dort erwahnten drei Alternativen 
zu. Heute namentlich auch die Erklarung des Riicktritts, als wenn 
del' Vertrag nicht geschlossen ware. Bis zu solcher Riicktritts
erklarung kann der saumige Oontrahent nachtraglich erfiillen. 
Hier ist es fraglich, wann die Riicktrittserklarung wirksam wird, 
ob mit der Absendung odeI' mit dem Eingang. Nach dem U. des 
R.-G's. vom 9. April 1881 ist del' Eingang der Riicktrittsel'klarung 
bei dem Saumigen del' entscheidende Zeitpunkt, dergestalt also, 
dass die Riicktrittserklal'ung wirkungslos ist, wenn etwa in der 
Zwischenzeit von der Absendung del' Nachricht bis zum Eintreffen 
derselben nachtraglich erfiillt, z. B. die Waal'e abgesendet ist. 

7. Welche Wirkung hat die Erklal'ung des Kaufers eiller 
marktgallgigen Waare vor Ablauf der Lieferungszeit, "er 

werde nicht abnehmen"~ 

Anlangend vorstehende Frage, hat das Reichsoberhandels
gericht folgende Entscheidung getroffen. Verklagter hatte vom 
Klager 1000 Otr. Raps, im August und September zu liefern, ge
kauft. Als Verklagter im August el'klarte, dass er vom Vertrage 
zUrUcktrete, liess Klager den Raps durch einen vereideten Makler 
verkaufen und klagte die Differenz zwischen dem Vertragspreise 
und dem VerkaufserlOs ein. Das Reichsoberhandelsgericht wies 
aber den Klager abo Dies ist dahin begriindet: Da dem Klager 
die Bestimmung der Lieferungszeitpunkte iiberlassen war und er 
solche Bestimmung vor jener Erklarung des Verklagten noch nicht 
getroft'en hatte, so war damals noch keine der Lieferungsraten 
flillig und Verklagter musste, als er die fragliche Erklarung ab
gab, gewartigen, dass Klager entweder die Erklarung acceptiren 
oder deren Acceptation - sei es ausdriicklich, sei es still-

17* 
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schweigend - ablehnen und nunmehr dIe Lieferungstage festsetzen, 
d. h. die Lieferungen zur Abnahme "kiindigen" werde. Bis dahin 
war Verklagter vollkommen berechtigt, seine vorzeitige und nicht 
acceptirte RiicktrittserkHirung zlll'iickzunehmen. Diese Befugnis 
durfte ihm KHiger durch anderweiten Verkauf del' Waare nicht 
entziehen. Ihn, den Klager, berechtigte und veranlasste die frag
liche Erklarung nur zu deren Acceptation, also dazu, auch seiner
seits den Vertrag fiir aufgehoben zu erklaren, beziehentlich zu 
der blossen Erwartung, dass Verklagter die Empfangnahme del' 
Lieferungen verweigern werde. Zur Ausiibung des Wahlrechts 
nach Art. 354 und 356, sowie des Verkaufsrechts nach Art. 343 
Abs. )3 des Handelsgesetzbuchs lagen die gesetzlichen Voraus
setzungen noch gar nicht VOl'. Sodann musste der Klager dem 
Verklagten, derselben Entscheidung gemass, zuvor eine Verkaufs
androhung nach Art. 343 Abs. 2 zugehen lassen, urn den Verklagten 
davon, dass del' Androhende den, durch Verkauf der Waare nach 
Art. 343 Abs. 2 zu realisirenden Anspruch auf Schad ens ersatz 
geltend machen wolle, in Kenntnis zu set-zen und ihm die Mog
lichkeit zu gewahren, den Verkauf noch durch Vertragserfiillung' 
abzuwenden. Wahrend daher Art. 343 Abs. 3 an die unterlassene 
Benachrichtigung von del' VOllziehung des Verkaufs nur die Ver
pflichtung zum Schadensersatz kniipft, erlasst e1' im Abs. 2 die 
Androhung des Verkaufs nul' fiir den Fall, dass die Waare dem 
Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge ist. Ausserdem 
erklart das Gesetz - abgesehen von den ]'allen des Pfandverkaufs, 
fiir die in den Art. 310 und 311 specielle Vorschriften gege-ben 
sind - die Verkaufsandrohung nach Art. 343 nur bei Fixgeschaften 
fiir nicht erforderlich. Del' Grund him'von besteht darin, dass 
beim Fixgeschiift del' Kaufer eine N achfrist zur Erfiillung nicht 
verlangen kann und derVerkaufer nicht dann, wenn er Schaden
ersatz statt Erfiillung, also den anderweiten Verkauf del' Waare 
gewahlt hat, sondern dann, wenn er nachtragliche Erfiillung ge
leistet wissen will, hiervon dem Kaufer Anzeige mach en muss. 

8. Welche Wil"kung hat die Erkl1il"Ung des Verkaufers 
einer marktgangigen Waare vor Ablauf der Lieferungszeit, 

"er werde nicht liefern'''·~ 

Erklart del' Verkaufer schon VOl' del' Erfiillungszeit, dass er 
nicht liefern weI' de , so ist laut einem El'kenntnisse des Reichs
obel'handelsgel'ichts del' Kaufer berechtigt, sofol't, also auch schon 
VOl' del' Erfiillungszeit, den Deckungskauf vorzunehmen und als 
Schadenersatz die Difl'el'enz zwischen den Vertragspreisen und 
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diesem Deckungskauf zu liquidiren. In dem diesbezuglichen Er
kenntnisse hat das Reichsoberhandelsgericht ausgeflthrt: Als prin
zipiell ausgeschlossen kann nicht diejenige Art der Schadensberech
nung gelten, welche sich auf Massregeln" die schon VOl' Eintritt des 
Verzugs eingetreten sind, stutzt. Hat der Kaufer Grund zur Annahme, 
der Verkaufer werde nicht rechtzeitig erfilllen, so kann es geboten 
erscheinen, schon zeitig sich nach Deckung umzusehen oder diese 
schon vorlaufig zu beschaffen. Das entgegengesetzte Verfahren 
kann als Sorglosigkeit erscheinen. Ernstliche Weigerung des Ver
kaufers, zu erfiHlen, verbunden mit dem Bestreiten del' Verpflich
tung dazu, wird eine hauptsachliche Veranlassung zu einer solchen 
Annahme hilden. In concreto kann es daher nicht als eine an 
sich unzuHtssige Art del' Liquidation des Schadens erscheinen, 
wenn Klager, nachdem der Bevollmachtigte des Beklagten unter 
Bestreitung der Verbindlichkeit die Lieferung bestimmt verweigert 
hatte, alsbald anderweit Einkaufe in del' Absicht, sich zu decken, 
macht. Die KHtger sind daher nicht verpflichtet zu beweisen, 
dass der Marktpreis zur Erfullungszeit nicht niedriger gewesen, 
als zur Zeit, in welcher sie einkauften. 

9. Welche Wirkung hat £lie ausgesprochene Weigerullg' des 
Kaufeps, del' mit del' Abllahme bereits im Vel'zug'e ist, die 

Waare nicht abzunehmell? 

Der Art. 343 des Handelsgesetzbuchs giebt dem Verkaufer 
gegen den Kaufer, welcher mit del' Empfangnahme del' Waare 
im Verzuge ist (und dahin gehort namentlich die ausgesp1'ochene 
'Veigerung, die 'Vaaren uberhaupt abzunehmen) das Recht der 
Verkaufsselbsthilfe unter den bereits mehrfach besprochenen Mo
dalitaten. Es ist nun in Frage gekommen, ob del' Verkaufer, dem 
del' Kaufer seine Weigerung, die Waare abzunehmen, vorher an
zeigt, dennoch verpfiichtet sei, die Waare an Ort und Stelle zu 
senden und dort alsdann den Verkauf zu veranlassen, oder 0 b 
unter besagten Umstanden del' Verkauf bereits unterwegs odeI' gar 
am Absendungsorte stattfinden konne. Das Reichsoberhandels
gericht hat in seinem FaIle sich dahin ausgesprochen, dass nicht 
abzusehen sei, wozu ein Weitertransport del' Waare lmd eine noch
malige Offerte an Ort und Stelle geschehen solIe, nachdem einmal 
die Annahme definitiv abgclehnt sei. Man muthe dabei dem Ve1'
kaufer zu, mit den Transportkosten in V orschuss zu gehen. 1m 
Gegentheil sei del' Verk~tufer auf Grund des Annahmeverzugs des 
Kaufers, welche in del' anticipirten Annahmeve1'weigerung clesselben 
gefunden werden musse, wohl berechtigt, sefort die zur Sicherung 
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oder Befriedigung seiner Anspriiche aus dem Vertrage geeigneten 
Massregeln anzuwenden, insbesondere nach Art. 343 des Handels
gesetzbuchs die Waare zu verkaufen. Es muss alsdann aber auch 
der Verkauf streng in der Form, welche Art. 343 vorschreibt, ge
schehen. Wird hierin gefehlt, so hat iiberhaupt keine Verkaufs
selbsthilfe nach Art. 343 stattgefunden und del' Vel'kaufer hat sich 
das zustandige Recht selbst zerstort. Eine Moglichkeit mochte 
noch vorhanden sein, den Verkauf als einen im Interesse des 
KUtgers geschehenen zu beweisen, abel' dieser Weg mochte ein 
hochst fraglicher und bei del' Schwierigkeit des Beweises selten 
von gewiinschtem Erfolg sein. 

10. Wie muss die Verabredung; einer Conventionalstrafe 
fUr den Fall, dass del' Verkttufer nicht rechtzeitig· liefert, 

erfolgen 1 

Der Verzug des Verkaufers in der Erfiillung giebt nach Art. 355 
H.-G.-B.'s dem Kaufer das Wahlrecht: 

Erfiillung nebst Schadenersatz wegen verspateter Erfiillung 
zu verlangen, 
statt del' Erfiillung Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu 
verlangen, von dem Vertrage abzugehen, als ware er nicht 
geschlossen worden. 

Bei einem Holzlieferungsgeschaft war auf die etwa unter
bleibende piinkliche Erfiillung d. h. Lieferung des Holzes eine 
Conventionalstrafe gesetzt. Del' Holzhandler lieferte nicht, und 
erklarte der Kaufer ihm, dass er von den zustandigen drei Rechtell 
dahin Gebrauch mache, dass er weitere Erfiillullg Seitells des Ver
kaufers llicht verlange, sOlldern seinen Anspruch auf Schaden
ersatz richte. Del' Kaufer berechnete nun seinen Schaden durch 
anderweiten theureren Holzeinkauf und fiigte dann die Conven
tionalstrafe wegen Fristversaumnis hinzu. 

Das Reichsgericht hat den Anspruch auf Conventionalstrafe 
zuriickgewiesen. (U. 17. IV. 1880. Entsch. II. 29.) Der Kaufer habe 
erklart, dass er von dem Verkaufer Erfiillung llicht mehr an
nehmen werde, dass er vielmehr anderweit fiir dessen Rechnung' 
sich die Holzer verschaffen werde. Nach diesel' Erklarung habe 
der Kaufer auf den Vertrag auch in Betreff del' Conventional
strafe als einer nicht weiter zu leistenden nicht mehr zuriickgreifen 
konnen. Er hatte sein gauzes Interesse wegen Nichtlieferung, in 
welchem auch das del' Verspatung mit zum Ansatz kommen konnte, 
geltend mach en sollen. Das Interesse sei nicht ohne Weiteres mit 
del' vertragsmassigen Conventiollalstrafe identisch. 
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Man wird sich sofort iiberzeugen, dass der Schaden, welchen 
der Kaufer durch die verspatete Beschaffung del' Holzer erlitten 
hat, etwa Sistirung eines Baues, ganz unabhangig von dem Schaden 
ist, welcher sich aus der Differenz des Vertragspreises und des 
anderweiten Einkaufspreises berechnet. Del' letztere Schaden wird 
leicht nachzuweisen sein, dagegen wird es mit dem ersteren seine 
SChwierigkeiten haben, und gerade deshalb wird die Conventional
strafe verabredet. Es ist mm dem Streben die Schwierigkeit des 
Beweises zu vermeiden ni"cht entsprochen, wenn, in dem ent
schiedenen Ji'all, die Conventionalstrafe kraftlos werden soIl. Urn 
del' Gefahr zu entgehen, wird man in den Lieferungsvertragen 
folgende Abreden zu treffen haben: 

SoUte der Verkaufer mit del' Lieferung in Verzug kommen, 
und daraufhin der Kaufer sich entschliessen, statt der Erfiillung 
Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen, so hat Verkaufer 
unabhangig und ohne Anrechnung auf den sonstigen Schaden
ersatz die auf den Verzug gesetzte Conventional strafe mit ..... 
zu zahlen. 

In dem Erkenntnis yom 12. December 1879 hat das Reichs
gericht ferner angenommen: 

Das Gesetz A. Preuss. Ld.-Rcht. Th. 1 Tit. 5 §§ 305-307 ver
langt von demjenigen, welcher einen Anspruch auf Conventional
strafe erhebt, keinen anderen Nachweis, als den einer Zogerung 
in del' Erfiillung. Zur Beseitigung des Anspruches geniigt nicht 
schon der Beweis, dass die spatere Erfiillung angenommen worden 
sei, sondern nur die vorbehaltlose Annahme del' nachherigen E1'
fiillung befreit den Verpfiichteten. Der Verpfiichtete hat bei e1'
wiesener verspateter Erfiillung zur Befreiung von der auf die 
Verspatung gesetzten Conventionalstrafe zu bel'echnen, dass die 
Annahme ohne Vol'behalt stattgefunden habe. Zu beachten ist, 
dass sammtliche pl'eussische Gerichte noch del' Judicatul' des 
Obertribunals folgen, und dagegen dem, welcher die Conventional
strafe beansprucht, den Beweis abfordel'n, dass er den Vorbehalt 
gemacht habe. 

11, Wie ist der Schadenersatz des Kiiufers zu berechnen, 
wenn der Verkiiufer mit der Lieferung der Waare in Yel'zug 

kommH 

Das Handelsgesetzbuch hat in dem Art. 355 ff. die Rechte ge
regelt, welche del' Kaufer bezw. Verkaufer gegen den saumigen 
Gegencontrahenten hat, und zwa1' ganzlichel' Riicktritt yom Ve1'
trage, effective Erfiillung, Schadenersatz. Bekanntlich war es in 
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fruherer Zeit nach den strengen Beweisforderungen del' Gerichts
Ordnung, welche in der Gerichts-Praxis noch vermehrt worden 
waren, sehr schwierig, eine Schadenersatzforderung ihrer ;Rohe 
nach zu begrunden. Eine wesentliche Erleichterung bietet§ 260 
C.-P.-O., dass das Gericht unter Wurdigung aller Umstande uber 
den Schadenbetrag oder ein zu ersetzendes Interesse nach seiner 
Ueberzeugung zu entscheiden habe. Nimmt man zu dieser Ge
setzesstelle den Art. 283 H.-G.-B.'s: 

"Wer Schadenersatz zu fordern hat, kann die Erstattung des 
wirklichen Schadens und des entgangenen Gewinnes ver
langen, " 

so soUte man meinen, dass jeder Gerichtshof in der Lage sein 
muss, den theoretisch erkannten Schaden auch praktisch zu be
messen. 

Fur Waaren, welche einen Borsen- und Marktpreis haben, ist 
durch Art. 357 des H.-G.-B. der zu gewahrende Schadenersatz dem 
saumigen Verkaufer gegenuber dahin geregelt, dass er den Unter
schied zwischen Vertragspreis und Markt- oder Borsenpreis am 
Lieferungstage zahlen muss. Es ist langst in der Judicatur aner
kannt, dass diese Schadenberechnung nicht auf Fixgeschafte, voh 
denen Art. 357 handelt, beschrankt ist und ebensowenig auf die 
markt-- und borsengangigen Waaren. 

Das Reichsgericht hat sich in einer Reihe von Urtheilen mit 
der Schadenbestimmung beim Verzuge des Verkaufes beschaftigt. 
Das Ergebnis kann dahin zusammengefasst werden: Del' Kaufer 
einer Waare, welchem dieselbe rechtzeitig nicht geliefert worden, 
kann, sofern uberhaupt ersichtlich, dass er die Waare zum Wei ter
verkaufe bezogen hatte, seinen Schadenersatz gegen den saumigen 
Verkaufer darauf stiitzen, dass fiir dergleichen Waaren im ge
wohnlichen Geschaftsgange Verkaufsgelegenheit gewesen sein wurde. 
Ein Beweis bestimmter einzelner Verkaufsgelegenheiten ist nicht 
erforderlich, ebensowenig wie die Vorlegung eines concreten 
Preises; vielmehr kann aus den Verkaufspreisen fruherer Zeit auf 
den weiterhin zu erzielenden Preis gefolgert werden. Man sieht, 
dass dem richterlichen Ermessen hierbei ausreichend Spielraum 
gelassen ist. Hoffentlich werden kunftighin Vertragsverletzungen 
nicht mehr ohne Ersatz bleiben, weil es del' beschadigten Partei 
nicht gelingen konnte, den specialisirten Anspruchen des Richters 
an del' Begl'undung eines Schadenersatzanspruches zu genttgen. 

Fur die Berechnung des Schadenersatzes ist bei Nichtfix
geschaften nach einem Erkenntnis des Reichsoberhandelsgerichts 
zwischen Schadenersatz statt del' Erfiillung und Schadenersatz 
neb en del' verspateten Erfiillung zu unterscheidtm. Bei Schaden-
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ersatz statt der Erfiillung kann der Kaufer seiner Schadenberech
nung den beim Ablauf der von ihm vorschriftsmassig (Art. 356 
H.-G.-B.) bewilligten Nachfrist vorhanden gewesenen Marktpreis 
zum Grunde legen, dagegen hat er bei Schadenersatz neben der 
verspateten Erfiillung seiner Schadenberechnung in del' Regel den 
beim Ablauf der urspriinglich festgesetzten Erfiillungszeit vorhanden 
gewesenen Marktpreis zum Grunde zu legen. Die Gewahrung einer 
weder erbetenen noch hinterher genehmigten N achfrist ist in letz
terem FaIle fiir die Schadenberechnung bedeutnngslos. 

12. Ueber (las Pfandrecht (les Kaufmanns. 

Sind Waaren oder andere bewegliche Sachen von einem 
Kaufmann in dessen Handelsbetriebe verpfandet und iibergeben 
worden, so kann ein begriindetes Eigenthum, Pfandrecht odeI' 
sonstiges dingliches Recht an den Gegenstanden zum N achtheil 
des redlichen Pfandnehmers odeI' dessen Rechtsnachfolger (voraus
gesetzt, dass es nicht gestohlene odeI' verlorene Gegenstande sind) 
nicht geltend gemacht werden. Diesem durch Vertrag erworbenen 
Pfandrechte steht das gesetzliche Pfandrecht des Commissionars, 
Spediteurs und Frachtfiihrers vollstandig gleich. Bei Papieren auf 
Inhaber finden, falls dieselben nicht ausser Cours gesetzt sind, 
diese Bestimmungen auch dann Anwendung, wenn die Verallsserung 
oder Verpfandung nicht von einem Kaufmann in dessen Handels
betriebe geschehen ist, und wenn die Papiere gestohlen oder ver
loren waren. 

Wird unter Kaufleuten fUr eine Forderung aus beiderseitigen 
Handelsgeschaften ein Faustpfand an beweglichen Sachen, an Pa
pieren auf Inhaber odeI' an Papieren, welche durch Indossament 
ltbertragen werden konnen, bestellt, so geniigt neb en der ein
fachen Vereinbarung iiber die Verpfandung 

L bei beweglichen Sachen und bei Papieren auf Inhaber die 
Uebertragung des Besitzes auf den Glaubiger, wie solche 
nach den Bestimmungen des biirgerlichen Rechts fUr das 
F austpfand erfordert wird; 

2. bei Papieren, welche durch Indossament iibertragen werden 
konnen, die Uebergabe des indossirten Papiers. 

Ist die Bestellung eines Faustpfandes unter Kaufleuten fur eine 
Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschaften schriftlich erfolgt, 
so kann gemass Art. 311 des Handelsgesetzbuchs del' Glaubiger, 
wenn del' Schuldner im Verzuge ist, sich aus dem Pfande sofort 
bezahlt machen, ohne dass es einer Klage gegen den Schuldner 
bedarf. Del' Glaubiger hat nach del' jetzigen Gerichtsorganisation 
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die Bewilligung hierzu unter Vorlegung der erforderlichen Be
scheinigungsmittel in Preuss en bei dem fur ihn zustandigen Handels
gerichte nachzusuchen, von welchem hierauf ohne Gehor des 
Schuldnel's und auf Gefahr des Glaubigers del' Verkauf der ver
pfandeten Gegenstande oder eines Theiles derselben verordnet wird. 

