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V orwort zur ersten Auflage. 

Als mir nahegelegt wurde, die Betriebseinrichtungen der 
Banken eingehend darzustelIen, glaubte ich zunachst nicht an 
die Moglichkeit, einen solchen Plan auszufiihren. Ich war der 
Meinung, die Organisation eines jeden Instituts sei so individuelI, 
daB sich meine Schilderung, sollte sie einigermaBen zutreffend 
sein, auf ein einziges Institut beschranken miisse; hierdurch 
ware sie aber fiir die weiteren Kreise so gut wie wertlos. Ver 
gleiche zwischen den Einrichtungen verschiedener Banken be
lehrten mich indes bald eines Besseren. Gibt es auch nicht 
zwei Institute, wo die .Art der Buchfiihrung, KontrolIen, Ab
stimmungen usw. bis auf jede Einzelheit gleich ist, so kehren 
doch gewisse Prinzipien iiberall wieder. Sie festzuhalten schlen 
allein schon der Miihe wert zu sein. Auch zeigte sich bei ein
gehenderem Studium, daB die Abweichungen nicht so bedeutend 
sind, als daB die Darstellung ihretwegen zu unterbleiben hii.tte. 
Zuweilen ist in der folgenden .Arbeit darauf hingewiesen, worin 
die Abweichungen bestehen und welche Grlinde fiir oder gegen 
die verschiedenen Methoden sprechen. Immer aber habe ich nur 
solche Einrichtungen und Gebrauche dargestelIt, die bei mehreren 
Instituten zur Anwendung kommen. 

Hierbei sind in erster Reihe die groBen Banken beriick
sichtigt worden. Der GroBbetrieb erfordert eine ausgedehntere 
Organisation; er verlangt namentlich zahlreiche SicherheitsmaB
regeIn und KontrolIen, die im Kleinbetriebe weniger notwendig 
sind, weil der Geschii.ftsgang leichter zu iibersehen ist. Da die 
Technik des GroBbetriebs die umfangreichere ist, muB ihre Be
schreibung auch denen geniigen, die am Kleinbetriebe Interesse 
haben. Vollig gleichbedeutend fiir GroB. und Kleinbetrieb ist 
die Technik der Geschii.ftsabschliisse, namentlich die der Borsen
geschii.fte, bei denen die Gebrauche maBgebend sind, die an der 
Borse von allen Beteiligten gleichartig angewendet werden. 



IV Vorwort zur ersten Auflage. 

Schwieriger war ea, dariiber zu entscheiden, weiche Kennt
nisse des Bank- und Borsenwesens, der Buchfiihrung usw. beim 
Leser vorausgesetzt werden solIten. Es schien mir am richtigsten 
zu sein, dem Leser moglichst wenig Vorkenntnisse zuzumuten, 
dafiir aber Erorterungen rein theoretischer Natur, wenn nicht 
ganz zu vermeiden, so doch nach Moglichkeit abzukiirzen. Nur 
die Kenntnis der Buchfiihrungssysteme, insbesondere der wichtig
sten Regein der doppeiten Buchfiihrung, die alIein fiir das Bank
geschaft in Betracht kommt, wird vorausgesetzt, und ich be
schranke mich auf eine DarstelIung ihrer praktischen Anwendung 
im Betriebe der GroBbanken. Bei Besprechung der verschiedenen 
Arten der Bankgeschafte habe ich mich mit einer einfachen 
Schilderung begniigt, so sehr auch diese Geschafte zu theore
tischen Betrachtungen iiber ihren wirtschaftlichen Nutzen und 
Schaden reizen mogen. Nur die Geschichte des Bankwesens ist 
im ersten TeiIe der Einleitung von prinzipiellen Gesichtspunkten 
aus etwas eingehender theoretisch dargestelIt worden. 

Mit besonderer Ausfiihrlichkeit sind die Borsengeschafte be
handelt worden, die trotz des regen lnteresses, dem sie in der 
Offentlichkeit begegnen, in den Reihen der Volkswirte und Ju
risten zahlreichen MiBverstandnissen ausgesetzt sind. VielIeicht 
tragt die Beschreibung ihrer praktischen Ausfiihrung dazu bei, 
solche Irrtiimer zu beseitigen. 