Hierdurch ist abel' laut Erkenntnis des Reichsoberhandelsge
richts dem Glaubiger nicht versagt, dass er, unter Verzicht auf 
die ihm yom Gesetz gebotene Erleichterung sich wegen der Er
laubnis zur Pfanddistraction an den ordentlichen Richter seines 
Schuldners, insbesondere nach eroffnetem Concurse uber dessen 
Vermogen an den Concursricllter wende. Denn diesem liegt die 
Verwerthung und Realisirung des gesammten Vermogens des Ge
meinschuldners ob; an sich also untersteht ihm resp. del' Gesammt
glaubigerschaft auch die Frage, ob Pfandrecht eines Glaubigers 
anzuerkennen und Pfandverkauf zu bewilligen sei. 

Von del' Bewilligung, sowie von del' Vollziehung des Verkaufs 
hat del' Glaubiger den Schuldner, soweit es thunlich, sofort zu 
benachrichtigen; unterlasst er die Anzeige, so ist er zum Schaden
ersatze verpfiichtet. Um den Verkauf zu bewirken, ist der Nach
weis del' Anzeige nicht erforderlich. 

Dieses vorstehende Verkaufsrecht des Glaubigers bei einer 
schriftlichen Faustpfandbestellung steht laut einer Entscheidung 
des Reichsoberhandelsgerichts dem Glaubiger auch gegen die Con
cursmasse des Schuldners zu. Das Bayer. Einf.-G., ebenso BraU11-
schweig und Kurhessen hatten die Form des Verkaufs besonders 
geregelt; in Preuss en ist das nicht geschehen. Das fruhere Preuss. 
Ob.-Tribunal nahm an, es miisse der Richter selbst die Leitung 
des Verkaufs in der Hand behalten, welcher offentlich erfolgell 
musse. Das Reichsoberhandelsgericht nahm an, der Richter sei 
nicht auf die Anordnung des offentlichen Verkaufs beschrankt. 
Die Commentatoren sind verschiedener Ansicht; v. Krawell und 
Keyssner sind der strengen, Puchelt, Anschutz und von Voldern
dorff der milderen ~t\nsicht. Diesel' letzteren Ansicht ist das R.-G. 
(U. v. 3. II. 1881 R.-A. No. 3)beigetreten. Es ist fUr zulassig 
zu erachten, dass del' Richter nach Befinden der Umstande ohne 
nahere Maassgabe dem' Glaubiger die AusfUhrung des bewilligten 
Pfandverkaufes ubertragt. Der Glaubiger hat alsdann nach Art. 
282 mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verfahren. 

13. In welcher Form muss der aussergerichtliche Pfand
verkauf Ullter Kauf'leuten verabredet und beurkundet sein '? 

Del' Art. 311 des Handelsgesetzbuchs bestimmt: "Wenn die 
Bestellung eines Faustpfandes unter Kaufleuten fur eine Forderung 
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aus beiderseitigen Handelsgescbiiften erfolgt und scbriftlicb ver· 
einbart ist, dass der Gliiubiger obne gericbtlicbes Verfabren sicb 
aus dem Pfande befriedigen konne, so darf, wenn der Scbuldner 
im Verzuge ist, der Gliiubiger das Pfand offentlich verkaufen 
lassen; er darf in diesem FaIle, wenn die verpfiindeten Gegen
stiinde einen Borsen· oder Marktpreis baben, den Verkauf auch 
nicbt offentlicb durcb einen Handelsmakler oder in Ermangelung 
eines solcben durch einen zu Versteigerungen befugten Beamten 
zum laufenden Preise bewirken. Vor der V ollziehung des Ver
kaufs bat der Gliiubiger den Scbuldner, soweit es tbunlicb, sofort 
zu benacbriebtigen; bei Unterlassung der Anzeige ist er zum 
Scbadenersatze verpfiiebtet." Es ist nun in Frage gekommen, was 
unter der sebriftlieben Vereinbarung zu verstehen sei; ob nament· 
lieb die Annabme eines Pfandsebeines, welcber yom Pfandgliiubiger 
ausgestellt, und yom Pfandsehuldner angenommen ist, die Wirkung 
der sebriftlieben Vereinbarung babe. Das Reiebsoberbandelsgeriebt 
hat dies verneint, da unter einer sebriftlieben Vereinbarung 
niebts Anderes zu verstehen sei, als ein scbrlftlicber Vertrag; 
dieser letztere k6nne so gescblossen werden, wie schriftlicbe Vel" 
einbarungen uberbanpt, also nicbt bIos durcb eine beiderseits voll
zogene Vertragsurkunde, sondern aucb durcb Correspondenz, durch 
Austauseb gegenseitig vollzogener Instrumente, durcb scbriftlicbes 
Bekenntnis zum mundlichen Abkommen etc. Es sei unrichtig, dass 
die von dem einen Contrahenten vollzogene, abel' von dem andern 
angenommene Vertragsurkunde nicbt bIos jenen, den Unterzeicbner, 
sondern aucb diesen, den Annebmenden, wie ein schriftlicher V m·· 
trag binde; die blosse Annabme eines den aussergericbtlichen 
Pfand'verkauf vorbebaltenden Pfandscbeins ersetze nicbt den schrift· 
licben Vertrag. 

Wenn biernacb zum aussergericbtlicben Pfandverkauf die in 
Scbriftform abgegebene Erkliirung des Verpfiinders unbedingt notb
wendig ist, so darf dabei doch nicht uberseben werden Art. 312 
Abs.1, wonach durch die vorhergehenden Artikel, namentlich den 
oben erwiibnten Art. 311, in den offentlichen Pfandanstalten, Credit· 
instituten oder Banken durcb Gesetze, Verordnungen oder Statuten 
verliehenen besonderen Rechten in Betreff der Bestellung oder 
Veriiusserung von Pfiindern niehts geiindert ist. Der N achdruck 
liegt aber darauf, dass diese Anstalten offentlicbe sein mussen, 
was zumeist dabin erliiutert werden kann, dass sie unter bebord
lieher Controle steben. 

1st dagegen die Bestellung eines Faustpfandes unter Kauf
leuten fur eine Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschiiften 
schriftlich erfolgt, und dabei nicht schriftlich vereinbart, dass der 
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GHtubiger ohne gerichtliches Verfahren sich aus dem Pfande be
friedigen konne, so kann der GHtubiger, wenn der Schuldner im 
Verzuge ist, sich ebenfalls aus dem Pfande sofort bezahlt machen, 
ohne dass es einer Klage gegen den Schuldner bedarf. Dies be
stimmt Art. 510 des Handelsgesetzbuchs in seinem ersten Absatze. 
Die Bewilligung zum Verkauf muss der GHiubiger bei dem fiir 
ihn zustandigen Gericht nachsuchen, und verordnet das Gericht 
den Verkauf. Das Reichsoberhandelsgericht hat anerkannt, dass 
das Gericht in der Art der Verkaufsandrohung unbeschrankt sei 
und dass dieselbe also auch nicht oifentlich, z. B. durch einen 
Makler an der Borse geschehen konne. 

14. In welchen Fllnen hat der Kaufmann ein Zuriick
behaltungsrecht an beweglichen Sachen etc. ~ 

Der Art. 313 H.-G.-B's. giebt dem Kaufmann wegen der 
falligen Forderungen, welche ihm gegen einen anderen Kaufmann 
aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handels
geschaften zustehen, ein Zuriickbehaltungsrecht an allen beweg
lichen Sachen und Werthpapieren zu, welche er mit Willen des 
Schuldners in seinem Besitz hat. Dieses Zuriickbehaltungsrecht 
tritt nicht ein, wenn die Zuriickbehaltung der Gegenstande del" 
von dem Schuldner vor oder bei del" Uebergabe ertheilten Vor
schrift oder yom Schuldner iibernommene Verpfiichtung, in einer 
bestimmten Weise mit den Gegenstanden zu verfahren, wider
streiten wiirde. 

Der Art. 314 H.-G.-B's. erweitert das Zuriickbehaltungsrecht 
auf nicht fallige Forderungen und auf Gegenstande, iiber welche 
besondere Bestimmungen getroifen war: 

1. wenn iiber das Vermogen des Schuldners der Concurs er
offnet worden ist, oder del' Schuldner auch nul' seine Zah
lungen eingestellt hat; 

2. wenn eine Execution in das Vermogen des Schuldners frucht
los vollstreckt oder wider denselben wegen Nichterfiillung 
einer Zahlungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Personal
arrestes erwirkt worden ist. 

In diesen Fallen steht auch die V orschrift des Schuldners odeI' 
die Uebernahme derVerpfiichtung, in einer bestimmten Weise mit 
den Gegenstanden zu verfahren, dem Zuriickbehaltungsrecht nicht 
entgegen, sofern die vorstehend unter 1 und 2 bezeichneten Um
stande erst nach Uebergabe del' Gegenstande oder nach Ueber
nahme del' Verpfiichtung eingetreten oder dem Glaubiger bekannt 
geworden sind. 
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Del' GHiubiger, welchem das Zuriickbehaltungsrecht zusteht, 
ist verpfiichtet, von del' Ausfiihrung desselben, den Schuldner ohne 
Verzug zu benachrichtigen. Die Unterlassung del' Benachrichtigung 
des Schuldners von der Ausiibung des Retentionsrechtes ist in
des sen nicht mit dem Verluste des Retentionsrechtes bedroht, viel
mehr ist die angeordnete Anzeige gem ass Erkenntnis des Reichs
oberhandelsgerichts vom 13. Februar 1877 nul' als Voraussetzung 
del' Klage auf Verkauf und deren Unterlassung odeI' Vergiitung 
als Grund zur Schadenersatzpfiicht anzusehen. Er ist befugt, 
wenn ihn diesel' nicht rechtzeitig in anderer Weise sichert, im 
Wege del' Klage bei dem fiir ihn selbst zustandigen Gerichte gegen 
den Schuldner den Verkauf del' Gegenstande zu beantragen; er 
kann sich aus dem ErlOse vor den anderen Glaubigern des Schuldners 
befriedigen. Del' Glaubiger hat diese Rechte auch gegeniiber del' 
Concursmasse des Schuldners. Diese dem Glaubigel' zustehenden 
Rechte treten natiirlich, mit Ausnahme del' beiden vorliegenden 
Falle, dann nicht ein, falls die Parteien dies besonders vereinbart 
haben, und da nun unter allen Umstanden dem Glaubigel' diese 
Rechte fernel' immer nul' unter del' V ol'aussetzung zustehen, dass 
del' Schuldner auch wirklich Eigenthiimer del' betreffenden Gegen
stande sei, so wird del' Kaufmann darauf Bedacht nehmen miissen, 
dass ihm nul' eine Verpfandung in Hohe del' dadurch versicherten 
Forderung ein un bedingtes Recht gewahrt auf Befriedigung aus 
dem Pfande; dariiber hinaus kann das einseitig ausgeiibte Zuriick
behaltungsreeht aber nul' eine Hoffnung gewahren, aus dem iiber
sehiessenden Erlose des Pfandstiieks Deekung zu erlangen, nam
lieh fUr den Fall, dass das Pfandstiiek Eigenthum des Verpfanders 
ist. 1st iiber das Vermogen des Sehuldners der Concurs nach 
der Uebergabe der Gegenstande erfolgt, so muss der Glaubiger 
niehts desto weniger der Concursmasse die Gegenstande zuriiek
erstatten, wenn der Concursverwalter naehweisen kann, dass del' 
Glaubiger bereits VOl' Uebergabe del' Gegenstande von der fac
tisehen Zahlungseinstellung des Schuldners unterriehtet war. 

15. Steht dem Frachtfiihrer oder Spediteur ein Zuriick
behaltungsrecht an dem yom Verkiufer an den Kiufer ge
sandten Frachtgut zu und zwar wegen FOI'derungen, welche 

er an den Verkaufer hat? 

In del' vorstehend aufgeworfenen Frage ist del' Sachverhalt 
bereits angegeben. Del' Kaufmann X. in Berlin hatte von dem 
Kaufmann Y. 'in Breslau Waaten gekauft und waren dieselben dem 
Frachtfiihrer und Spediteur Z. zur Beforderung nach Berlin iiber-
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geben. Wahrend des Transportes verfiel Y. in Concurs, und da 
Z. an ihn Forderungen hatte, ,"mUte er die "\Vaaren deswegen 
retiniren. Dieser Versuch misgltickte jedoch, denn die Berechtigtmg 
des Zurtickbehaltungsrechtes ,vurde yom Reichsgericht (Entsch. II. 3) 
nicht anerkannt. Die Ausftihrung ist folgende: Ein Retentionsrecht 
kann nur ausgetibt werden, yom Glaubiger an den dem Schuldner 
zugehorigen beweglichen Sachen (Goldschmidt Handelsrecht II., 
S. 153. Keyssner Commentar S. 311 zu Art. 313, No.6). Gleich
zeitig mit del' Ueberlieferung del' Waare an den Spediteur und 
unmittelbar durch diese Ueberlieferung ist nach § 128, Th. 1, 
Tit. 11. AUg. L.-R., die Waare aus dem Eigenthum seines Schuldners, 
des jetzigen Gemeinschuldners, in das Eigenthum des Kaufel's 
tibergegangen. Zur Zeit del' Empfangnahme und wahl'end des 
gesammten Transportes war mithin del' Schuldner des Spediteurs 
nicht mehl' Eigenthtimer del' Waare, und kann deshalb ein Reten
tionsrecht damn nicht ausgeubt werden. Dieses Retentionsrecht 
wiirde sonst ein Eigenthum des Kaufers angreifen und diesen 
zur Zahlung einer Schuld mittelbar zwingen, flir welche er nicht 
Schuldner ist. 

16. Wie sind pf"ander und retinirte Sachen im }'alle des 
Con curses (ler Schuldner zu realisiren? 

Das durch Art. 309-311 H.-G.-B's. geregelte kaufmaIinische 
Pfandrecht und das kaufmannische Retentionsrecht, Art. 313-351, 
wird durch Eroffnung des Concurses tiber das Vermogen des 
Schuldners nicht beseitigt; es verbleibt vielmehr dem Glaubiger 
das Recht, nicht nul' auf abgesonderte Befriedigung, sondern auch 
auf die Realisationsform. Zweifelhaft konnte es sein, ob etwa del' 
Glaubigcr gezwungen werden konne, sofort das Pfand beziehungs
weise die retinirte Sache zu realisiren, odeI' ob del' Concursver
walter hie I' in eine abwartende SteHung verwiesen sei. Aus del' 
Preuss. Concurs-Ordnung yom 8. Mai 1855 hat das Reichsgericht 
nach § 264 Abs. 3 hergeleitet, dass del' Verwalter abzuwarten habe. 
(U. v. 5. Juni 1880, Entsch. II. 37.) Dieses Urtheil hat abel' nur 
noch rechtsgeschichtliche Bedeutung, denn die Reichsconcurs
ordnung hat hierin, die sammtlichen Deutschen Landesrechte ab
andernd, Folgendes bestimmt: 

§ 117. "Del' Verwalter ist berechtigt, die Verwerthung eines 
zur Masse gehorigen beweglichen Gegenstandes, an welchem ein 
Glaubiger ein Faustpf'andrecht odeI' ein dies em gleichstehendes 
Recht beansprucht, nach Massgabe del' Vorschriften tiber die 
Zwangsvollstreckung zu b etreib en. Del' Glaubiger kann einer 
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solchen Verwerthung nicht widersprechen, vielmehr seine Rechte 
nur auf den Erlos geltend machen." 

,,1st der Glaubiger befugt, sich aus dem Gegenstande ohne 
gerichtliches Verfahreu zu befriedigen, so kann auf Antrag des 
Verwalters das Concursgericht dem Glaubiger nach des sen An
honmg eine Fristbestimmen, innerhalb welcher er den Gegenstand 
zu verwerthen hat. N ach dem Ablaufe der Frist findet die Vor
schrift des ersten Absatzes Amvendung." 

Der Concursverwalter kann also die Realisation der ver
pfandeten oder retinirten Sachen verlangen lmd der Glaubiger 
kann sich weder auf den Vertrag, wonach die Forderung noch 
nicM fallig ist, noch auf die etwa ungunstigen ZeitverhaJtnisse 
berufen. 

Auch das Pfandrecht und der Realisationsmodus der Reichs
bank (Bankgesetz vom 14. III. 1875 § 20) wird durch den Con
curs nicht bel'uhrt; doch kann aucll del' Reichsbank gegenuber 
del' Concul'sverwalter die Realisation verlangen in Gemassheit des 
§ 11 7 del' Concursordnung. 

17. Wann kann ein dillglicher Arrest stattfilldell'~ 

Wenn auchnicht dem matericllen Handelsrccht angehorend, 
so wird doch eine El'wagung der in der Ueberschrift aufgeworfenen 
Frage als nothwendig bezeichnet werden durfen, wenn man er
wagt, dass gerade der Kaufmann haufig in die Lage kommt, ZlIT 
Sicherung seiner l<'orderungen schleunig eingreifen zu mussen. 

Zunachst sei daran erinnert (vergl. No. 183 v. 2. Marz 1880), 
dass die Deut.sche Civil-Processordnung in den Rechten, welche 
einem Glaubiger aus del' Zwangsvollstreckung erworben werden, 
gegenuber der Allg. Gerichts-Ordnung eine tiefeingreifendeAenderung 
bewusst und absichtlich bewerkstelligt hat. Diese Aenderung ist 
sehr ubersichtlich klargestellt an einer Reihe dem taglichen Ver
kehr entnommener Beispiele in einer kleinen Schrift ,,1m Deutschen 
Gerichtshof" Bd. 1. S.71 ff. (Berlin, Gustav Behrend. 1 lL}, auf 
welche hier um so mehr aufmerksam gemacht sei, als thatsachlich 
die N eugestaltung des Rechts durchaus noch nicht uberall zum 
bestimmten Bewusstsein gelangt ist. 

Nach der Deutschen C.-P.-O. giebt die Pfandung im Wege 
der Zwangsvollstreckung an den gepfandeten Sachen ein Pfand
recht, dergestalt, dass eine N achpfandung die bereits erworbenen 
Rechte unverkitrzt lasst, ebenso wie die Eroffnung des ·Concurses 
uber. das Vermogen des Schuldners, abgesehen von dem aus 
§ 22 ff. der Concurs-Ordnung sich entwickelnden Anfechtungs-
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recht. Nach § 810 del: C.-P.-O. giebt del' dingliche Arrest (d. h. 
die Beschlagnahme von Vermogensstiicken im Gegensatz zurn per
sonlichen Arrest) ein gleiches Pfandrecht. Ersichtlich hat del' 
Arrest hiermit gegen die friihere Rechtslage eine erhohte Bedeutung 
gewonnen, was dahin gefiihrt hat, ihn iiber sein berechtigtes Ge
biet hinaus zu erstrecken. Nach § 800 der C.-P.-O. erfordert del' 
Arrest die Glaubhaftmachung eines Anspruches unter Angabe des 
Geldbetrages oder des Geldwerthes. Es ist in diesel' Beziehung 
gegen die friihere Gesetzgebung nichts -verandert. }<'erner ist del' 
Arl'estgrund glaubhaft zu machen, und fiir diesen bestimmt 
C.-P.-O. § 797: 

"Del' dillg'liche Arrest findet statt, wenn zu besol'gen ist, 
dass olme dessen Verhangung die Vollstreckung des Urtheils 
vereitelt werden wurde." 

"AIs eill zureichendel' Arrestgrund ist es anzusehen, 
-.,venn das Urtheil im Auslande vollstreckt werden miisste." 

Die Aufzahlung von Beispielen (Verschwendullg odeI' vel'
dachtige Verausserung des Vermogens, Flucht odeI' Verdacht del' 
Flucht) ist, abgesehen von Abs. 2 (Ausland) vermieden, urn del' 
freien Beurtheilung des Gerichts keine Fesseln anzulegen. (So Struck
mann und Koch, Commentar zur C.-P.-O. 3. Auff. S. 741.) Es ist 
jedoch versucht, diese Fesseln allzusehr zu lockern und bereits 
in einer misslichen Vermogenslage des Schuldners oder im An
drangen mehrerer G1aubiger einen Arrestgrund zu finden. (Da
gegen bereits v. Wilmowski und Levy, Commentar zur C.-P.-O., 
1. Auff. S. 290. 2. Auff. S. 917; ebenso Struckmann und Koch, 
3. Auff. S. 741.) Hiergegen hat sich das Reichsgericht (U. v. 
25. FebI'. 1881, Reichs-A. BIg. 4. Vergl. Amtl. Schles.-Hoist. Anzgr. 
1880, S. 124. Oberland-Ger. Kiel v. 8. Marz 1880) mit Bestimmt
heit erklart und dadurch dem Arrestverfahren eine bestimmte 
Grundlage gege ben. 

Auf Antrag des Klagers war wegen einer glaubhaft gemachten 
Forderung das Fahrnisvermogen des Beklagten mit Arrest belegt, 
namentlich auf die beglaubigte Angabe hin, dass del' Beklagte in 
seinen Vermogensverhaltnissen herunterkomme und von anderen 
G1aubigern mit Executionen verfolgt werde. Der erste Richter 
hatte daraufhin den Arrest ange1egt; der zweite Richter dagegen 
dense1ben aufgehoben. Das Reichsgericht hat diese Entscheidung 
bestatigt. 

In den Griinden ist zlllachst der Inhalt del' Gesetzesstellen 
mitgetheilt, wie er oben Zllll Abdrllck gebracht ist; sodann ist die 
friihere Gesetzes1age fixirt. Demnaehst heisst es weiter: 

"Erst dadurch, dass die Deutsche Civi1processol'dnung in § 810 
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mit der Arrestanlage ein Pfandrecht verband, entstand ein Interesse 
fUr die Gl1iubiger, die Arrestanlage auch dazu zu benutzen, urn 
sich VOl' anderen GHiubigern ein Vorzugsrecht zu verschaffen, be
ziehungsweise zu verhiiten, dass andere GUiubiger durch Zwangs
vollstreckung sich den V orzug sicherten. 

Es fragt sich, ob anzunehmen, dass das Gesetz, indem es 
besagtes Pfandl'echt verlieh, beabsichtigt haben konne, den Grund 
und Zweck des Arrestes zu andern lmd in demselben das Mittel 
zu gewahren, den Vorzug VOl' concurrirenden Glaubigern zu ge
winnen. 

Nach allgemeinen Rechtsprinzipien und dem vermuthbaren 
Zweck des Gesetzes ist diese Frage zu verneinen, und vielmehr 
umgekehrt zu folgern, dass gerade deshalb, well jetzt mit der 
Arrestanlage ein Pfandrecht vel'bunden ist, es urn so mehr nothig 
und dem vermuthbaren Willen des Gesetzes entsprechend erscheint, 
den Arrest streng auf solche F!iUe zu beschranken, wo Gefahr 
vorliegt, dass del' Schuldner (unter UmstUnden auch ein unbe
rechtigter Dritter) Vermogensstiicke beseitigt, beziehungsweise dem 
Zugriffe der GHtubigel' entziehe. 

Auch die Deutsche Civilprocessordnung geht im allgemeinen 
von dem Grundsatze ans, dass das Vermogen des Schuldners das 
gemeinsame Pfand allel' Glaubiger sei, und giebt dem einzelnen 
Glaubiger das Mittel, eine ausgleichende, die Interessen aIler 
Glaubiger berucksichtigende Befriedigung herbeizufiihren, dadurch, 
dass es ihn befugt erklart, im Falle del' Zahlungsunfabigkeit des 
Schuldners die Erofiining des Concurses zu beantragen. §§ 2, 
94 und 95 der Concursordnung. -

So lange eine Zahlungsunfabigkeit nicht vorliegt oder nicht 
zu Tage tritt, ist es nun aIlerdings dem eihzelnen Glaubiger 
gestattet, sich durch Zugriff auf das Vennogen des Schuldners 
einen Vorzug VOl' anderen Glaubigern zu verschaffen, abel' deJ.' 
Regel nach doch nur unter del'Voraussetzung, dass el' eine exe
cutionsweise Forderung und im Wege der .ordnungsmassigen Zwangs
vollstl'eckung Vermogensstucke des Schuldners zu seiner Befric
digung in Beschlag nimmt, § 709 der Civilprocessordnung. Es 
kann unmoglich Wille des Gesetzes sein, dass eine gleich allgemeine 
Befugnis auch sol chen Glaubigern zu Theil wel'de, deren ·Forderungen 
nach Bestand l1nd Betrag noch ungewiss, ja nicht einmal fallig 
sind; dies wurde abel' del' Fall sein, wollte man auch die drohendc 
Concl1rl'enz anderer Glaubiger als Arrestgrund gelten lassen. Jeder 
derartige Glaubiger wiirde auf Grund del' Thatsache, dass andere 
Glaubiger Urtheil erwirkten und im Begriffe stehen, zur Zwangs
vollstreckung zu schreiten, schnell Arrest a111egen und hierdl1l'ch 

s W 0 bod a. Bankgeschiift. S. Au1I. 18 
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den VOrl'ang VOl' diesen Glaubigern sich sichern konnen, del' ihm 
nach allgemeinen Rechtsprinzipien offenbar nicht gebuhrt. 

Hieraus erhellt, dass § 797 cit., wenn er von Vereitelung 
odeI' wesentlicher Erschwerung del' Vollstreckung spricht, nul' die
jenige Vollstreckung im Auge hat, welche auf dem ordnungs
inassigen Wege hatte erlangt werden konnen, und sein Zweck nul' 
ist, Handlungen des Schuldners odeI' dritter Personen zu verhindern, 
welche diese Vollstreckung zu vereiteln suchen. Das Gesetz trifft 
daher hauptsachlich nul' Faile, in denen durch die Arrestanlage 
Vermogensobjecte, die ohne dieselbe fur die Glaubiger verloren 
gewesen waren, erhalten werden, und so aufgefasst erhalt auch 
die Bestimmung, dass die blosse Arrestanlage ein Pfandrecht be
wirkt, welche ausserdem ganz ungerechtfertigt ware, ihre Grundlage. 

Wenn daher das angefochtene Urtheil ausspricht, die schlimme 
Vermogenslage des Schuldners UIid die gerichtliche Verfolgung 
anderer GHtubiger seien an und fUr sich nicht geeignet, eine Arrest
anlage zu rechtfertigen, sowie, es bezwecke del' Arrest bIos Schutz 
gegen gefahrdende Handlungen des Schuldners odeI' unberechtigte 
Dritte, abel' nicht gegen die ConcUITenz anderer Glaubiger, so ist 
diese Ansicht eine ganz richtige, dem Sinn des § 797 cit. ent
sprechende." -

W enn auf diesen Gegenstand mit besonderer AusfUhrlichkeit 
eingegangen ist, so hat das seinen gerechtfertigten Grund darin, dass 
del' neuen Gesetzgebung von manchen Seiten der Vorwurf gemacht 
ist, die Gewahrung des Pfandrechts im Wege des Arrestes ver
nichte die Moglichkeit einer gleichen Vermogensvertheilung im 
Concul'se; das vorstehende Ul'theil weist nach, wie del' Arrest 
eine Rettung von Vermogensbestandtheilen sein solI. Des Weiteren 
bietet das Anfechtungsrecht del' Concursordnung (§§ 22 ff.) eine 
hinreichende Waffe, deren sich die Concursverwalter allmalig zu 
bedienen lernen. 

18. 'Velche Rechte erwirbt der GHiubiger durch <lie im Weg'c 
(ler Zwangsvollstreckung oder (les Arrestes erfolgte Pf"andung, 

und ",ann ist dieselbe tmzuHissig~ 

Durch die im Wege del' Zwangsvollstreckung odeI' des Arrestes 
el'folgte Pfandung erhalt del' Glaubiger seit 1. October 1879 ein 
Pfandreeht an den gepfandeten Sachen dergestalt, dass er aus 
deren Erlose seine Befl'iedigung nachsuchen kann ohne Concurrenz 
anderel' nachpfandender Glaubiger. Wahrend fruher die Ab
pfandung kein Recht an del' abgepfandeten Sache, sondern nur 
dnen bcdingten Anspruch auf eine Zahlungslcistung aus dem 
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AuctionserlOse gab, erlangt der GHtubiger jetzt ein Pfandrecht an 
dem gepfandeten Gegenstand dergestalt, dass er ein Recht auf 
Zahlung des Auctionserloses bis in Rohe seiner Capitalsforderung 
nebst Zinsen und Kosten hat, welches Recht ibm nicht durch An
schlusspfandung anderer Glaubiger oder Vorzugsrechte illusorisch 
gemacht werden kann. Del' nachpfandende Glaubiger hat nur 
ein Recht auf den Ueberschuss des Auctionserloses. Nur im Faile 
einer gleichzeitigen Abpfandung derselben Sache fur mehrere 
Glaubiger erfolgt die Vertheilung nach Verhaltnis des Forderungs
betrages unter Berucksichtigung der in der Reichsconcursordnung 
§ 54 festgesetzten, gegen das fruhere Recht sehr einge13chrankten 
Vorrechte. 

Bei einem Arrestschlage hat der Glaubiger den Zweck, sich 
fUr seine l!'orderung die Gegenstande, welche dem Schuldner ge
horen, zu sichern, um spater, nachdem die Forderung erstritten 
und vollstreckbar geworden ist, aus denselben seine Befriedigung 
zu suchen. Man hat deshalb den Arrest eine anticipirte Execution 
genannt. 

Gemass § 810 der R.-C.-P.-O. wird die Vollziehung des Arrestes 
in bewegliches Vermogen durch Pfandung bewirkt. Die Pfandung 
erfolgt naeh denselben Grundsatzen, wie jede andere Pfandung 
und begritndet ein Pfandrecht. Es ergiebt sieh hieraus, dass heute 
die Ausbringung eines Arrestes fUr den Glaubiger von der grossten 
Wichtigkeit ist. Die mit Arrest belegte Sache haftet ihm aus
schliesslich, er hat nieht mehr zu befurchten, dass sich Theil
nehmer eindrangen. 

War zur Zeit del' Pfandung im Wege der Zwangsvoilstreekung 
odeI' der Arrestlegung dem Glaubiger, dem Proeessbevollmaehtigten 
oder dem Geriehtsvollzieher bekannt, dass del' Schuldner seine 
Zahlungen eingestellt oder die Eroffnung des Coneurses beantragt 
habe, so ist auf Gnmd dessen der Verwalter des Concurses zur 
Anfeehtung des Pfandreehts bereehtigt. 

Keineswegs darf abel' die etwa fur anfechtbar eraehtete Pfan
dung unterlassen werden; es wurden damit die Reehte des Glau
bigers und bei etwa naehfolgender Coneurseroifnung die Masse 
in Frage gestellt, denn es konnte ein anderer Glaubiger pfanden, 
gegen den Anfeehtung nieht statthaft ware. Das den Glaubigern 
dureh die Pfandung gewahrte Pfandrecht solI den Sehuldner ver
anlassen, reehtzeitig den Antrag auf Coneurseroifmmg zu stellen, 
damit seine Glaubiger gleichmassig Befriedigung erlangen konnen 
und Veranlassung tinden, einem Zwangsvergleieh ihre Zustimmung 
zu gewahren. Das Reehtsgefuhl des Glaubigers, wonaeh gegen 
einen zahlungsunfahigen Schuldner keine Vortheile den ubrigen 

18* 
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Glaubigern gegenii.ber erstrebt werden sollten, und das Be",'Usst
sein von del' Anfechtbarkeit del' dem zuwider vorgefallenen Rechts
handlungen, soIl den Glaubiger veranlassen, rechtzeitig den Au
trag auf Concurseroffnung zu stellen. Das mit del' Prandung ver
bundene Pfandrecht steht in del' That einem gerechten ConclU's
verfahren nicht feindlich gegenii.ber; das Anfechtungsrecht ist bei 
richtiger thatsachlicher Wli.rdigung zur Wah rung del' Masse zu
reichend. 

Zweifelhaft war, ob eine in' den letzten 10 Tagen VOl' del' 
Concurseroffnung odeI' Zahlungseinstellung erfolgte Zwangsvoll
streckung odeI' Arrestlegung nach § 23 Nr. 2 del' Concursordnung 
anfechtbar seL Das Reichsgericht hat sich in seinem Urtheil vom 
2. Juni 1880 wie folgt hierli.ber ausgesprochen: 

"Die Prandung im Wege del' Zwangsvollstreckung odeI' des 
Arrestes, welche nach del' Zahlungseinstellung des Schuldners odeI' 
nach dem Antrage aut' Eroffnung des Concurses odeI' in den 
letzten 10 Tagen VOl' del' Zahlungseinstellung odeI' dem Antrage 
auf Eroffnung des Concurses stattgefunden hat, ist anfechtbar, 
sofel'n del' Glaubigel' nicht beweist, dass ihm zul' Zeit del' Pfandung 
wedel' die Zahlungseinstellung, del' Eroffnungsantl'ag noch eine 
Absicht des Gemeinschuldnel's, ihn varden ubrigen GHiubigern 
zu begunstigen, bekannt gewesen ist." Erkennbar ist diesel' letztere 
Beweis nicht leicht zu erbringen. Die GHiubigel', welche sich 
nicht auf ihrem Ausgange nach zweifelhafte Processe einlassen 
wollen, werden deshalb gut tlum, auf die Abfindungsl'echte aus 
Pfandungen wahrend del' kritischen zehn Tage zu verzichten und 
in die Einlieferung zur Masse zu willigen. 

19. Was sind Differenzgeschiifte, nIHl sind dieselben klagbar~ 

Das Differenzgesdlaft erfordert laut El'kenntnis des Reichs
obel'handelsgerichts yom 23. Marz 1875 eine ubereinstimmende 
Willenserklarung, eine beim Abschluss des Geschafts getroffene 
Vereinbarung, dass Recht und Ptlicht Zll effective l' Lieferung aus
geschlossen, Recht und Ptlicht nul' auf eine Geldsuml11e (Differenz) 
beschrankt sein solIe. Die Absicht durch blosse Differenz zu 
reguliren, liegt zahlreichen Bol'sengeschaften zu Grullde, abel' 
sie alleil1 ist fitr den rechtlichen Charakter diesel' Geschafte un
erheblich, wenn nicht vertragsmassig das Recht auf reelle Lieferung 
ausgeschlossen ist. Hieraus ergeben sich folgende praktischc 
Rechtsgrundsatze: 

1) Nicht jedes Borsel1geschaft auf Zeit li.ber Werthpapierc, 
welches dureh blosse Auszahll1ng per Differenz regulirt wird, ist 
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darum ein Differenzgeschaft. 2) Auch sogar die auf der einen 
oder anderen Seite der Contrahenten vorwaltende Absicht, nicht 
durch Lieferung, sondern durch Zahlung der Differenz zu regu
liren, stempelt das Geschaft noch nicht zu einem unklagbaren 
Differenzgeschaft. 3) Erst wenn die Vereinbarung del' Parteien 
dahin ging, dass eine Lieferung oder Abnahme von Effecten iiber
haupt nicht stattfinden, sondern nul' durch Zahhmg del' Differenz 
regulirt werden soUte, erst dann liegt ein Differenzgeschaft im 
technischen Sinne, eine Wette VOl', und eine solche ist allerdings 
nicht klagbar. 

Sowohl nach Deutschem als Franzosischem Recht kann del' 
Satz aufgestellt werden: 

Zeitgeschafte in Borsenpapieren sind im Allgemeinen durch 
Klage geschiitzt. Nur in dem FaIle ist ihnen die Klagbarkeit ent
entzogen, wenn das Geschaft zufolge ausdriicklicher Vereinbarung 
odeI' nach del' stillschweigenden - aus den Umstanden lnit Sicher
heit zu entnehmenden - Absicht del' Contrahenten sich als reines 
Differenzgeschaft darstellt. 

20. Welcher Unterschie(l ist zwischen (len Lieferungskiiufen 
mit fester Lief'erungszeit (Fixgeschafte) und den tibrigen 
Lieferungskaufen in Bezug auf die Wil'kung, welchen del' 
Vel'zug eines TheUs auf die Rechte uml Verptlichtungen del' 

Contrahenten ausiibt ~ 

Ein Fixgeschaft im Sinne des Art. 357 des Handelsgesetz
buchs ist nul' dann in Rede, wenn del' in einem Kaufvertrag fest
gesetzten Erfiillungszeit odeI' Erfiillungsfrist nach dem Willen del' 
Contrahenten eine so hohe Bedeutung zukommen solI, dass sie zu 
einer wesentlichen Eigenschaft del' Leistung wird und einer ver
spateten El'fiillung del' Nichterfiillullg gleichsteht. Von diesem 
Gesichtspunkte aus entwickelt das Reichsobel'handelsgericht dem 
gewohnlichen Lieferul1gskauf gegelliiber das Fixgeschaft dahin: 
Auch bei einem Kaufgeschafte, welches kein Fixgeschaft ist, hat 
im FaIle des Verzuges des eil1en Theils del' andere Theil das 
Recht, nach freier Wahl entweder Vel'tl'agserfiillung und Schad en
ersatz zu fordern odeI' von dem Vel'trage zul'iickzutreten (Art. 354 
und 355 des Handelsgesetzbuchs). Keineswegs ist bei Kaufge
schaftel1, welche nicht zu den Eixgeschaften za.hlen, das Recht, 
statt del' El'fiillul1g Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu fordern 
odeI' vom Vertrage abzugehen, schlechthin von del' Gewahrung 
eiller Nachfrist abhal1gig gemacht; vielmehr tritt nach Art. 356 
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die Ptlicht zur Gewahrung einer N achfrist mu' insofern ein, als 
die Natnr des Geschafts die Nachholung des Versaumten zulasst. 
Die Besonderheiten, welche fur das Fixgeschaft im Gegensatze zu 
den Nichtfixgeschaften gelten, bestehen hauptsachlich in etwas 
Anderem. Wahrend nach Art. 356 bei dem Nichtfixgeschafte 
derjenige Contrahent, welcher wegen Verzugs des andel'll Theils 
statt del' ErfUllung Schadenersatz wegen NichterfUlhmg fordern 
odeI' von dem Vertrage abgehen will, dies dem Gegner anzuzeigen 
und, wenn die N atur des Geschafts dies zuli:Lsst, noch eine den 
Umstanden angemessene Nachfrist zu gewahren hat; sein Recht 
aber, VertragserfUllung und Schadenersatz wegen verzogerter Er
fUllung zu verlangen, vollig unbeschrankt ist, knupft umgekehrt 
del' Art. 357 das Recht auf VertragserfUllung bei Fixgeschaften 
an die unverzugliche, nach Ablauf del' Zeit oder Frist dem Sau
migen zu erstattende Anzeige, es werde auf ErfUllung bestanden. 
Diese Bestimmung schreibt ausdrucklich die Anzeige als noth
·wendige Voraussetzung und Bedingung fUr die Wahl del' an sich 
verspateten ErfUllung, sowie den Verlust gerade dieses Wahlrechts 
bei Versaumung del' unverzuglichen Anzeige vor. Bei den Ver
tragen olme feste Erklarungszeit darf del' Saumige aus del' unter
lassenen Anzeige seitens des Gegencontrahenten somit die FOlge
rung ziehen, dass derselbe auf Erftillung bestehe, wahrend bei 
den Geschaften mit fester Lieferungszeit del' Saumige annehmen 
muss, dass er durch spatere Erftillung seine Verptlichtungen wedel' 
ganz noch theilweise zur Erledigung bringen konne. Bei Ge
schaften ohne feste Lieferungszeit hat del' Ptinktliche dem Sau
migen also kund zu thun, dass er die VertragserfUllung nicht 
ferner wolle; bei Geschaften mit fester Lieferungszeit hat der 
Ptinktliche Anzeige zu machen, dass er auf del' Erfi.i.llung bestehe. 

Flir den Handelsverkehr entsteht aus diesel' Entwickelung das 
grosse Bedenken, dass es fUr die Unterscheidung, Fixgeschaft 
odeI' nicht, kein sicheres gesetzlichcs Erkennungszeichen giebt, dass 
es vielmehr Auslegungssache ist, ob ein gewolmlicher Lieferungs
kauf odeI' ein Fixgeschaft in Rede war. Urn den daraus ent
springenden Rechtsnachtheilen moglichst vorzubeugen, kann nul' 
del' Rath gegeben werden, bei Fixgeschaften die Vereinbarung 
dahin zu treifen, dass es ausser Zweifel tritt, die Parteien seien 
dahin einverstanden gewesen, dass del' Vertrag in seiner Erftill
barkeit an die festbestimmte Zeit geknupft sein solIe. 1st dies 
nicht geschehen, so wird je nach den Umstanden entnommen 
werden mUssen, ob ein Fixgeschaft vorliegt odeI' nicht; in diesel' 
Beziehung sei nachstehend eine kurze Uebersicht li.ber die bis
herige Rechtsprechung gegeben. Unbedingtes Erfordernis fUr ein 
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:F'ixgeschaft ist zunachst die Festsetzung einer bestimmten Zeit 
oder Frist; schwankende Zeit macht das Fixgeschaft unmoglich; 
hierher gehoren Zeitbestimmungen wie "so schnell als moglich", 
"sofortige Lieferung", "binnen kurzester Frist", "in nachster 
Woche", "binnen hochstens 5 oder 6 Wochen", "von Woche zu 
Woche", "monatlich", "wochentlich" , "an jedem Arbeitstage", 
"bei offener Schifi'fahrt". Die Verabredung eines Kalendertages 
allein stellt das Fixgeschaft noch nicht ausser Zweifel; entschei
dend fur die Auslegung konnen Zusatze sein, wie "prompt", "fix", 
"genau", "pracis" , "weder fruher noch spater" oder die Erlosch
ungsclausel z. B. "am 15. Mai zu liefern, mit Ablauf dieses Tages 
ist das Engagement erloschen". 