Das Bankgeschiift ist so vielseitig, daB eine bis in aIle Einzel
heiten reichende Schilderung bei weitem den Raum iibersteigen 
wiirde, der fiir diese Arbeit in Anspruch genommen ist. lcb 
habe daher wohl manches weggelassen, bin aber bestrebt ga
wesen, die DarstelIung so popular abzufassen, daB sie auch dem 
Laien verstandlich ist. 

Die Aufgabe, die ich mir gestelIt habe, wird gelOst sein, 
wenn aus der iolgenden Arbeit der Schiiler der Handelsschule, 
der Lehrling, AngestelIte, Organisator und Bureauchef im Bank
gewerbe, der Volkswirtschaftier und Jurist Anregung und Be
lehrung schopfen konnen. 

Bei der Bearbeitung sind mir von Freunden und Kollegen 
mannigfache Anregungen und Belehrungen in iiberaus dankens
werter Weise zuteiI geworden. 

Berlin, im Oktober 1903. 

Bruno Buchwald. 



V orwort zur sechsten Auflage. 

Wohl keine zweite Materie ist so raschem Wechsel unter
worfen wie die, welche in diesem Buche erortert wird. Nicht die 
betriebsteehnisehen Einriehtungen der Banken unterliegen stetem 
Wandel. 1m Gegenteil: als die erste Auflage meines Buehes er
sehien, hatte ieh selbst nieht geglaubt, daB die hier· erlauterte 
Organisation im Laufe der Jahre nur so geringe Anderungen er
fahren werde. Aber die Gesetzgebung ist in standigem FluB; kaum 
ist (im Jahre 1908) das Borsengesetz reformiert worden, so wurde 
das Reiehsstempelgesetz einigen Anderungen unterworfen, 
namentlieh der Seheekstempel und die Talonsteuer eingefiihrt usw. 
All die neuen Vorsehriften haben in der vorliegenden Auflage Be
riieksiehtigung gefunden. Daneben hat das Bueh aber aueh sonst 
manehe Erganzung erfahren. Die Bestimmungen des Depot
gesetzes und ihre Anwendungsformen in der Praxis werden ein
gehender erlautert als in den friiheren Auflagen, zumal der ProzeB 
gegen den Bankier Siegmund Friedberg auf MiBbrauche in der 
Handhabung des Depotgesetzes hingewiesen hat, die teilweise 
dureh irrtiimliehe Auffassung maneher Gesetzesbestimmungen 
entstanden sind. Dureh die von den verbiindeten Regierungen 
eingerufeneBankenquetekommission, beziehungsweise dureh die 
von der Kommission vernommenen Saehverstiindigen ist wert
volles Material zur Frage der Aufstellung der Bankbilanzen herbei
gesehafft worden. Das gab mir AnlaB, den fiinften Absehnitt des 
letzten Kapitels ("wie liest man eine Bankbilanz?") einer wesent
lichen Erweiterung zu unterziehen. 

Anregungen von Bankpraktikem und Juristen, die mir auch 
diesmal in ausgiebigem MaBe zuteil wurden, habe ieh gem Folge 
geleistet. Allen, die mir hierdureh in so liebenswiirdiger Weise 
behilflieh waren, spreehe ieh aueh an dieser Stelle herzliehen Dank 
aus. 

Berlin, im Juni 1910. 

Bruno Buchwald. 
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I. Einleitung. 

I. Begriff und Oeschichte des Bankwesens. 

Unter einer Bank versteht man ein Unternehmen, das sich 
mit Geld-, Kredit- oder ahnlichen Geschaften befaBt. 