Neben dem Ausdruck in del' Zeitbestimmung wird der Gcgen
stand des Geschafts, dessen erkennbar beabsichtigte Verwendung 
fur die Feststellung als Fixgeschaft, von Bedeutung sein, und die 
Speculations-An- und Verkaufe hierherziehen, dagegen Ankaufe 
von Werthpapieren zu Capitalsanlagen, von Waaren zum Verbrauch, 
Detailverkauf gemeinhin ausscheiden, so dass starke Coursschwan
kungen, denen die Waare unterliegt, in solchen Fallen nicht zur 
Annahme eines Fixgeschaftes nothigen. Die Annahme einzelner 
Posten nach dem Stichtage steht del' Annahme eines FixgeschaJts 
entgegen, es sei denn zuvor auf Real-Erfiillung bestanden. 

In Bezielmng auf das Recht des Kaufers, bei Nichtlieferung 
del' gekauften Waare statt del' Erfiillung Schadenersatz 1yegen 
Nichtlieferung zu ford ern , hat das Reichsoberhandelsgericht 
folgende Rechtssatze ausgesprochen: 

1. Befindet sich del' Verkaufer einer marktgangigen Waare 
mit del' Lieferung im verschuldbaren Verzuge und fordert del" 
Kaufer deshalb Schadenersatz wegen Nichterftillung, so kann diesel', 
auch wenn ein Fixgeschaft nicht Yorliegt, die Differenz zwischen 
dem Kaufpreise und dem !farkt- odeI' Borsenpreise als Schaden
ersatz fordern. 

2. Die Marktgangigkeit einer Waare setzt nicht voraus, dass 
dieselbe wirklich auf offentlichem Markte feil gehalten wird, wohl 
abel', dass sich durch Kaufgeschafte in del' Waare regelmiissig 
Preise herausstellen, deren Durchschnitt sich als dmjenige Preis 
betrachten lasst, fUr welchen zu den betreffenden Zeiten die Waarc 
zu haben war. 

3. Fordert del' Kaufer unter Berufung auf den, durch Art. 
357 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs sanctionirteh Gl'undsatz, Er
satz del' Preisdifferenz, so kann er nicht aussel'dem noch Vel'gtitung 
des durch Weiterkauf del' Waaren zu erzielen gewesenen Gewinnes 
beanspl'uchen. Bei Marktgangigkeit del' Waare kommt in Be-
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tracht, dass del' Kaufer. eben deshalb, weil er sich die Waare 
anderweit verschaffen kann, in del' Lage ist, sich den Vortheil aus 
dem Wiederverkaufe del' Waare zu versehaffen, wie wenn del' 
Verkaufer geliefert hatte. Diesel' Gewinn an sieh wird ihm daher 
dureb den Vertragsbruch des Verkaufers nicht entzogen. Einen 
N achtheil erleidet del' Kaufer nul' insofern, dass er zur anderweiten 
Beschaffung del' Waare einen den, mit dem Verkaufer vereinbarten, 
libersteigenden Preis zahlen muss. Dureh diese Preisdifferenz wird 
jener vermoge des Weiterverkaufs zu erlangende beziehentlieh 
erlangte Gewinn vermindert odeI' annullirt. Del' Gewinnverlust 
abel' wird dem Kaufer dureh Zahlung vorgedachter Preisdifferenz 
ersetzt, so dass nach diesel' Zahlung von einem erlittenen Schaden 
odeI' entgangenen Gewinn des Kaufers nicht weiter die Rede sein 
kann. 

Mit Bezug' auf die im Art. 356 vorgeschriebene Anzeige 
von del' getroffenen Wahl und auf N achfristgewahl'lmg bei Nicht
erfitlhmg des einen Oontrahenten bei Kaufgeschaften ohne fixe 
Liefel'lmgsfrist sagt das Reichsoberhandelsgericht in einem Er
kenntnis: In del' Regel sei damn festzuhalten, dass Art. 356 aut 
derVoraussetzung beruht, es sei del' Gegen-Oontrahent bereits im 
Verzuge, indem das darin gewahrte IVahlrecht gem[iss Art. 354 
und 355 erst mit dem Verzuge des Gegentheils eintritt. Del' 
Art. 356 will den saumigen Contrahenten gegen unbilliges Fort
speeuliren des anderen Theils sehittzen und legt daher dem Letz
teren die Pilicht auf, den Saumigen davon zu benachrichtigen, 
welche del' im Art. 356 bezeichneten Folgen des Verzuges er 
gegen den Saumigen in Anspruch nehmen "volle. Die Anzeige 
muss daher zu einer Zeit erfolgen, in welcher sie als bindende 
vVillens-El'kHirung des Nicht-Saumigen erscheint; dies ist abel' erst 
dann del' Fall, nachdem del' Verzug eingetreten ist; vorgehende 
lVIahnungen lmd Drohungen enthalten keine unabanderliche Wahl 
des Vertragstreuen; sie hindern, weil unzeitig, ilm nieht nach 
Eintritt des Verzuges eine andere Wahl zu treffen: durch sio also 
erhalt del' Saumige keine zuverlassige Nachl'icht libel' die Folgen 
seines Vel'zuges, und auch deshalb kann die VOl' Eintritt des Vel'
zuges erfolgte Anzeige, mindestens in del' Regel nicht genligen, 
um die Vorschrift des Art. 356 zu erfitllen. 

Aus dies em Erkenntnis geht also hervor, dass unter beson
deren Umstanden eine vOl'zeitige Anzeigo {tber clie zu treffende 
Wahl auch von Wirkung sein kann. 
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21. Welche Rechte stehen dem IHiufer eines Inhaberpapiers, 
1. welchem ein bereits amortisirtes Papier, und 2. welchem 
ein bereits zm' Amortisation aufgerufenes Papier geliefert 

wird, dem Verkiiufer gegeniiber zu ~ 

Nach iibereinstimmenden Entscheidungen des Obertl'ibunals 
und des Reichsobel'handelsgel'ichts hat del' Kaufer eines Inhaber
papiel's, welchem ein bereits amortisirtes Papier geliefert wil'd, 
Ersatz yom Verkaufer zu verlangen. Keine Uebereinstimmung 
hel'l'scht indessen dal'iibel', ob ein solcher Ersatz auch verlangt 
werden konne, wenn das Papier bereits zur Amortisation aufge
rufen ist, zur Zeit del' Berufung abel' das Amortisationsverfahl'en 
noch nicht zum Abschlusse gelangt war, del' Kaufer also durch 
NIeldung beim Aufgerichtsgebot das Verfahren zum Schluss bringen 
und dadurch die Kraftloserklarung hindern konnte. Zunachst sei 
eine kurze Uebersicht iiber die die Frage beriihrenden Urtheile 
des Reichsoberhandelsgerichts gegeben. 

a) 1m Urtheil yom 6. Marz 1872 (Entscb. des R.-O.-H.-G. 
Bd. V. S. 234) ist folgender Fall behandelt: Ein Berliner Bankier 
verkaufte an einen Dresdener Bankier Eisenbahnactien, welehe 
bereits als verloren zur Amortisation aufgerufen waren und dureh 
ein 4 Wochen nach deren Verkauf gesproehenes Urtheil fiir kraft
los erklart wurden. Del' Kaufer beanspruehte Ersatz, wurde 
jedoch abgewiesen, und zwar wesentlich, weil ihn der VorwlU'f 
der eigenen Versehuldung treffe, dass er es zur Amortisation habe 
kommen lassen, da er durch Anmeldung im Aufgebotsverfahren 
sofort die Kraftloserklarung verhindert haben wiirde. 

b) Kein Zweifel besteht dariiber, dass, falls del' Verkaufer 
dem Kaufer ein der ausseren Gestalt naeh giltiges, in del' That 
aber bereits amortificirtes odeI' gegen die Amortification nicht 
mehr sehutzbares Papier iibergiebt, eine El'fiillung des Kaufver
trages iibel'haupt nicht stattgefuuden hat. 

c) Del' Anspruch auf Gewahrleistung wegen des im anhangigen 
Amortisationsverfahren liegenden Fehlers del' verkauften Sachen 
unterliegt der VeIjahrung nach § 344 Th. 1 Tit. 5 Allg. Land
l'eehts, also cine Frist von drei Monaten nach del' von dem Mangel 
erlangten Kenntnis. Entseh. R.-O.-H.-G. XVI. 26. (Anders das 
unten mitgetheilte Urtheil des Reichsgerichts.) Sofern ein bereits 
amortificirtes Papier iibergeben ist, vm:jahrt del' Anspruch erst in 
30 Jahren. 

d) Sind im Amortisationsverfahren sehwebende Papiere ver
kauft und iibergeben, so steht dem Kaufer del' Rehibitionsanspruch 
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zu, d. h. el' kann seine Leistung gegen Riickgabe del' Papi@l'e 
verlangen bezw. Uebergabe von Ersatzstiicken. 

e) Betreffend die Uebergabe von Papieren, welche bereits 
geloost sind, werden sich die Verhaltnisse verschieden gestalten; 
ie nachdem in del' Verloosung Vortheil odeI' Nachtheil liegt, sei 
auf die Entsch. des R.-O.-H.-G.'s XX. 387 hingewiesen. 

Das Reichsgericht dagegen hat sich abweichend vom Reichs· 
oberhandelsgericht jedes N achweises enthalten. 

Klager, ein Kaufmann (Tapetenhandler), hatte von einem 
hiesigen Bankhause am 19. April 1875 18 Actien del' Rumanischen 
Eisenbahn-Actien-Gesellschaft gekauft und geliefert erhalten. Erst 
im Januar 1878 will Klager, als er die Talons behufsErlangnng 
eines Dividendenscheines einreichte, in Erfahrnng gebracht haben, 
dass die Stiicke bereits dnrch Erkenntnis vom 8. Jnli 1875 amor
tisirt worden waren. Es wnrde spateI' festgestellt, dass del' Anf
gebotsantrag von einem Lederhandler X. am 23. Februar 1874 
eingebracht, das offentliche Anfgebot unter dem 23. Februar 1874 
erlassen, in der Berliner Borsen-Zeitnng am 23. Febrnar und 10. 
Mai, in del' Vossischen Zeitung am 27. Febrnar und 1. Mai ab
gedruckt, und dnrch Anshang an del' Gerichtsstelle vom 24. FebI'. 
bis znm 8. Jnni, nnd an del' Borse vom 26. Febrnar bis znm 
8. Jnni pnblicirt war, dass del' Anmeldnngstermin am 8. Jnni 1875 
angestanden hatte und das Praclusionserkenntnis am 8. Jnli 1875 
ergangen war. 

KHiger verlangte (soweit hie l' interessirt) von dem beklagten 
Bankhause die Liefernng anderer Actien. In erster Instanz siegte 
Klager ob, in zweiter Instanz wurde Klager abgewiesen. Das 
Reichsgericht hat durch Urtheil vom 24. November 1880 nnter 
Vernichtnng des U. Erk. das 1. Erk. wiederhergestellt; also das 
Bankhaus znr Lieferung anderer Actien verurtheilt. In den 
Grunden heisst es: Del' zweite Richter nimmt an, den Beklagten 
(das Bankhaus) trafe bei del' Erfiillung des geschlossenen Kanfes 
am 18. bereits durch offentliche B'ekanntmachnng zur Amortisation 
aufgernfener Actien ein Verschulden, da ihm nicht ohne Vernach
lassigung del' erforderlichen Sorgfalt jenes Anfgel'nfensein gedachter 
Actien bei del' Wahl derselben als Erfiillnngsgegenstand hatte un
bekannt sein kOl1l1en. Gleichwohl erachtete er denselben von jeder 
Verantwol'tlichkeit frei, weil Klagel' die Amortisation durch sein 
Dazwischentl'eten noch hatte anfhalten konnen, und wenn er in 
seinen Angelegenheiten als sorgfaltiger Mann gehandelt hatte, das 
Schweben des Verfahrens noch rechtzeitig hatte erfahl'en miissen. 
Zu diesem Schlnsse del' Freiheit des Beklagten von jeder Verant
wortung kommt das zweite Erkenntnis, ohne das Verhaltnis del' 
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Schuld des Beklagten bei Erfiillung des Vertrages zu der eignen 
Schuld des verletzten Klagers bei Wahrnehmung seiner Angelegen
heiten naher zu priifen. 

Ueber die Wirkungen der Concurrenz von Verschuldungen 
Seitens des Verletzenden und Verletzten enthalten die §§ 18-21 
Titel 6 'Theil I. des Allg. Landrechts besondere Vorschriften, nach 
denen namentlich bei grobem Versehen des Beschadigers trotz con
currirenden massigen Versehens des Beschadigten Letzterem von 
Ersterem del' mittelbare Schaden zu ersetzen ist. Die Anwendbar
keit diesei' allerdings nul' bei unerlaubten Handlungen ausge
sprochenen Grundsatze auch aufVertrage wil'd von del' Preussischen 
Praxis constant bejaht. 

Die Grade del' beiderseitigen Verschuldungen hat del' zweite 
Richter nicht abgewogen und insbesondere den des Verschuldens 
des Beklagten nicht naher qualificirt, weil er den § 321, Th. I., 
Titel 5 des Aligemeinen Landrechts als eine specielle Vorschrift 
auffasst, nach welcher, insofern nul' iiberhaupt zur Unmoglichkeit, 
sich del' gegebenen Sache nach del' Natur und dem Inhalt des 
Vertrages zu bedienen, ein Verse hen des Empfangers mitgewirkt 
habe, del' Schadloshaltungsanspruch wegen del' fehlenden Eigen
schaften gegen den Gebel' schlechthin verwirkt sein solIe, auch 
wenn diesem selbst ein Verschulden zur Last falle. 

Diese Auffassung des § 321 cit. ist rechtsirrthiimlich. Die 
§§ 320 und 321 Th. I. Tit. 5 des Allg. Landrechts behandeln zwei 
einander gegeniibel'stehende FaIle. Nicht enthalt abel' del' § 321 
eine Einschrankung des im § 320 ausgesprochenen Princips. 
Wahrend § 320 den Fall behandelt, dass an dem Gebel' das Ver
schulden del' Gebrauchsunmoglichkeit liegt, und dessen Schaden
ersatzpfiicht nach Massgabe dieses Verschuldens ausspricht, behan
delt del' § 321 den Fall, dass das Verschulden am Empfanger 
liegt, nicht abel' den Fall del' Concurrenz beidel'seitiger Verschul
dungen. Es ist bei § 321 del' Fall vorausgesetzt, dass zwal' ein 
Grund odeI' Keirn des die vertragsgemasse Verfiigung ausschliessen
den Fehlers bereits VOl' del' Uebernahme vorhanden war, dass abel', 
ohne dass den Gebel' bei Erfiillung durch Uebergabe diesel' 
Sache ein Verschulden trifit, bei Entwickelung zum wirklichen, 
die vertragsgemas~e Verfiigung iiber die Sache ausschliessenden 
Fehler ein Mangel an Sol'gfalt des Empfangers gewirkt hat. Fiir 
den Fall einer Concurrenz von Verschuldungeu auf heiden Seiten 
ist von den allgemeinen Grundsatzen nicht abgewichen. 

Demgemass unterliegt das zweite Erkenntnis derVernichtung. 
Bei fi:'eier Beurtheilung del' Sache kommt es zunachst nicht 

sowohl auf die nflch del' Liefel'ung del' Actien in Folge des Amor-
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tisationsurtheils eingetretene Unmoglichkeit fUr den Klitger, sich 
der Actien zu bedienen, und das hieraus sich ergebende Verhitltnis 
gegen die Beklagte, als vielmehr darauf an, ob die Actien schon 
zur Zeit der Lieferung in Folge des offentlichen Aufgerufenseins 
zur .. Amortisation vertragsmassig vorausgesetzter Eigenschaften ent
behrten und schon aus diesem Grunde der jetzt erhobene Anspruch 
gerechtfertigt erscheint. Ob sich gedachte Fehler dem Klager un
mittelbar oder vermoge der spaterhin wirklich erfolgten Kraftlos
erklitrung nur mittelbar fiihlbar gemacht haben, erscheint gleich
giltig. Auch im letztgedachten FaIle erscheint Klitger berech
tigt, seinen Anspruch auf jene Fehler zu stutzen. Bei Wurdigung 
des Anspruchs von diesem Standpunkte kommt die wirklich ein
getretene Kraftloserklarung der Actien aber nur unter dem Ge
sichtspunkte des Ausser-Standeseins des Klagers, die Actien als 
validirende Papiere zuruckzugeben, - § 328, Thl. I, Tit. 5 A.-L.-R. 
- in Betracht. Ein Papier, uber welches zur Zeit der Lieferung 
ein .Amortisations-Verfahren schwebt, entbehrt abel' unbedenklich, 
wenn auch die Gefahr der Amortisation noch abzuwenden ist, 
schon wegen jenes Schwebens des gedachten Verfahrens gewohn
lich vorausgesetzter Eigenschaften. Als solche sind zu erachten, 
sowohl das derzeitige Unangetastetsein der rechtlichen Geltung 
des Papiers in den Handen des Erwerbers, so dass diesem zur 
Erhaltung solcher schon in Frage gestellten Geltung nicht erst 
noch besondere Aufwendungen von Muhen und Kosten 0 bliegen, 
und ferner die anstandslose weitere Begebbarkeit desselben. Dass 
del' Erwerber sich innerhalb kurzer Zeit mit einem Einspruch an 
das Gericht wenden mId einen Streit mit dem angeblichen Verlierer 
aufnehmen, bezw. sich uber den redlichen Erwerb des Papiers 
ausweisen muss, urn sich die Rechte aus dem Papier zu erhalten, 
lasst das Papier in der ·erstgedachten Richtung gegenuber anderen 
Papieren gleicher Gattung mangelhaft erscheinen. Abel' der Erwerber 
ist auch, so lange jenes Verfahren nicht abgewendet und del' Streit 
mit dem Verlierer nicht entschieden ist, an der weiteren Begebung 
des Papiers verhindert. Ohne unredlich zu handeln, kann er seinem 
Abnehmer das schwebende Verfahren nicht verhehlen und diesel' 
wird bei Kenntnis desselben das Papier als geeignetes Lieferungs
object zurUckweisen. Was nun den Umstand anlangt, dass Klitger 
die empfangenen Actien im Zustande der Geltung nicht mehr zu
rtickzugewahren vermag, so kann demselben in Bezug auf die 
Nichthmderung del' Amortisation ein Verschulden tiberhaupt nicht 
zur Last gelegt werden. Um ein solches anzunehmen, kann es 
doch nicht ohne Weiteres genugen, dass er die beiden Zeitungs
nummern, in denen der Aufruf noch einmal gestanden, odeI' in 
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denselben jenen Aufruf nicht gelesen hat, oder dass iiberhaupt 
noch wahrend seiner Besitzzeit 6 bis 7 W ochen verflossen sind, 
in denen ffir den, welcher von dem Auf'rufe Kenntnis erhielt, die 
Amortisation noch abzuwenden war. Klager ist Tapetenhandler 
und al1cb, wenn er die Actien als Capital-Anlage fUr seinen Hand
lungsfonds gemacht baben sollte - eine weitere Bedeutung konnte 
die Anwendung del' Prasumtion des Art. 274 des H.-G.-B. hier 
nicbt haben - so erwacbst dara,us, (da man diese erworbenen 
Actien nicht deshalb den vom Kaufmann in seinem Geschtlft mit 
Specialsachkunde und ganz besonderen, ibre Erbaltung unbedingt 
sichernden Veranstaltungen zu behandelnden Waaren gleichstellen 
kann) fiir ihn keine andere Sorgfaltspfiicht, als die eines geschafts
kundigen Capitalisten. 

Es i8t hierauf erwogen, dass allerdings unter einer Gesetz
gebung, welche eine Amortisation, wie die hier stattgehabte, in so 
kurzer Zeit zulasse, ein stetes Risieo mit dem Besitz von Papieren 
verbunden sei. Abel' ein Ve.rschulden konne daraus nicht allein 
gefolgert werden, dass dem Besitzer der Papiere die geschehene 
Verkiindung des Aufrufes in mehreren Blattern entgangen sei. 
Dass innerhalb del' kritischen Zeit ein Termin eingetreten ware, 
in welchem del' Besitzer del' Actien Dividenden oder einen Divi
dendenschein zu erheben gehabt hatte, so dass ihm nach diesel' 
Richtung eine Saumnis vorzuwerfen ware, sei nicht behauptet. Es 
liege keine Thatsache vor, welche dem Klager als Mangel an 
Sorgfalt in jeder Angelegenheit angerechnet werden konne. Sodann 
heisst es weiter: 

Es mag zugegeben werden konnen, dass in Riicksicht auf die 
Moglichkeit einer Amortisation del' vorsichtige Besitzer von Papieren 
von Zeit zu Zeit danach Erkundigungen anstellen solI, ob im Ver
kehr Aufgebote von Papieren del' Gattung, welche er besitzt, be
kannt geworden sind. Beim Mangel jeder Bethatigung einer Auf
merksamkeit in dieser Richtung mag dann aus del' Thatsache, 
dass del' Aufruf in besonders verbreit-ete Verkehrsorgane oder 
weitere Verkehrskreise gedrungen ist, geschlossen werden, dass der 
Betreft'ende ihn, wenn er iiberbaupt eine Aufmerksamkeit ange
wendet hatte, auch erfahren haben wiirde. Allein, da Klager die 
fraglichen Papiere nicht von einer beliebigen Privatperson, sondel'n 
von einem Berliner Bankgel:;chaft geliefert erhielt, so durfte er 
annehmen, dass zur Zeit ein Aufruf derselben im Verkehr nicht 
bekannt geworden war und eine Sorglosigkeit unmittelbar nach 
solchem Erwerb und lediglich wtlhrend eines Zeitraums, innerhalb 
dessen ein vorher noch nicht beg.onnenes Amortisationsverfahren 
nicht zur Durchfiihrung gelangen konnte - 6 bis 7 Wochen ge-
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nugten dazu nicht - kann nicht als Verschulden erachtet werden. 
Dass Kla.gel' das Recht zum Borsenbesuch hat, und von solchem 
mitunter Gebrauch macht, sowie dass er wiederholt Papiere an 
del' Borse durch Makler hat ankaufen lassen, vermag zu keiner 
andern Beurtheilung seines Verhaltens zu fLthren und stellt ins
besondere ihn in Betreff des Umfanges del' behufs Kenntnisnahme 
von sol chen Aufrufen ihm obliegenden Veranstaltungen nicht 
einem Bankier gleich. 

Einem eignen Verschulden des Klagers in Bezug auf den Ein
tritt del' KraftloserkHirung stande es allerdings fur die Wirkung 
des Ausschlusses des Regressanspruchs, weil Klager die Actien als 
geltende Papiere nicht mehr zurtickzugewahren vermag, gleich, 
wenn jene Kraftloserklarung wahrend seiner Besitzzeit als ein reiner 
Zufall anzusehen ware. Ob diese Auffassung ais reiner Zufall zu
treffend dadurch, dass das Aufgebotsverfahren schon bei Lieferung 
del' Papiere schwebte, und dass man dieses Begonnenhaben des 
Amortisationsverfahrens als den vorhanclenen Keim del' spateI' ein
getretenen Kraftlosigkeit erachtet, beseitigt wird, kann hier un
erortert bleiben. J edenfalls kann dann von einem solchen Zufall 
nicht die Rede sein, wenn die Unfahigkeit des Empfangers die 
Actien als geltende Papiere zuruckzugewahren, in Folge eines Ver
schuldens des Gebel's bei Erfullung des Vcrtrages durch Lieferung 
jener Papiere ohne Concurrenz eines Mitverschuldens des Empfangers 
wahre~ld seiner Besitzzeit eingetreten ist. Ein solches Verschulden 
del' Beklagten ist abel' anzunehmen. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob es unter allen Umstanden auf einem Verschulden beruhen muss, 
wenn es einem Bankier bei Lieferllng eines Papie.rs entgeht, dass 
dasselbe irgendwo zur Kraftloserklarung als gestohlen odeI' ver
loren offentlich aufgcboten sei. 1m vorliegenden FaIle handelt es 
sich lilll eine Berliner Bankhandlung und um ein Aufgebot von 
Papieren, welches in zwei der notorisch verbreitetsten Berliner 
Blatter, darunter einem sich ganz speciell dem Borsenverkehr 
widmenden gestanden und bereits sechs W ochen lang ununter
bl'ochen an del' Berliner Borse ausgehangen hatte. Will man dem 
speciell mit Borsenpapieren Handel Treibenden, zu dessen taglichen 
beruflichen Aufgaben del' Bol'senbesuch gehort, es gestatten, durch 
eincn Mangel an Veranstaltungen, vermoge del' en derartige Publi
cationen ihm zuganglich werden wurden, sich diesen Verkltndigungen 
zu verschliessen, so wul'den jene Publicationen jedes Sinnes und 
Zweckes entbehren und es wurde die bestandene Amortisations
Gesetzgebung und Praxis lediglich auf Fictionen beruhen und fur 
die Verkehrssicherheit ganzlich unertraglich gewesen sein mussen. 
Es wird in Rucksicht auf diese Gesetzgebung und den Umstand, 
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dass die Borsenpapiere die Waare sind, mit der del' Bankier han
delt, demselben nichts Unausfiihrbares noch eine zu grosse Be
Histigung zugemuthet, wenn man von ihm fordert, dass er durch 
einen Angestellten regelmassig oder doch in kurzeren Zeitabschnitten 
eines der verbreitetsten heimischen Borsenorgane und die Aushange 
an der Borse nach solchen Aufrufen perlustriren und die dabei 
ermittelten aufgel'ufenen Nummern zur eventuellen Einsichtnahme 
notiren lasst. Wie sich die Sachlage beim Verkehr zwischen Bankier 
und Bankier stellt, ob hier insbesondere del' Liefernde aus unter
lassener Pl'ufung des Empfangenden bei Empfang gegen dessen 
Regress Einwendungen herleiten odeI' umgekehrt del' Empfanger 
sich del' PrUfung bei Empfang in Voraussetzung, dass der Lie
fernde geprUft habe, entschlagen kann, ist hier nicht zu entscheiden. 
Auch wenn die Beklagte im Vel'haltnisse zu del' ihr liefernden 
Bankhandlung H. & Co. den Einwand des Mangels eigener Prufung 
beim Empfang mit del' Behauptung, sie habe die erfolgte Prufung 
letzterer Handlung voraussetzen kon~en, zuruckzuweisen vermag, 
was hier dahingestellt bleiben kann, so war doch im Verhaltnis 
zum Klager Beklagte zur Prufung verpflichtet, die sie, wenn ihr 
die Effecten, wie sie behauptet, erst unmittelbar vorher von X & Co. 
geliefert worden waren, wenn auch im Vertrauen auf die von 
dieser Handlung erfolgte Prufung, doch in Betreff ihres Verhalt
nisses zum Klager nul' auf eigenes Risiko unterlassen konnte. 

Liegt abel' ein Vel'schulden der Beklagten VOl', so kann auch 
von Anwendung del' kurzen Vel'jahrung del' S§ 343, 344 Th. I 
Tit. 5 des AUgem. Landrechts nicht die Rede sein. 

Es handelt sich vielmehl' urn die Contraktsklage wegen Ver
schuldens del' Beklagten bei del' Vel'tragserfiillung, auf welche 
jene Verjahrung keine Anwendung findet. 

22. Ueber (len Handel mit verloosbaren Werthpapieren. 

In Beziehung auf den Handel mit verloosbaren Wel'thpapieren 
hat das Reichsoberhandelsgericht in einem Erkenntnis vom 21. Juni 
1876 Gelegenheit gehabt, mit del' Fl'age sich eingehend zu be
schaftigen, uber die Giltigkeit eines Verkaufs von verloosbaren 
Werthpapieren zu einel' Zeit, in welcher die Verloosung bereits 
stattgefunden, ihl'e Resultate jedoch noch nicht an dem bezilglichen 
Handelsplatze bekannt sind und auch nicht bekannt sein konnen. 
In dem diesbezuglichen Erkenntnis fuhl't das Reichsobel'handels
gericht aus: "Beim Vel'kaufe von Effecten in genere, welche del' 
Ausloosung unterliegen und deren bei diesel' gezogene Stucke 
einen gl'ossel'en odeI' einen geringeren Werth als den allgemeinen 
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Courswerth haben, kann, wenn zu diesem Letzteren, also zum 
Durchschnittspreise verkauft ist, die Intention del' Ccntrahenten 
nun allerdings eine verschiedene sein. Denn entweder kann die
selbe dahin gehen, dass lediglich noeh nicht ausgelooste Stucke 
den Gegenstand des Geschaftes bilden sollen, dass mithin del' bis 
zum Abschlusse des Geschafts, resp. bis zur Erfiillungszeit einge
tretene resp. moglicherweise noch eintretende Gewinn odeI' Verlust, 
welcher mit der Ausloosung verbunden ist, den Kaufer nicht 
treffen solI, odeI' abel', dass die Contrahenten es dem Zufalle uber
lassen, ob die behufs del' Vertragserfiilhing i:ibergebenen und als 
solche angenommenen Stucke bereits ausgeloost sind odeI' nichL 
Das Erstere wird angenommen werden mLlssen, insoweit es sich 
urn das zur Zeit des Geschaftsabsehlusses, resp. del' ErfUllung be
reits veroffentlichte odeI' sonstwie fUr die Betheiligten zu ermit
telndeund daher auch den Contrahenten als bekannt vorauszu
setzende Ergebnis von Ausloosungen handelt, indem hierbei hei 
einem zum allgemeineu Borsen- odeI' Marktpreise solcher Effecten 
abgeschlossenen Kauf im Mangel entgegenstehender Abreden davon 
auszugehen ist, dass beide Theile als Gegenstand des Vertrages 
nur solche Effecten der in Frage stehenden Art angesehen haben, 
die durch die bisher erfolgten und auch ihrem Resultate nach be
kannten Ausloosungen nicht betroffen waren, und bei welchen 
daher der hierdurch bedingte besondere Werth bestimmter Stucke 
oder einer bestirumtenArt (z. B. einer gezogenen Serie) diesel' 
Effecten nicht in Fragekommt. Sollte in einem solchen Fane 
gleichwohl einesder bekanntermassen bereits ausgeloosten Stucke 
mit geliefert und angenommen sein, so wurde daher angenommen 
werden miissen, dass dies auf einem thatsachlichen Irrthum be
ruhe und dass mithin der hierbei interessirte Theil - sei es nun 
del' Verkaufer odeI' der Kaufer - den Umtausch gegen ein an
deres, noch nicht gezogenes Stuck verlangen konne, da die Ruck
sicht auf Treu und Glauben ohne Weiteres die Annahme recht
fertigt, dass die Lieferung und Annahme des gezogenen Stuckes 
lediglich in einem U eberseheIi del' Ziehung odeI' des Ergebnisses 
derselben seinen Grund habe. Anders verhalt sich die Sache aber 
in dem hier vorliegenden Fane, wo es sich urn zur Zeit des Ver
kaufes und zur Zeit del' vertragsmassigen Erfullung zwar bereits 
erfolgte odeI' doch mogliche1' odeI' denkba1'er Weise bereits e1'
folgte, abel' den Cont1'ahenten entwede1' ube1'haupt odeI' doch dem 
Resultate nach noch unbekannte Ziehungen handelt. Denn diese 
Ziehungen treffen sammtliche Stucke des in Rede stehenden Effectes 
ganz gleichmassig und konnen dahe1' auf den Verkaufswerth ein
zeIner Smcke derselben noch keinen Einfluss ausuben. Sie stehen 
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wirthschaftlich den erst in Zukunft bevorstehenden Ziehungen 
vollig gleich. Wie aber der mit den zukunftigen Ziehungen ver
bundene Vortheil oder Nachtheil rechtlich und nach der Intention 
der Contrahenten nicht den Verkaufer, sondern vielmehr den Kaufer 
trifft, so ist im Zweifel auch anzunehmen, dass nach der Intention 
der Contrahenten das Ergebnis einer ihnen hinsichtlich ihrer Vor
nahme oder doch hinsichtlich ihres Resultates noch unbekannten 
Ausloosung ebensowohl fUr Rechnung des Kaufers gehen, dass es 
mithin sem Vortheil oder N achtheil sein solI, wenn sich hinterher 
herausstellt, dass die verkauften und gelieferten Stucke oder einige 
derselben bereits gezogen waren und daher einen grosseren oder 
geringeren Werth hatten, als andere noch nicht gezogene Stucke. 
Es ist mit anderen Worten anzunehmen, dass die Contrahenten 
insoweit einen aleatorischen Vertrag haben abschliessen wollen, und 
dass die Gewinn-, resp. Verlustchance schon in dem Borsen- oder 
l\farktpreise, zu welchem ver-, resp. gekauft wird, mitberucksich
tigt ist. .. Aus dem Zugestandnisse del' beklagten Bankfiliale, 
dass bei solchen Werth en , fUr welche festbestimmte Ausloosungs
termine bestehen und bei welchen die Ziehungslisten in wenigen 
Tagen bekannt werden, den nach einem solchen Termine zu dem 
Course fur nicht gezogene Stucke abgeschlossenen Verkaufen die 
Intention der Parteien zum Grunde liege, noch nicht gezogene 
StUcke zu kaufen resp. zu verkaufen, und dass daher bei einer 
Lieferung ausgelooster StUcke usancemassig der Umtausch verlangt 
werden kanne, Iasst sich fur den vorliegenden Fall zu Ungunsten 
der Beklagtell nichts folgern. In solchen verloosbaren Papieren 
mit festen Ziehungstagen pflegt ubrigens an den Ietzteren das Ge
schaft zu ruhen und unmittelbar nachher nur mit der Clausel, 
dass die Lieferung der Stucke erst nach dem Bekanntwerden der 
Ziehungslisten zu geschehen habe oder etwaige ausgelooste Stucke 
umzutauschen seien, gehandelt zu werden, so dass offenbar auch 
bei diesen Papieren die Borse davon ausgeht, dass an sich die Ge
winn- und Verlustchance mitverkauft werden ,yurde." 

23. W elehe Reehte stchen dem Kaufer eines Loospal)ieres, 
welehem eill bereits ausg'eloostes geliefert wird, seinem V cr

kaufer geg'eniibcr zu? 

Durchaus nothwendig ist es, dass eine Ruge wegen mangelnder 
Eigenschaften einer Sache bald nach del' Uebergabe erfolge, da
mit durch eine definitive unangreifbare Abwicklung dieses einzelne 
Geschaft erledigt werde. In allen Gesetzgebungen ist deshalb die 
Verjahrung der Anspruche wegen mangelnder Eigenschaften einer 

s W 0 bod a, Bankgeschaft. 3. Aull. 19 
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Sache eine kurze, und dartiber hinaus wird aus mannigfaehen Um
standen trotz erwiesener Mangelhaftigkeit der Waare eine Geneh
migung Seitens des Kaufers fixirt, woftir Art. 347 des H.-G.-B. eiu 
wirksam eingreifendes Beispiel ist. Die weitere rechtshistorisehe 
Entwiekelung der Gewahrleistung betrift't abel' durchaus nur Eigen
schaften der Sache, es ist also Voraussetzung, dass allerdings die 
verabredete Sache geliefert sei, dass an derselben nul' besondere 
Eigensehaften fehIten, Mangel sich herausstellten, welehe auf del' en 
Werth oder deren Brauchbarkeit Einfluss hatten. Durchaus getrennt 
hiervon ist aber eine Nichterftillung des Vertrages und diese liegt 
vor, wenn tiberhaupt nicht die verabredete Sache, sondern eine 
ganz andere geliefert worden ist. Zuzugeben ist, dass thatsachliehe 
Zweifel dartiber obwalten konnen, ob die fehlenden oder anderen 
Eigenschaften die Sache zu einer andern machen; in vielen Fallen 
wird aber dartiber kein bereehtigter Zweifel obwalten konnen. 
Wer ein Loospapier kauft, verabredet damit, dass ihm ein Papier 
geliefert werde, welches zur Theilnahme an den ktinftigen Ziehun
gen bereebtigt. 1st das Papier bereits ausgeloost, so ist es lediglieh 
die Schuldurkunde tiber eine zu einer bestimmten Zeit, in einem 
bestimmten Betrage fallige Forderung; ein Loospapier ist die Ur
kunde niebt. Es ist also eine andere Sache geliefert. AIle Deduc
tionen, Gesetzesstellen tiber mangelnde Eigensehaften einer Saehe 
passen nicht, und folgerecht konnen die kurzen Verjahrungsfristen 
der Landesgesetze oder des Handelsgesetzbuehes nicbt dureh
greifen. Ein Loospapier, welches bereits ausgeloost ist, leidet nicht 
an einem Qualitatsmangel, sondern es hat aufgehort Loospapier 
zu sein. 

Wenn nun aueh versebiedentlicb sowohl yom Berliner Stadt
geriebt und Kammergerieht, .als yom Sehiedsgerieht der Breslauer 
Borse in ,entgegengesetzterWeise entschieden ist, so dtirften diese 
Entsebeidungen doeh nicht dem Rechtsbewusstsein entsprechen. 

24. 'Vie hat die .Anzeige von del' Vertragswiddgkeit einer 
gekauften Waare zu geschehen ~ 

Nach Art. 347 des H.-G.-B.'s hat der Kaufer einer von einem 
andern Orte iibersandten Waare dieselbe, falls er niebt in die 
Gefahr kommen will, dass er jedes Bemangelungsrechts verlustig 
gehe, ohne Verzug naeh del' Ablieferung, soweit dies naeh dem 
ordnungsmassigen Gesehaftsgange thunlich ist, zu untersuehen, 
und wenn sieh dieselbe nieht als vertragsmassig odeI' gesetz
massig in ihrer Qualitat ergiebt, sofort dem Verkaufer davon An
zeige zu maehen. 
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1m Anschluss hiel'an hat das Reichsgericht ein Urtheil vom 
11. December 1880 (d. J.-H. S. 226) angenommen, dass dem 
Art .. 347 durch eine blosse Mangelanzeige genugt werde, und 
dass diese eine Dispositionsstellung nicht zu enthalten brauche. 
(Keyssner Commentar zum Handelsgesetzbuch zu Art. 347 Nr.32.) 

Betrefi'end den Inhalt del' Rugeanzeige sagt das Reichsgericht: 
Es. ist in der Praxis des R.-O.-H.-G. an genommen , dass die Mangel
anzeige ergeben und dem Verkaufer erkennbar machen musse, ob 
und inwieweit der Kaufer Einwendungen gegen die vertrags- oder 
gesetzmassige Qualitat del' gelieferten Waaren machen wolle, ohne 
dass in diesel' Beziehung ein zu weites Eingehen in das Detail 
verlangt werden konne. Die richtige Grenze zwischen einer zu 
I:"llgemeinen und unnothig umstandlichen Monitur lasst sich nur 
im concreten FaIle ziehen. Ob sie im einzelnen Fane getrofi'en 
sei, ist eine wesentlich thatsachliche Frage, deren Entscheidung 
im Nichtigkeits-Verfahren nur dann anzufechten ist, wenn die 
Instanz-Gerichte ersichtlich von irrthumlichen Rechtsanschauungen 
beherrscht waren. 

Es sei hierbei darauf aufmerksam gemacht, dass nach Recht
sprechung des Reichsoberhandelsgerichts (Entsch. IX. 404, XIV. 
68. Keyssner a. a. O. zu Art. 347 Nr. 20) der Kaufer, welcher 
nach vermeintlicher Wahrnehmung eines Fehlers die Untersuchung 
abgeschlossen und daraufhin gerugt hat, nicht nach Ablauf del' 
Anzeigefrist andere etwa weiter entdeckte Mangel riigen darf. 
Man wird deshalb wohl thun, bei der Untersuchung sorgfaltig 
zu Werke zu gehen und sich in del' Rugeanzeige bestimmt aus
zusprechen. 

25. Wann hat die Anzeige von (ler Vertragswidrigkeit einer 
gekauften Waare zu geschehen ~ 

Die Anzeige von der Vertragswidrigkeit einer gekauften Waare 
hat der Kaufer einem Erkenntnis des Reichsoberhandelsgerichts zu
folge sofort nach del' Untersuchung an den Verkaufer zu machen, 
ohne Ruchsicht darauf, wann diese Anzeige bei dem Verkaufer 
ankommt. Es genugt nicht die Waare sofort zu retourniren und 
die betreff'ende Anzeige spater nachfolgen zu lassen. Wenn .Art. 347 
des Handelsgesetzbuchs, bemerkt das Reichsoberhandelsgericht in 
seinem Erkenntnis, dem Kaufer die Pflicht auflegt, die ubersen
dete Waare unverzuglich, soweit dies nach dem ordnungsmassigen 
Geschaftsgange thunlich ist, zu untersuchen und sofort nach del' 
Untersuchung dem Vel'kaufer von etwaigen ~fangeln Anzeige zu 
machen, so ist vom Gesetz als massgebender Factor fUr die Be-

19* 
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urtheilung der Rechtzeitigkeit del' Riige lediglich derjenige Zeit
punkt aufgestellt, an welch em der Verkaufer jene Anzeige macht, 
und dabei keine Riicksicht darauf genommen, wann diese Anzeige 
odeI' die retournirte Waare bei dem Verkanfer ankommt. Die 
Riicksendung del' Waare kann umsoweniger mit del' Frage nach 
del' Rechtzeitigkeit del' Riige in Zusammenhang gebracht werden, 
als der Art. 348 des Handelsgesetzbuchs die unbedingte Verpflich
tung des Kaufers, fiir die einstweilige Aufbewahrung del' bean
standeten Waare zu sorgen, ausspricht. 

N ach den Grundsatzen iiber den Kaufvertrag haben die Con
trahenten Zug um Zug zu leisten, d. h. keiner hat vorzuleisten, 
sondern gegen Uebergabe del' Waaren muss der Kaufpreis gezahlt 
werden. Da del' Art. 347 des Handelsgesetzbuchs fUr das Distance
geschaft - wenn also die Waare von einem andern Ort iiber
sendet wird - die sofortige Untersuchung und Riige etwaiger 
Mangel vorschreibt, so tritt anscheinend hiermit vorstehender Grund
satz yom Kaufvertrag in Widerspruch. In der That hatte auch 
ein Obergericht angenommen, dass del' Verkaufer zunachst die 
Waare zu iibergeben habe, weil sonst eine Untersuchung nicht mog
lich sei, und dass erst nach Ergebnis del' Untersuchung Zahlung 
zu leisten sei. Das Reichsoberhandelsgericht hat dagegen sieh dahin 
ausgesprochen, dass derVerkaufer alles, was zur Vertragserfiillung 
seinerseits gehore, gethan habe und beziehentlich thue, wenn er 
den Kaufer durch rea1e Offerirung del' Waaren in den Stand setze, 
diese1ben in Besitz zu nehmen und ihm, dem Kaufer, diese Besitz
nahme gegen Berichtigung des Kaufgeldes gestatte. Die nach 
Art. 347 des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebenc Untersuchung del' 
Waare werde del' Regel nach nicht durch eine Aushandigung bedingt. 

Das Handelsgesetzbuch hat also in dem Art. 347 fiir den 
Distancekauf das Recht, aus del' vertragswidrigen odeI' gesetz
widrigen Beschaffenheit del' Waaren weitere Rechtsfolgen zu ziehen, 
von einer rechtzeitigen Riige des Feh1ers abhangig gemacht. Eti 
ist hieraus missvel'standlich eine Rechtspflicht zur Untcrsuclmng 
hergeleitet worden; del' Art. 347 steHt vielmehr nul' folgenden 
Rechtssatz auf, das::;, ,yenn del' Kaufer es versaumt, Mangel welche 
bei einer ohne Verzug nach del' Ablieferung, soweit dies nach 
ordnungsmassigem Geschaftsgang thunlich ist, vorgenommenen 
Untersuchung erkennbar gewesen sein wiirden, sofort nach del' 
fUr eine solche Untersuchung erforderlichcn Frist dem Verkaufer 
anzuzeigen, dieselbe rechtliche Wirkung eintritt, als hatte del' 
Kaufer auf die Geltendmachung diesel' Mangel ausdriicklich ver
zichtet. Das Reichsoberhandelsgericht, nachdem es diesen Satz ent
wickelt hat, fUhrt dann weiter aus: Hat del' Kaufer inllerhalb 
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der angegebenen l!'rist Mangel der Waare gertigt, so sind die 
Rechte, welche er wegen dieser Fehler geltend machen kann, ge
wahrt. Es kommt mithin dabei nur auf das objective Vorhanden
sein der Mangel an, nicht darauf, in welcher Weise der Kaufer 
von demselben Kenntnis erhalten, ob durch eigene Untersuchung 
oder durch Mittheilung Anderer, ja es ist nicht einmal erforderlich, 
dass der Kaufer die Ueberzeugung vom Vorhandensein derMangel 
tiberhaupt hatte. Es genugt, wenn nur die gemachte" Anzeige sich 
als wahr herausstellt. Hieraus folgt aber auch, dass die Frag-e, ob 
eine Anzeige solcher Mangel, welche bei einer sofortigen, nach 
ordnungsmassigem Geschaftsgang vorgenommenen Untersuchung 
entdeckbar waren, rechtzeitig ergangen sei, lediglich danach zu 
beurtheilen ist, ob dieselbe nicht spater als sofort nach Ablauf der 
ffir eine derartige Untersuchung erforderlichen Frist erfolgt ist. 
1st dieser Termin eingehalten, so ist es gleichgiltig, ob der geltend 
gemachte Mangel aus irgend welchem Grunde schon vorher ent
deckt war, sowie, ob der Kaufer den Entschluss der Geltend
machung dieses Mangels schon vorher gefasst hatte. Dies entspricht 
der Fassung des Abs. 1 im Art. 347, welcher im Gegensatz von 
Abs. 3 nicht sowohl von der Entdeckung einzeluer Mangel und 
deren Anzeige, als vielmehr davon handelt, dass die Waare darauf 
hin, 0 b sie sich als vertragsmassig odeI' gesetzmassig erweise, zu 
untersuchen und das Ergebnis dieserUntersuchung dem Verkaufer 
anzuzeigen sei. Es rechtfertigt sich diese Vorschrift aber auch aus 
dem inneren Grunde, dass dem Kaufer nicht zugemuthet werden 
kann, vor Vollendung del' ordnungsmassigen Untersuchung sich ein 
Urtheil tiber die Empfangbarkeit der Waare zu bilden; kannja doch, 
selbst wenn beim Beginn der Untersuchung ein Mangel entdeckt 
wird, das Resultat der weiteren Untersuchung sich so gestalten, 
dass der Kaufer von del' Geltendmachung jenes Mangels abzusehen 
bewogen wird. Gleichgiltig aber ist es dabei, ob del' Kaufer die 
weitere Untersuchung wirklich vornimmt, da er ja bis Zlup. letzten 
Augenblick der Frist zu deren Vornahme befugt, del' vorher ge
fasste entgegengesetzte Entschluss aber ein 1nternum ist, welches 
ihn in keinerWeise bindet. Ja, selbst wenn del' Kaufer durch ein 
besonders diligentes Verfahren die Untersuchung vor derjenigen 
Zeit vollendet hatte, in welcher sie nach der allgemeinen Ver
kehrsanschauung erst beendet zu sein bl'auchte, kann er den Ab
lauf del' ihm gesetzlich zustehenden Frist abwarten. 

Besteht im Orte des Verkaufel's der Usus, die Entdeckung 
vel'trags- oder gesetzwidrigel' Mangel dem Verkaufer telegraphisch 
mitzutheilen, so wird der Kaufer dadurch nicht verpflichtet, diesem 
Usus bei seiner Anzeige zu entsprechen. 
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Wie also oben angegeben, legt das Handelsgesetz dem Kn.ufel' 
die Verpflichtung auf, die Waare nach del' Ablieferung, soweit 
das nach dem ordnungsmn.ssigen Geschn.ftsgange thunlich ist, zu 
untel'suchen und dem Verkn.ufer von etwaigen Mn.llgeln sofort An
zeige zu machen. Ueber den Inhalt diesel' sogenannten Rfige-An
zeigen spricht sich das H&ndelsgesetz nicht weiter aus und ist 
angenommen worden, dass eine ledigliche Erkln.rung del' Unzu
friedenheit odeI' eine Dispositionss-tellung genfige. Dem ist jedoch 
das Reichsobel'handelsgericht entgegengetreten, indem es ausfiihrt: 
Del' Verkn.ufer soll in den Stand gesetzt werden, sofort zu wissen, 
ob er die Waare zurUckzunehmen habe, odeI' ob er die Rficknahme 
ablehnen konne, odeI' ob er im ersteren Falle uber die Waare 
anderweit zu disponiren, odeI' im letzteren Falle sich den Beweis 
del' guten Qualitn.t zu sichern habe. Hierzu sei er nul' im Stande, 
wenn die Mangel del' Waare, die Ablehnung derselben von del' 
vertragsmassigen odeI' gesetzmassigen Eigenschaft ihm thatsachlich 
substantiirt mitgetheilt worden. Nul' wenn diesgeschehen, werde 
er regelmassig prfifen konnen, ob er den in Rede stehendenMangel 
zu tragen habe, ob derselbe etwa erst auf dem Transporte durch 
inneren Verdel'b odeI' durch Schuld des Frachtftihrers entstanden 
sei; ebenso sei durch die Substantiirung del' Anzeige die Sicherung 
del' Beweise bedingt. 

Sonach ist also die gesammte Verpflichtnng des Kanfers dahin 
zusammenzufassen: Erachtet del' Kaufer einer von anderwarts ihm 
vom Verkaufer zugesandten Waare dieselbe in den vertrags- odeI' 
gesetzmassigen Eigenschaften fur mangelhaft, so hat er in einer 
sofort abzusendenden Anzeige die zu rfigenden Fehler substantiirt 
anzuge ben. Eine allgemeine Bemerkung del' U nzufriedenheit odeI' 
ledigliche Dispositionsstellung genugt nicht, vielmehr gilt bei solcher 
inhaltsloser Anzeige die Waare als genehmigt. Diese Anzeige kann 
nach einem Erkenntnis des Reichsoberhandelsgerichts, ebenso "\'\r:ie 
yom Kaufer dem Verkaufer direct, auch vom Kaufer an eine den 
Verkaufer nicht vertretende Mittelsperson gemacht werden, wenn 
diese nur die Anzeige des Kaufers an den Verkaufer weiter uber
mittelt und diese letztere Benachrichtigung noch rechtzeitig im 
8inne des Art. 347 des H.-G.-B. geschieht. 

In seinem Erkenntnis vom 11. Juni 1881 hat das Reichsgericht 
den Unterschied zmschen Ablieferung und Uebergabe wie folgt 
klargestellt. 

Die Ablieferung ist nicht mit del' U ebergabe zu identificiren, 
vielmebr wesentlich davon verscbieden. Sie enthalt kein Rechts
geschiift, sondern einen tbatsacblichen Hergang, eine einseitige 
Handlung des Verkaufers; sie kann mit del' U ebergabe zusammen-
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fallen, unter Mitwirkung des Kaufers erfolgen; dies wird aueh in 
d.en meisten Ji'allen gesehehen; aber wesentlieh ist eine solehe Mit
wirkung des Kaufers durehaus nieht, es ist aueh nieht, wie in der 
Niehtigkeitsbesehwerde behauptet wird, anzuerkennen, dass es 
praxis des R.-O.-H.-G. gewesen sei, dass zur Ablieferung der 
Empfang resp. die Uebernahme der gekauften Waare seitens des 
Kaufers geh6re, wenngleieh in der einen oder andern Entseheidung 
ein beziiglieh unzutreffender oder ungenauer Ausdruek vorkommen 
mag. Wenn bei der Ablieferung eine Mitwirkung des Kaufers vor
kommt, so kommt doeh nur die Thatigkeit des Verkaufers dabei 
in Betraeht. Es wiirde z. B. eine Ablieferung enthalten k6nnen, 
wenn der Verkaufer ohne Mitwirkung des Kaufers die Waare in 
einem Lagerraum des Kaufers niederlegt und den Kaufer davon 
benaehriehtigt. Die Ablieferung kann aueh zeitlieh von der Ueber
gabe getrennt sein; sie kann der Uebergabe vorhergehen oder 
aueh naehfolgen, das Letztere wird namentlieh bei Distanzge
sehaften naeh Preussisehem Recht (§§ 128 ff. Th. 1. Tit. 11) der 
Fall sein, wenn dureh Ueberlieferung der Waare an den Fraeht
fUhrer die Uebergabe, aber nieht die Ablieferung erfolgt. Wesent
Heh ist fiir die Ablieferung, dass del' Verkaufer sich der Waare 
entaussert, die Gewahrsam aufgiebt, mag dadurch der Kaufer 
gleiebzeitig die Gewabrsam erlangen oder nieht. Wesentlich ist 
ferner, dass del' Kaufer dureh die Ablieferung die thatsaehliehe 
M6gliehkeit erlangt, dureh streng einseitigen Act sieh sofort die 
Gewahrsam der Waare zu verschaffen und dieselbe zu unter
suchen und dariiber thatsaehlieh zu verfUgen. Es geniigt daher 
nieht zur Ablieferung eine abgelehnte, wenngleieh reale Traditions
Offerte, wenn der Verkaufer sieh bei der Ablehnung beruhigt und 
nicht weiter zur Entausserung der Gewahrsam vorschreitet. Die 
Erklarung des Kaufers, die Abnahme zu verweigern, ist fUr den 
Begriff del' Ablieferung unerheblich, weil die letztere lediglieh ein 
einseitiger Act des Verkaufers ist. 

26. Welche Wirkung hat der Factura-Vermerk: 
"Reclamationen werden nur bis 8 Tage nach Empfang der 

Waare bel'ii.cksichtigt l" 

Dureh den iibliehenFactura-Vermerk: "Reelamationen werden 
nur bis 8 Tage naeh Empfang der Waare beriieksichtigt" allein 
wird ein vertragsmassiges Uebereinkommen, wodureh das im 
Art. 347 des Handelsgesetzbuehs, betreffend "die Riigefrist des 
Kaufers" vorgeschriebene "sofort" fiir die Monitur in eine Frist 
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von 8 Tagen verwandelt wiirde, nicht hergestellt. Es ist einleuch
tend, fuhrt ein Erkenntnis des Oberhandelsgerichts aus, dass die 
Abanderung dieser gesetzlichen, die beiderseitigen Interessen be
riihrenden Fristen fur die Parteien nur dann verbindliche Kraft 
erlangt hatte, wenn sie auf gegenseitige Uebereinstimmung beruhte. 
Wenn der Kaufer jetzt den Vermerk als einen Verzicht des Ver
kaufers darauf, dass vor Ablauf der darin angegebenen Frist wegen 
Mangel der Waare reclamirt werde, darzustellen versucht, so uber
sieht er eben, dass bei der Unterstellung, jener Vermerk beziehe 
sich in dem ibm giinstigen FaIle nicht allein auf die Rugefrist 
des Art. 347, sondern zugleich auch auf die Garantiefrist des 
Art. 349 des Handelsgesetzbuchs, die gedachte Offerte eine der
gestalt untrennbare war, dass Verkaufer nur bei voUer Accep
tation an sie gebunden, keineswegs der Kaufer berechtigt war, 
nur die ihm gunstige Bestimmung gel tend zu machen, ohne den 
ihm ungtinstigen Theil der Offerte Art. 349 zu acceptiren. 

27. Muss der K§ufer einer Waal'e, deren Unbrauchbarkeit 
sieh erst bei dem Verkauf entdecken liess, bezahlen ~ 

Fehlen einer gekauften Sache die ausdrticklich vorbedungenen 
odeI' vorauszusetzenden Eigenschaften, so hat del' Kaufer das Recht, 
die N achgewahrung zu verlangen, den Preis zu mindern, oder von 
dem Vertrage wieder abzugehen. (Actio redhibitoria, Wandelungs
klage.) J<'tir dies en Fall bestimmt das AUg. Preuss. Landrecht 
Th. 1, Tit. 5, § 327: 

"Del' Kaufer muss aber alsdann die Sache in dem Stan de, 
in welchem er sie empfangen hat, zuruckg·eben." 

,,1st die Unmoglichkeit der Rtickgabe des mit dem Fehler 
behafteten Kaufgegenstandes, sei es uberhaupt, sei es im wesent
lich unveranderten Zustande, nul' durch eine solche Verftigung 
tiber jenen Gegenstand herbeigefiihrt, welche lediglich in einer 
die Entdeckung des Fehlers erst herbeiftihrenden mit einem Ver
mogensvortheil fUr den Kaufer nicht verkntipften Verwendung des 
Kaufers liegt, welche Verwendung als beabsichtigt dem Verkaufer 
beim Vertragsabschluss erkennbar war, so wird die Wandelung 
(Rticktritt yom Vertl'age § 327, 328 Th. 1. Tit. 5. A.-L.-R.) durch 
die Unmoglichkeit del' Ritckgabe del' verkauften Sache nicht aus
geschlossen. " 

Das Erkenntnis des Reichsgerichts vom 21. Februar 1880 
sagt mit Bezug hierauf: 

"Stelbei tl chis einem gekauften Gegenstand, sobald er zur 
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Verwendung gelangen soll, heraus, dass stillschweigend beim Kauf 
vorausgesetzte Eigenschaften fehlen, so kann der Kaufer im Gel
tungsbereiche des Allgemeinen Landrechts auf unverziigliche Ge
wahrung der fehlenden Eigenschaften dringen und, falls der Ver
kaufer darauf nicht eingehen will, die Zurncknahme des Gegen
standes und Erstattung des Kaufpreises fordern." 

Von einer bestimmten Reclamationsfrist ist in diesem Erkennt
nis nichts gesagt; mithin konnte eine Reclamation auch nach Ver
lauf der von dem Verkaufer verstatteten Frist erhoben werden, 
und zwar dann erst, wenn, wie im obigen Erkenntnis ausge
sprochen steht, der gekaufte Gegenstand z u r V e r wen dung 
kommen solI. 

28. Welche Verp1lichtungen und welche Rechte hat del' 
Kaufer, del' die ihm von einem anderen Orte tibersandte 

Waare beanstandet~ 

Das Reichsoberhandelsgericht hat in einem Erkenntnis aus
drncklich festgestellt, dass der Kaufer einer von ihm beanstandeten, 
ihm von einem anderen Orte zugesandten Waare nach Art. 348 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuches ganz allgemein und ohne dass 
es einen Unterschied macht, ob sich der Grund der Beanstandung 
del' Waare auf ein Verschulden des Verkaufers zurnckfiihren lasse 
oder nicht, seinem Verkaufer so viele Rucksicht schul de, dass er 
verpfiichtet sei, fiir die einstweilige Aufbewahrung der von einem 
anderen Orte iibersendeten Waare zu sorgen, und nach dem letzten 
Absatz dieses Artikels dtirfe er die Waare nur dann unter Be
obachtung del' Bestimmungen des Art. 343 verkaufen lassen, wenn 
sie dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Vorzuge ist. 

29. Welche Folgen entspringen fiir den Kaufer daraus, wenn 
ihm derVerkaufer tiber die Bestellung binaus Waaren zuge

schickt, und ersterer dies nicht sofort gerugt hat ~ 

Das Reichsoberhandelsgericht hat noch nicht entschieden, ob 
der Art. 347 des Handelsgesetzbuchs auch dann Anwendung finde, 
wenn dem Kaufer tiber die Bestellung hinaus Waaren zugeschickt 
worden und wegen des Mehrbetrages eine Rtige nicht stattgefunden 
hat. Das Obertribunal in Berlin hatte in einem Erkenntnis vom 
12. October 1865 sich dahin ausgesprochen, dass der Art. 347 
sich nur auf die Qualitat, nicht auf die Quantitat der tibersendeten 
Waaren beziehe. Eine Mehrsendung tiber die bestellte Quantitat 
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enthalte, soweit diese U e berschreitung reiche, nur eine Offerte. 
Der oberste osterreichische Gerichtshof hat sich im entgegenge
setzten Sinne ausgesprochen. Wenn die ubersendete Waare der 
Bestellung nicht entspreche, so habe der Kaufer hiervon dem Ver
kaufer sofort die Anzeige zu machen, widrigenfalls die ubersen
deten Waaren als genehmigt zu halten seien. Es konne keinen 
Unterschied begru.nden, ob die ubersendeten Waaren in der Quali
tat oder in der Quantitat der Bestellung nicht entsprachen, denn 
der Art. 347 sage im Aligemeinen, "wenn sich die ubersendete 
Waare nicht als vertragsmassig ergiebt," sie ist aber nicht ver
tragsmassig, wenn sie der Bestellung nicht entspricht, der Wider
spruch mag in der Quantitat oder Qualitat liegen. 

Fur jeden dieser Falle sind dieselben Grunde der obigen gesetz
lichen Vorschrift vorhanden. 

Flir den Geschiiftsverkehr nach Oesterreich hin ist diese Ent
scheidung ausserordentlich beachtenswerth; dagegen durfte wohl 
keine Aussicht vorhanden sein, dass das Reichsoberhandelsgericht 
die Quantitat zu einer Eigenschaft der Waare macht. 

30. Wie lange bleibt bei einem unter Abwesenden gesteUten 
Antrage der Antragende gebunden ~ 

Betreffend den Abschluss eines Handelsgeschafts unter Ab
wesenden bestimmt Art. 319 des H.-G.-B.'s: 

"Bei einem unter Abwesenden gestellten Antrage bleibt del' 
Antragende bis zu dem Zeitpunkte gebunden, in welchem er bei 
ordnungsmassiger rechtzeitiger Absendung der Antwort den Ein
gang der letzteren erwal'ten darf. Bei der Berechnung dieses Zeit
punktes darf der Antragende von der V oraussetzung ausgehen, 
dass sein Antrag rechtzeitig angekommen seL" 

"Trifft die rechtzeitig abgesandte Annahme erst nach diesem 
Zeitpunkte ein, so besteht derVertrag nicht, wenn der Antragende 
in der Zwischenzeit oder ohne Verzug nach dem Eintreffen del' 
Annahme von seinem Ruektritt N aehrieht gegeben hat." 

Hieraus ergiebt sieh, dass eine verspatete Annahmeerklarung 
wirkungslos ist, und dass der Offerent uberhaupt nicht weiter 
gehalten ist, darauf eine Erklarung abzugeben, dass er an sein 
Anerbieten nicht mehr gebunden seL Der Offerent ist frei. Der 
Offerent kann in seinem Anerbieten eine Zeit bestimmen, fUr welche 
er an sein Angebot (Offert) gebunden sein will. Das Reichsgericht 
hat im U. v. 27. April 1881 angenommen, dass in solchem Fall 
die AnnahmeerkHirung binnen der gestellten Frist abgegeben 
werden musse und der Offerent frei werde, wenn das nicht ge-
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sehehe. Einer besonderen Riiektrittserklarung bediirfe es nieht. -
Trifft die Annahmeerklarung verspatet ein, so kann, wie Abs. 2 
des Art. 319 erkennbar macht, die Absendung reehtzeitig erfolgt 
und die Verspatung dureh irgend welehe Zufalle hervorgerufen 
sein. Hier ist der Offerent nieht frei, es gilt vielmehr die Annahme 
ffir eine verbindliehe, wenn nieht ohne Verzug von dem Riiek
tritt Naehrieht gegeben wird. Aueh das gilt fiir eine yom Offeren
ten gemaehte Fristbestimmung, wofiir folgender Fall erklarend ist. 

Ein auswartiger Kaufmann stellte einem hiesigen Kaufmann 
eine Waare zu einem bestimmten Preise an und sehrieb schliess
Heh: "zur ErkUirung gewahre ieh Frist bis ZUlli 21. d. M. ein
sehliesslieh". Am 2 2. ging die Annahmeerklarung ein, auf welehe 
del' auswartige Kaufmann schwieg, weil er die Annahme ffir ver
spatet und sieh ftir frei hielt. Der biesige Kaufmann hatte aber 
reebtzeitig abgesendet und verlangte Erfiillung. Diesel' Anspruch 
ist bereehtigt. Denn da die Annabmeerklarung reehtzeitig abge
sendet war, musste del' Offerent, um frei zu werden, trotz des 
verspateten Einganges obne Verzug seinen Riicktritt erklaren. 

Fiir den Verkebr ist es deshalb beachtenswerth, dass, ralls 
nicht die Verspatung der Annahme eine durchaus unzweifelhafte 
ist, der Offerent zur Sicherung seinen Riicktritt ausdriicklich zu 
erklaren bat. 

In einem anderen Erkenntnisse des Reicbsgerichts yom 22. Juni 
1880· heisst es dann: Eine stillschweigende Annahme durch Beginn 
del' Erfiillung, also bei Bestellung von Waaren, Absendung der 
Waare, entbindet nicht von der Annahme-Erklarung. Diese Vor
scbrift bezieht sich abel' nicht auf die im Geschafsverkehr viel 
haufigeren FaIle, in denen die Effectuirung del' Bestellung die 
Annahme sein solI und eine Erklarung nur dann erwartet wird, 
wenn del' Bestellungsempfanger die Effectuirung ablehnt. In solehen 
1!'allenbringt die Efl'ectuirung del' Bestellung als stillschweigende 
Annabme den Vertrag sofol't zul' Perfection. 

Auch das Reicbsobel'handelsgericbt hatte ~ich bereits in einem 
entsprechenden FaIle in gleichem Sinn ausgesprochen. 

Man wird diese letztere Entscheidung des Reichsgerichts dureh
aus dem Handelsverkehr entsprechend anerkennen; zugleich ist 
aber auch ersichtlich, dass die immerhin m6gliche verschieden
artige Auffassung, ob es einer Annahmeerklarung bedarf, oder nicht, 
doch praktisch zu unbequemen Resultaten fiihren kann. Es wird 
sich deshalb empfehlen, wenn aueh die Verbaltnisse so liegen 
m6gen, dass eine Annabmeerklal'ung nicht erforderlich erseheint, 
doch sieh del' leichten Miihe del' Absendung einer solchen nicht 
zu entziehen. 
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31. Wem steht das Anrecht auf eine Lebens-V ersicherungs
Police zu G-unsten Dritter zu ~ 

"Die Lebensversicherung auf den Todesfall bezweckt, dass 
der bestimmten Personen durch das Hinscheiden einer anderen 
entstehende Vermogensverlust vergiitet werde. Wenn eine Ver
sicherung auf den eigenen Todesfall zu Gunsten Dritter genommen 
wird, so wird diesen letzteren das Capital oder die Rente ausbe
dungen, fiir welche Pramie oder eine Einstandssumme bezahlt 
worden; sie erscheinen daher als die empfangsberechtigten Glau
biger der Versicherungssumme; der Nehmer der Versicherung hat 
sich selbst diese Summe nicht ausbedungen und kann sie yom 
Versicherer nicht beanspruchen. Allerdings ist der Versicherungs
nehmer auch dem nicht beigetretenen Dritten bei Lebzeiten der 
Regel nach zu nichts verbunden; er kann die Versicherung auf
geben, verwirken, die Police mit oder ohne Einwilligung des Ver
sicherers iibertragen, oder die Benennung des Begiinstigten wech
seln. Aber dadurch wird der Anspruch des in del' Police Benannten 
nur ein bedingter, und wenn die Bedingung, auf eine Aenderung 
der bemerkten Art, nicht eintritt, so ist ihnen auch sofort mit dem 
Tode des Vetsicherungsnehmers das Forderungsrecht auf die Ver
sicherungssumme erwachsen, sie sind dem Versicherer gegeniiber 
unwiderrufiich die Empfangsbereehtigten." Urtheil yom 26. Fe
bruar 1880. (Entsch. R.-G.'s 1. S. 190.) 

In dem letzten Satz liegt die grosse Bedeutung des Urtheils, 
welches fliT die Praxis dahin zusammen gefasst werden kann: Hat 
Jemand sein Leben zu Gunsten Dritter versiehert, so steht nach 
seinem Tode der Anspruch auf diese Summe dem Dritten zu, der
gestalt, dass die Glaubiger des Verstol'benen darauf kein Recht 
haben. Das Reiehsgericht hat seine Entscheidung naeh Preussischem 
Recht entwicke1t; es gilt das gleiche aber fUr das gemeine unrl 
franzosische Recht. 

32. Wie muss eine Verpf"andung (Ier Lebensversicherungs
Police erfolgen~ 

Die blosse Hinga be der Police seitens eines kaufmannischen 
Schuldnel's an seinen kaufmannischen Glaubiger als Pfand fiir die 
laufenden Geschaftsverbindliehkeiten bewirkt in Gemassheit eines 
Erkenntnisses des Reichsgerichts yom 29. September 1880 keine 
Verpfandung der Forderung des Vel'sicherungsnehmers gegen die 
Versicherungsgesellschaft, da zu einer Verpfandung diesel' Forde
rung Schriftlichkeit erfordel'lich ist, wohl aber hat dadurch der 
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Glaubiger eiu Retentionsrecht an der ihm ubergebenen Police er
langt, falls er in der Lage ist, den Nachweis zu fuhren, dass der 
Schuldner ihm die Police zur Sicherheit, gleichsam als Faustpfand, 
iibergeben habe. 

In einem anderen Erkenntnisse des Reichsgericbts wurde er
kannt, dass das kaufmanniscbe Retentionsrecbt an einer Lebens
versicherungspolice des verstorbenen Scbuldners nicbt dadurch auf
geboben wird, dass der retinil'ende Glaubigel' die Police gegen die 
von der Versicherungsgesellschaft zur gerichtlichen Deposition ge
zablte Versicberungssumme an die Versicherungsgesellscbaft heraus
giebt, mit dem ausdriicklicben Vorbebalt seiner Rechte an der an 
Stelle del' Police getretenen Versicherungssumme. In solcbem FaIle 
tritt die bei Gericbt niedergelegte Versichel'ungssumme an die Stelle 
del' Police und sie dient im FaIle des Concul'ses zul' vol'zugs
weisen Befriedignng des Glaubigel's, welcher sie rechtmassig zuriick
halten liess. 

33. Haftet (leI' Uebernehmer eines Hamlelsgeschiifts den Ge
sclliifts-GHiubigernl 

Die Frage, ob del' Uebernehmer eines Handelsgeschafts den 
Geschafts-Glaubigcrn haftbar werde, ist von dem Preussischen 
Ober-Tribunal anders als yom Reichsoberhandelsgericbt beantwortet 
worden. Eine vollstandige Entwickelung hat dieser fUr den Han
delsverkehr iibel'aus wichtige Gegenstand in der bekannten Ab
handlung "Ueber die Haftung des Erwel'bes eines Einzelgeschafts 
fUr die VOl' Erwerb desselben entstandenen Handlungsschulden" 
von Os. Hermann V eit Simon gefunden, auf welche als maass
gebend verwiesen werden kann, sowobl was das Handelsgesetz
buch als das ausIandische Recht betrifft. Das Reichsgericbt hat 
sich im Urtheil vom 9. Juli 1880 (Annalen II. 344) mit dieser 
Frage befasst, und zwar fUr den Fall, dass del' El'werbel' eines 
Handelsgeschafts durch Vert rag mit dem bisherigen Inhaber odeI' 
dessen Erben unter Uebernahme del' vorhandenen Activen und 
Passiven in aIle geschaftlichen Beziehungen desselben eingetreten 
war und das Geschaft unter Beibehaltung del' friiheren Firma 
fortsetzte. 

"In einem solchen Vorgange liegt fUr den kaufmannischen 
Verkehr, sagt das Reichsgericht, ein wirksames Angebot des Er
werbers an die Geschaftsglaubiger, denselben fiir ihre Forderungen 
an die friiheren Inhaber des Geschafts gerecht zu werden, eine 
Offerte, welche del' besonderen Zustimmung, del' ausdriicklichen 
Annahme diesel' Glaubiger um so weniger bedarf, als sie mu' 
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Rechte fiir dieselben begriindet. Es muss vom Standpunkte del' 
Handelssitte und des praktischen Bediirfnisses, sowie nach den 
Grundsatzen von Treu und Glauben im Handelsverkehr del' Fort
fiihrung des Geschafts unter derartigen Umstanden dies~lbe Wir
kung beigelegt werden, wie del' offentlichen handelsrichterlichen 
Bekanntmachung des Erwerbers, dass er die Passiva des Geschafts 
iibernommen habe." 

34. Welche Form ist bei Biirgschaften zu beobachten? 

Nach Art. 317 H.-G.-B. ist bei Handelsgeschaften die Giiltig
keit del' Vertrage nicht durch die etwa nach Landesgesetz erfor
derliche Schriftform bedingt. Dies gilt namentlich fUr die Biirg
schaften, welche nach aUg. Preuss. Landrecht der Schriftform 
bediirfen. Handelsgeschafte sind die Biirgschaften (Keyssner, COlll-
mentar zu Art. 281 No.6): . 

a) welche einem Kaufmann in seinem Handelsgewerbe geleistet 
werden; 

b) welche der Kaufmann in seinem Handelsgewerbe leistet. 
Diese Biirgschaften sind von del' landrechtlichen Schriftform 

befreit. 1m Urtheil vom 26. Januar 1881 spricht das Reichsgerici1t 
aus, dass del' Umstand aUein, dass die Forderung, fUr welche die 
Biirgschaft eingegangen worden ist, aus einem Handelsgeschaft 
herriihre, nicht die Formfreiheit des Art. 317 begriinde. 

35. Ueber den Erwerb von Inhaberpapieren. 

WeI' Inhaberpapiere in gutem Glauben erworben hat, ist auf 
Grund dieses Erwerbes, sei es als Eigenthiimer oder als Pfand
glaubiger, berechtigt, mochten die Papiere auch vom Eigenthiimer 
verloren oder demselben gestohlen sein. Das bekennen die Art. 306, 
307 H.-G.-B. und ermoglichen dadurch den Verkehr an den Borsen, 
denn ersichtlich miisste es zu unertraglichen Verwickelungen fUhren, 
wenn der Verlierer odeI' der Bestohlene die ihm entkolllmenen 
Papiere von dem gutglaubigen Dritten, sei es nach Ersatz del' 
dafiir gemachten Aufwendung (Preuss. R.) odeI' sogar ohne solchen 
Ersatz (g. R.) abfordern konnte. 

Zweifel bestehen dariiber, ob diese Bevorzugung der Inhaber
papiere sich auf dieselben beschrankt (so Keyssner, Commentar 
zu Art. 307, No.3), odeI' ob auch die s. g. unvollkommenen In
haberpapiere hierauf Anspruch haben (so nalllentlich Goldschmidt in 
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der Zeitschrift fur das gesammte Handelsrecht Bd. IX., S. 56). 
Das Reichsgericht hat sich im Urtheil yom 2. Juli 1880 fiir die 
erstere Ansicht entschieden. "Das Charakteristische eines Inhaber
papiers besteht darin, heisst es in den Griinden, dass der Schuidner 
sich in demselben nicht einer bestimmten Person, sondern nur dem 
jeweiligen Inhaber des Papiers verpfiichtet. Die Inhaberpapiere sind 
demnach allerdings zu unterscheiden von den sogenannten Legi
timationspapieren oder unvollkommenen Inhaberpapieren, welche 
zu Gunsten eines bestimmten Glaubigers ausgestellt sind, daneben 
aber die Clausel enthalten, dass del' Schuldner berechtigt sei, sich 
durch Zahlung an jeden Inhaber des Papiers ohne Prufung der 
Legitimation desselben von seiner Scbuld zu befl'eien; diese Legi
timationspapiere sind durch die Bestimmlmg des Art. 307 H.-G.-B. 
nicht beruhrt." Das weitere Urtheil befasst sich mit der Frage, ob 
ein bestimmtes Sparkassenbuch ein vollkommenes oder nur ein 
unvollkommenes Inhaberpapier sei und ist ohne allgemeines Inter
esse. Ais ein Beispiel der unvollkommenen Inhaberpapiere seien 
die Depotscheine der Reichsbank vornehmlich hervorgehoben, denn 
es heisst in denselben "die Legitimation des Inhabers des De
potscheins . . . ist die Bank zu prufen zwar berechtigt und sie 
wird von dieser Befugnis in allen Fallen Gebrauch machen, wo 
ihr dazu ein Anlass gegeben wird, eine Verpfiichtung dazu uber
nimmt sie aber nicht; sie behalt sich vielmehr ausdrucklich das 
Recht vor, das Depositum an Jeden herauszugeben, del' ihl' den 
Depotschein ubel'bl'ingt." Hiel' gilt del' gute Rath, "der Deponent 
mage den Depotschein deshalb sol'gfaltig zu vel'wahl'en sich be
muhen." 

36. In welcher W else haftet der Bankier und der Com
missionar fiir die Glite der zum Einkauf empfohlenen 

W erthpapiere ~ 

Der Klager hatte bei dem durch die vel'klagte Bankierhand
lung fur seine Rechnung el'folgten Ankauf von Actien erheblichen 
Schaden erlitten. Er nahm die Beklagte auf Schadensersatz in An
spruch, weil del' Ankauf auf deren Empfehlung erfolgt sei. In 
erster Instanz (Stadt-Gericbt, Berlin, 11. April 1878) und zweiter 
Instanz (Kammergericht, 27. Januar 1879) abgewiesen, hat das 
Reichsgericht 1. Civilsenat durch Urtheil yom 6. Juli 1881 das 
zweite Erkenntnis vernichtet und die Sache zu anderweiten Ver
handhmg und Entscheidung an das Kammergel'icht zuruckgewiesen. 
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Grunde: 

Der Appellationsriehter nimmt an, dass, wenn aueh als fest-
stehend eraehtet werden konne: 

dass der Klliger (ein friiherer Gutsbesitzer, jetzt Rentier) 
die in der Klage naher bezeiehneten Papiere auf Empfeh
lung des Verklagten (eines Bankierhauses) ankaufen liess, 
und dass diese Empfehlung cine sehadliche war, 

der Verklagte doeh ffir diesen widrigen Erfolg nur dann verant
wortlieh sei, wenn ihm eine Hrglistige Handlungsweise naehgewiesen 
werden konne. 

Der Appellationsrieliter geht hierbei mit Recht davon aus, 
dass das H.-G.-B. uber die Wirkungen der kaufmannischen Em
pfehlung keine Vorschriften enthalt und dass dieselben daher -
in Ermangelung eines, im vorliegenden FaIle von keiner Partei 
behaupteten Handelsbrauches - nach dem allgemeinen burger
lichen Reehte, also hier nach § 217 if. Thl. 1. Tit. 13 des Allg. 
Preuss. Landrechts zu beurtheilen seien. Vergl. Entseh. des R.-O.-H.-G. 
Bd. IX. S. 152, Bd. X. S. 402 if., Bd. XI. S. 411 if. Aueh ist es 
naeh § 218 a. a. O. riehtig, wenn der Appellationsrichter den 
gemeinrechtliehen Grundsatz, dass derEmpfehlende an sich durch 
die Empfehlung nur im FaIle seiner Arglist haftbar werde (vgl. 
Entsch. des R.-O.-H.-G. Bd. XIV. S. 196 if.), als Regel auch fur 
das AUg. Preussische Landrecht aufstellt. Dagegen irrt der Appel
lationsrichter durch die Annahme, dass die Ausnahmebestimmung 
des § 229 a. a. 0., nach welcher ein Sachverstandiger, wenn 
er in Angelegenheiten seiner Knnst oder Wissenschaft Rath 
ertheilt, auch schon fiir ein grobes Versehen haftet, hier nicht 
anwendbar sei, da hier nur von den in einer Kunst und Wissen
schaft Erfahrenen die Rede sei und Kaufleute nach del' Natur 
ihres Gewerbes zu diesen nicht zu rechnen seien. 

Der AppeUationsrichter folgert dies zunachst aus einer zu engen 
Auslegung des Ausdruckes "Kunst oder Wissenschaft" in § 229 a. a. O. 
Denn dmnit ist keineswegs nur eine besondere Gattung von 
Sachverstandigen (Kiinstler im engeren Sinne, Manner derWissen
s chaft im Sinne der philosophischen Terminologie) gemeint, Kunst 
und Wissenschaft im Sinne des § 219 a. a. O. ist vielmehr die 
Einsicht und die Fertigkeit, welche dureh irgend eine specifische, 
den Lebensberuf bildende Beschaftigung erworben wird, und sich 
durch die Ausiibung dieses Berufes fUr Dritte als solche oifenbal't, 
so dass diese nach den Regeln del' vel'niinftigen Lebensel'fahrung 
veranlasst sind, den bei del' betreifenden Person eingeholten Rath 
fUr einen besonders zuverHissigen und iiberlegten, daher auch 
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unbedenklich zu befolgenden zu erachten. Dies entspricht auch 
del' .Ansicht der Praktiker des gemeinen Rechts zm' Zeit del' Codi
fication des Preuss. Landrechts. V gl. z. B. Muller, .Addit. ad Struvii 
syntagma juris civilis XXII. 8. Nota 1. Dieselbe .Auffassung des 
§ 219 a. a. O. hat Dernburg, Lehrbuch des Preuss. Privat-R. 
.Aufig. 2, Bd. II. § 295, S. 832. Bei diesel' richtigen .Auslegung 
1st auch die Empfehlung des .Ankaufs von Werthpapieren von 
Seiten eines Bankiers, welcher berufsmassig mit .Actien und ande
ren Werthpapieren Handel treibt, und bei welch em also eine spe
cifische Sachkunde in diesel' Beziehung erwartet werden darf, Ullter 
den § 219 a. a. O. zu subsumiren. Del' .Appellationsrichter beruft 
sieh dann freilich fur seine .Ansicht noch auf § 223 Thl. I. Tit. 13 
und § 208 Th. I. Tit. 14 des .AUg. Land-R., durch welche fur 
k a u fm ann i s c h e Empfehiungen auf be son del' e Leistungen ver
wiesen werde. .Aber das ist ebenfalls unzutreffend. Denn del' § 223 
a. a. O. bezieht sich nul' auf gewisse specielle hier nicht in 
Frage kommende Materien - die Empfehlung del' Creditwurdig
keit und des sog. mandatum qualificatum. Da diese besollderell, 
im Tit. 8 Th. II. (§ 702 ff.) gegebenell Bestimmungell durch 
.Art. 60 des EinfUhrungs-Gesetzes zum H.-G.-B. vom 24. Juni 1861 
aufgehoben sind, so folgt hieraus nicht, dass es - wie del' .Appel
lationsrichter annimmt - fUr Kaufieute schlecht weg bei del' Regel 
des § 218 a. a. O. sein Bewenden behalt, sondern vielmehr, dass 
auch fUr den Rath odeI' die Empfehlung eines Kaufmanns die .An
wendung del' wei tel' en Vorschrift, innsbesondere auch § 219 
n. a. O. nieht ausgeschlossen ist. 

Indem del' .Appellationsrichter abstract vel'neint, dass del' Rath 
cines Bankiers in Betreff desjenigen, was Gegenstand einer speci
fischen Sachkunde eines solchen bildet, unter den § 219 a. a. O. 
fallen kanne, verletzt er daher diese Gesetzesstelle. Him'auf beruht 
abel', da del' .Appellationsrichter anderweite Grunde fUr die Unter
lassung einer PrUfung del' Frage, ob ein Versclm1den des Vel'
klngten nHchgewiesen sei, nicht gel tend gemacht hat, seine das 
die Klage abweisende Urtheil des erst en Richters bestatigende 
Entscheidung. Das Erkenntnis des .Appellationsrichters unterliegt 
daher del' . . Vernichtung . . . hinsichtlich des dem Klager nus 
dem .Ankaufe del' in del' Klage naher bezeichneten .Actien del' 
D ... Gesellschaft und del' H .... Gesellschaft. 

Nachdem angegebell, dass nunmehr die freie Beul'theilung del' 
Sache zu eroffnen, heisst es weiter: 

Was den Klageanspruch sel bt an belangt, so ist dersel be dar
auf gegriilldet, dass zwischen del' Verklagten, welche beim .An
kaufe der hier fraglichen Werthpapiere als Commissionarin gehan-

Swoboda. Bankgeschaft. 3. Auff. 20 
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delt hat und welche vom Klager, da sie ihm die Verkaufer nicht 
bezeichnet hat, als Selbstverkauferin in Anspruch genommen wird, 
und dem Klager eine Verein barung getl'offen sei, nach welcher 
die Verklagte sich verpflichtet habe, ihn von dem Erwel'be solchcr 
A.ctien abzuhalten, indem sie ihm zugcsichert habe, sein Vermogen 
lediglich in sicheren, nicht allzuschwer den Cursschwankungen 
unterworfenen Werthen anzulegen, die hier fraglichen Actien abel', 
zu deren Ankauf die Verklagte den Klager veranlasst habe, dicsen 
Voraussetzungen durchaus nicht entsprochen, dass aber die Ver
klagte dem KHiger ausserdem sogar in eigenniitziger betriigerischer 
Absicht durch wissentlich falsche Rathschlage und Empfehlun
gen zum Ankauf und zum Acceptiren del' in Rede stehenden Papiere 
bewogen habe. Beide Vorderrichter haben nun an genom men , dass 
cine solche vel'tragsmassige von del' Vel'klagten iibernommene Ver
pflichtung nicht erwiesen sei; und darin kann ihren desfallsigen, 
im Wesentlichen zutreffenden Ausfi.i.hrungen nnr beigetl'eten werden. 
Wenn namlich auch die rechtliche Moglichkeit del' "\Virkungen, 
eine Rathsertheilung auf Grund einer voraufgegangenen desfallsigen 
Vereinbarung nach den allgemeinen Grundsatzen iiber die Verant
wortlichkeit a us Vertr agen zu beurtheilen, nicht ausgeschlossen 
ist und insbesondere auch del' Commissionsvertrag einer solchen 
Ausdehnung seines Inhalts fahig erscheint, nach welcher der Com
missionar auch wegen seiner hinsichtlich del' abzuschliessenden 
Commissionsgeschafte des Committenten zu ertheilenden RathschHige 
nicht bIos fUr Dolus, sondern auch fiir jede Vernachlassigung del' 
ihm bei Ausfiihrung obliegenden Sorgfalt haften wiirde, so bt 
doch im vol'liegenden FaIle aus den bereits von den Vorderrichtern 
angefUhrten Grii.ndell der Abschluss cineI' solchen Vereinbarung 
nicht anzunehmcn. Insbesondere spricht dagegen entscheidend der 
von dem Klager selbst angefiihrte Umstand, dass die Verklagte 
cine Vergiitung mr die ihm durch ihrenRath und ihreAuskunft 
zu leistenden Dienste ausdriicklich abgelehnt hat, dass sie auch 
fUr ihre Besorgung del' Einkaufe und Verkaufe n ur den fUr solche 
Commissionen bei Kaufen und Vel'kaufen von Borsenpapieren in 
Berlin itblichen Procentsatz von 1/6% als Gegenleistung bezog, 
und dass sich in Ermangelung irgend welcher etwaiger sonstigen 
hierfiir sprechenden Umstande nicht annehmen lasst, die Verklagte 
als Bankierhaus llabe fiir diese geringe, schon fill die blosse Aus
fiihrung del' Commissionsgeschafte iibliche und daher auch fiir 
angemessen zu erachtende Vergiitung auch diejenige schwere 
V eran twortlichkei t fUr eincn giinstigen Erfolg ihre Empfch
lungen iibernehmen sollen und wollen, welche aus einer desfall
sigen vcrtragsmassigcl1 Verpflichtung nach Art. 282 H.-G.-B.'s 
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resultiren wurde. Mit Recllt hat del' Appellationsrichter hiernach 
fur el'wiesen el'achtet, das Rechtsvel'haItnis zwischen den Parteien 
habe darin bestanden, dass die Verklagte vertragsmassig nul' als 
COllllnissionarin des Klagers, nicht abel' auch als des sen fUr sorg-· 
faltigc Verwaltung verantwortliche Geschaftsfithrerin thiitig sein 
oder ihm gar fur die Richtigkeit ihres Urtheils einstehen \yolle, 
dat;s die Verklagte abel' dem Kluger daneben die Ertheilung ihres 
Ratlles auf Grund del' illr beiwohnenden Sachkenntnis versprochen 
habe, ohne in diesel' Beziehung eine weitere Verpflichtung zu 
ithernelllnen, als die Rathsertheilung oder Empfehlung auch ohne 
ein vorausgegangenes Versprechen gesetzlich zur Folge hat. 

Die Verklagte haftet daher allerdings nul' aus ihrer Empfeh
lung und Rathsertheilung. Bei diesel' ist sie abel', da die in Betracht 
kOlllmenden Verhaltnisse einen Gegenstand ihrer besonderen Sach
k u n cl c als Bankier bilden und da sie sich, wie als feststehend 
i1nzuEehen ist, illrer besoncleren Sachkunde geracle auf clem hier in 
Frage kommenden Gebiete von Werthpapieren dem KHiger gegen
uber sogar gerithmt hat, als Sachverstandige im Sinne des 
§ 329 Th. 1. Tit. 13 Allg. Land-R. anzusehen, so dass sie, wie 
obon bei Beurtheilung del' Nichtigkeitsbeschwerde ausgefUhrt ist, 
nicht bIos wegen einer arglistigen Handlungsweise, sondern auch 
wegen eines ihr zur Last fallenden groben Versehens haftet. 
Von diesel' Haftung wurde es sie auch nicht befreien, wenn als 
erwiesen anzunelllnen sein soUte, dass auch del' Klager seinerseits 
nicht ullerfahren in BorsengeschMten gewesen sein und auch auf 
andere Weise und bei anderen Personen Informationen eingezogen 
haben soUte. Denn es ist nicht zu bezweifeln, dass doch schliesslich 
derRath und die Auskunft des sich fUr besonders gut unterrichtet 
uugebenden Inhabers del' verklagten Handlung den Ausschlag 
bei jenen Entschlussen gegeben haben. 

(Del' Schluss des Erkenntnisses betrifft die specieUere Pri.tfung, 
ob del' Beklagten bei del' Empfehlung Arglist odeI' grobes Ve1'
sehen zur Last fane.) 

37. 1V .. lclte Rechte entstelten fitr (len Comnlittenteu, weuu 
(l .. r Ballkier (len iltm ertlteilten Auf trag gal' nieM odeI' zu 

spat ausfUhrt ~ 

Unterlasst del' Bankier die AusfUhrung eines ilun yon seinell1. 
COllllllittenten gewordenen Auftragcs, Pap i e 1'e zu einem bestimmten, 
realisirba1'en Curse zu vel' k auf en, und e1'hlilt del' COllllllittellt 
nach einiger Zeit Kenntnis yon del' unterlassenen AuftragsausfUh
rung, so kann er nach einem Erkel1ntllis des Reichsobe1'handels-

20* 



308 

gerichts, 1. Senat, vom 25. April 1879, die Differenz zwischen 
dem Curse del' Zeit des Verkaufsauftrages und del' Erlangung del' 
Kenntnis von del' unterlassenen Auftragsausfiihrung als Schade n
ersatz von dem saumigen Bankier beanspruchen, und es ist 
sodann seine Sache durch erneuerten Verkaufsauftrag odeI' selb
stan dig die Realisirung der Papiere zu dem zeitigen Curse vorzu
nehmen oder zu bewirken. Schweigt dagegen del' Committent [luf 
die Benachrichtigung' von del' unterlassenen Auftragsansfiihrung 
und gehen die fraglichen Papiere sodann im Curse weiter herunter, 
so kann er von dem saumigen Bankier den Ersatz des i11m da
dul'ch gewol'denen weitel'en Schadens odeI' U ebel'nahme del' Papiere 
gegen ZahIung des alten Cursbetrages zur Zeit des Verkaufsauf
trages nicht beanspruchen. 

Ftihl't dagegen ein Bankier einen Auftrag seines COll1mittellten 
spateI' aus aIs diesel' angeordnet hatte, ohne dass jedoch die Hinaus
schiebung del' Ausftihl'ung dem Committenten einen Schaden be
reitet hat, so muss, laut Erkenntnis des Reichsobel'handelsgerichts 
vom 11. September 1879, diesel' das Geschaft fiil' seine Rechnung 
gel ten lassen, falls er nicht v 0 I' her den zur rechten Zeit nicht aus
gefiihrten Auftrag widerrufen hat. 

:~8. Welche Rechte hat (Ier Kaufer Ton Coupons gegcn <len 
Verkaufer, wenn seiner Zeit Zahlung nicht geleistet wir(U 

Nach § 135 Th. 1. Tit. 11 Allgemeinen Landrechts ist del' 
Verkaufel' sclmldig, dem Kaufer die Sache so zu gewiihren, dass 
diesel' dieselbe bedungenel'massen als sein Eigenthum besitzen, be
nutzen und darubel' verfHgen kann. 

Diesel' Verpflichtung ist del' Verkaufel' nachgekonllnen, wenn 
el' dem Kaufer den Coupon ubergiebt; denn diesel' vermag auf 
Grund desselben die Zahlung zul' gehorigen Zeit und gehorigen 
Ortes einzuheben. Ware eler Coupon gefalscht odeI' amortisirt, so 
wul'de del' Vel'kaufer die darauf erhaltene Zahlung, den Kaufp1'eis, 
zu1'uckzahlen mitssen, denn e1' hat uberhaupt nic11t die Sache, 
welche den Kaufgegenstand bildete, ubergeben, sondern lediglich 
ein werthloses Stuck Papier. Witrde nach del' Uebel'gabe del' 
Coupon werthlos, etwa dadul'ch, dass del' Emittent seine Zahlung 
einste11t odeI' aus sonstigen Gritnden die Honorirung versagt wird, 
so tragt del' Kaufer den Schaden, denn mit del' Uebergabe des 
Coupons war das Eigenthul1l und die Gefahr auf den Kaufer tiber
gegangen und zwar glcichviel, ob del' Nennwel'th odeI' ein gerin
gerer gezahlt war, denn es ist festzuhalten, clas sein Kaufgeschaft und 
llicht etwa ein Auf trag zur Einzielmng mit Vorausbezahlung vorliegt. 
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39. Was versteht man nntel' Compensation, nnd wann ist 
dieselbe zuUissig, namentlich anch im Concnrse ~ 

Unter Compensation versteht man die Allfhebllng der VeI'
bindlichkeiten, welche durch gegenseitige Allfrechnllng des sen , 
was Einer dem Andern schnldig ist, erfolgt. 

Hieralls ergeben sich flir die Compensation drei El'fordernisse: 
1. Gegenseitigkeit der Forderungen. Selbstl'edend kann man 

eine Forderllng, die man gegen einen Dritten hat, nicht 
einem andern GHillbiger gegeni.i.berstellen, llnd ebenso kann 
das, was Jemand einel' Handelsgesellschaft schllidet odeI' 
VOll ihr Zll fordern hat, mit demjenigen, was derselbe nul' 
von einzelnen Gesellschaftel'n zu ford ern oder ihnen schul
det, in Ansehung des Gesellschaftsvermogens nicht compensirt 
werden. Ebenso kann man seinem GHtubiger nieht Forde
rungen, welche ein Dl'itter gegen ihn hat, zur Compensation 
stellen. Dies el'moglicht sich abel' dadurch, dass del' SChllld
ner sich von einem Dl'itten zustehende Forderungen cedi
l'en Blsst. 

2. Gleichal'tigkeit del' Forderungen. Eine Lieferung auf Getreide 
ist nicht compensibel mit einer Gegenfol'derung auf Oel; 
wohl abel' konnen gleichartige Getreidegeschafte nicht min
del' compensirt werden; namentlich abel' die absolut qllali
tativ gleichen Forderungen, das sind solche, welche auf 
Geld gehen. 

3. Falligkeit del' Fol'derungen. Der Schuldner, welcher somit 
1000 M. an seinen GUtubiger zu zahlen hat, kann nicht die
jenigen 1000 M., welche diesel' Glallbigel' ihm spatel' Zll 
zahlen verpfiichtet ist, compensiren, selbst dann nicht, wenn 
e1' ihm die Zinsen vel'gitten will. 

Von gl'osster Bedeutung wird die Compensation im Concurse. 
Unsere Concurs-Ordnung bestimmt in § 95: ,,'Vel' die Befugnis 
hat Zll compensiren, kann seine Fordel'ungen soweit unverki.i.rzt 
in Anrec1mllng bringen, als die Gegenfol'derung l'eicht; er ist nicht 
verpfiichtet, sieh deshalb in das Concursverfahl'en einzulassen. " 
Ebenso sagt die Reichsconcursol'dnung in § 46: "Soweit ein GHiu
biger zu einer Aufrechnllng befugt ist, braucht er seine Fol'derung 
im Concursvel'fahren nicht geltend zu machen." 

Die zur Compensation bestimmte Forderllng gegen den Ge
meinschnldner ist also nicht zur Masse zu liquidiren. § 96 a. a. O. 
zahlt dann die FaIle auf, in denen unter Voraussetzung del' all
gemeinen Erfordernisse cUe Compensation statthaft sei und zwar 
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1. Wenn Jemand naeh del' Coneurseroffnung GHtubiger und 
Schuldner der Masse geworden ist. 

2. Wenn J emand dem Gemeinschuldner vor del' Concurseroff
nung etwas sehuldig war und nachher ein GUtubiger del' 
Masse wird. 

3. Wenn gegenseitige Fol'derungen zwischen dem Gemeinschuld
ner und dem GHiubiger desselben schon YOI' del' Concurs
eroffnung bestanden haben. 

Fur die Compensation ausserhalb des Concurses ist oben unter 
No. 3 noeh das Erfordernis der Flilligkeit der beiderseitigen For
derungen hingestellt. 1m Con curse ist dies nicht erforderlich, denn 
§ 96 Zig. 3 del' Coneursordnlmg lautet: "Die Compensation findet 
statt, wenn gegenseitige Forderungen zwischen dem Gemeinschuldner 
und dem GHlubiger desselben schon vor del' Concurseroffnung be
standen haben, die Forderungen zur Zeit del' Concurseroffnung 
bereits fallig sind oder erst spater faUig werden." 1m § 249 heisst 
es dann: ,,1st jedoeh eine solche Forderung unverzinslich, so ist 
dieselbe nul' zu demjenigen Betrage in Ansatz zu bringen, welcher 
mit Hinzurechnung del' gesetzlichen Zinsen von diesem Betrage 
fur die Zeit zwischen dem Zahlungstage und dem spateren Verfall
tage dem ganzen Betrage del' Forderung gleichkommt." 

Die Compensation ist dagegen nicht zulassig 
1. wenn J emand vor odeI' nach der Concurseroffnung eine For

derung an den Gemeinschuldner erlangt hat und erst nach del' 
ConclU'seroffnung dem Gemeinschuldner oder del' Masse etwas 
schuldig geworden ist, 

2. wenn J emand dem Gemeinschuldner VOl' del' Coneurseroff
nung etwas schul dig war und erst nach der Concurseroffnung 
eine Forderung an denselben erlangt, es sei aus einem neuen 
Gesehat't odeI' durch den Erwerb einer VOl' del' Concurs
eroffnung entstandenen Forderung eines anderen Glaubigers, 

3. Wenn J emand dem Gemeinschuldner VOl' del' Concurseroffnung 
eine Forderung an denselben dlU'ch Cession, oder durch Be
friedigung eines Glaubigers, odeI' aus einem neuen Gesehaft 
erlangt, sofern ihm zur Zeit del' Cession, oder del' Befriedigung, 
oder der Abschliessung des neuen Gesehafts bekannt war, 
dass del' Gemeinschuldner bereits seine Zahlungen eingesteilt 
hatte, oder dass bereits von dem Gemeinschuldner die Un
zulanglichkeit seines Vermogens bei dem Gericht angezeigt 
odeI' von einem GIaubiger desselben die Concurseroffnung 
beantragt war. 

Diese gesetzliehe Bestimmung findet ihre Rechtfertigung 
in del' Anschauung, dass die Wil'kung del' Concurserofl'nung 
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fUr den Dritten auf den Zeitpunkt del' ihm bekannten Zah
lungseinstellung zurfickgezogen wil'd. Wusste der Glaubige1' 
des spate1'en Gemeinschuldners, dass derselbe die Zahlungen 
cingesteHt oder seinen Concnrs angemeldet hatte, oder dass 
sonst auf Concurse1'6ffnung Ant1'ag gestellt sei, so wil'd von 
ihm die grosse Enthaltsamkelt verlangt, dass e1' jetzt keine 
Schritte weiter thut, urn sich moglichst vollstandig zu befrie
digen. Er solI nicht den spate1'en Gemeinschuldner dm'eh 
neue Geschafte zu seinem Schuldner machen (z. B. durch 
W' aa1'enankaufe), noch Fo1'derungen durch Cession e1'werben. 

Selbstl'edend falIt im Concurse in Betl'eff der Compensation 
das Erfol'dernis del' Gleichartigkeit der Forderungen fort, weil im 
Con curse sich aIle Fol'del'ungen in Geldforderungen aufl6sen. 

JO. 1V ann vel'jahl'en geschaftliche FOl'del'ungen ~ 

In Betl'eff del' Ver:jahl'ung geschaftlichel' }<'ol'derungen he1'1'
schen hier und da unrichtige Meinungen, weshalb hiel'durch darauf 
hingewiesen sein solI, dass eine Fol'derung aus dem Geschaftsver
kehr nach Verlauf von 3 JaIu'en vm:jahrt. Hat indessen del' Glau
biger eine die Schuld betreffende unanfechtbare Anel'kennung sei
tens des Schuldners in Handen, so tritt eine Vel'jahrung einer 
solchell Schuld itberhaupt nicht ein. 

Das mfindliche Anerkenntnis einer bereits vmjahrten Schuld 
aus Handelsgeschaften genfigt gem ass Erkenlltnis des Reichsge
richts vom 10. Marz 1880 zur Wieclerherstellung einer klagbarell 
Forclerung. 



Anmcrkung (zu Selte 6). 

In den Bedingnngcn fUr die Geschafte an der Berliner Borse 
sind wesentliche Aenderlmgen bis zur l<'ertigstelhmg der vorlie
genden Auflage nicht eillgetreten. 

Nachtrag (zu Seite 208). 

Waarendepots der Reichsbank befinden sich in: 

Barth 
Bischofs burg 
Cammin 
Corlin 
Demmin 
Deutsch-Eylau 
Fischhausen 
Flatow 
Friedland i. Ostpr. 
Heilsberg 
Jannen 
KonigsQerg N. M. 
Mi.thIhausen i. Pro 

N en bralldell hurg 
Pasewalk 
Saalfeld 
Schippellbeil 
Schlawe 
Stalln pouen 
Pr.-Stargardt 
Tapian 
Treptow u. T. 
Waren 
Wongroyitz 
Wronkc. 

An allen diesen Orten werden ausschliesslich nur Lombard
(Beleihnngs-) Geschafte gemacht. 
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