Der Sprachgebrauch unterscheidet zwischen den Bezeich
nungen Bankier und Bank. "Bankier" wird gewohnlich der 
genannt, der das Unternehmen fiir eigene Rechnung betreibt, 
also der Einzelkaufmann oder der Gesellschafter einer offenen 
Handelsgesellschaft; "Bank" deutet dagegen auf eine Aktien
gesellschaft, Genossenschaft usw. Doch wird diese Trennung 
nicht immer genau beachtet. GroBere Bankierfirmen werden 
haufig Banken genannt; umgekehrt spricht man zuweilen von den 
Geschaften der Banken als Bankiergeschaften. So rechnet z. B. 
das Handelsgesetzbuch im § 1 die "Bankier- und Geldwechsler
geschafte" zu denen, die dem Gewerbetreibenden den Kaufmanns
charakter verleihen, wahrend das "Gesetz, betr. die Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung", im § 41 die Veroffentlichung der 
Jahresbilanz zur Pflicht macht, wenn die Gesellschaft "Bank
geschafte" betreibt. 1m Scheckgesetz vom 11. Marz 1908 ist so
gar im § 2 noch eine dritte Bezeichnung gewahlt. Es ist dort 
von solchen Firmen die Rede, die gewerbsmaBig "Bankierge
schafte" betreiben 1). 

Sowohl einen Bankier wie eine Bank kann man auch Bank
haus nennen; ein Begriff, der ohne Riicksicht auf die Geschafts
oder Gesellschaftsform angewendet zu werden pflegt, wenn man 
mehr die Firma als den Geschaftsbetrieb im Sinne hat. Theore-

1) Vgl. auch uber den Begriff "Bank" usw. die Entscheidung des 
Kammergerichts vom 20. Dezember 1906 (Jahrbuch fUr Entscheidungen 
des Kammergerichts, Band 33, A 122). 

Buohwald, Bankbetrieb. 6. Auf!. 1 



2 Das Bankwesen Un Altertum. 

tisch ist die Bezeichnung "Bank" die gebrauchlichere; in allen 
wissenschaftlichen Abhandlungen wird der betreffende Zweig der 
Volkswirtschaftslehre als "Bankwesen" bezeichnet; ein Unter
schied zwischen den Geschaften der Bankiers und Banken wird 
nicht gemacht und besteht auch tatsachlich nichtl). 

Die Quelle des Bankwesens bildet das Geldwechslergeschaft, 
also gerade jener Geschaftszweig, der bei den heutigen Banken 
zu den nebeusachlichsten gehort. Von der banca, d. h. dem 
Tisch, worauf die italienischen Geldwechsler des Mittelalters 
ihre Miinzschalen stellten, wird auch das Wort Bank abgeleitet. 
"Bancherii" hieBen schon im 12. Jahrhundert die Geldwechsler 
zu Genua; yom Wort banca stammt auch die Bezeichnung 
"bankerott"; miBbrauchte namlich einer der Geldwechsler das 
Vertrauen, so wurde seine banca zerbrochen - banco rotto -. 

mer das Bankwesen im Altertum sind nur sparliche N ach
rich ten vorhanden. Bei den VOlkern mit stark entwickelten 
Handelsbeziehungen (Phoniziern, Karthagern, Agyptern) werden 
bankahnliche Einrichtungen nur vermutet; einigermaBen sichere 
Urkunden aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr. hat man uber 
das babylonische Bankwesen entdeckt. Dort solI das Bank
haus der Igibi schon Darlehnsgeschafte gemacht haben, die denen 
unserer modernen Banken entsprechen. 

1m alten Griechenland spielten namentlich die Trape
ziten eine groBe Rolle. Ihr Entstehen wird auf das vierte 
Jahrhundert v. Chr. zuriickgefiihrt. 1m Gegensatz zu den Geld
wechslern nahmen sie nur Depositengelder an und dienten auBer
dem als Hinterlegungsstelle sowie zur ttberweisung von Zah
lungen. Auch die griechischen Tempel machten Bankgeschafte. 
Sie nahmen Depositengelder an und verliehen diese auch wieder, 
wie man annimmt, gegen maBige Zinsen. 

Eine ganz ahnliche Entwicklung wie in Griechenland nahm 
das Bankwesen im alten Rom. Die Geschafte der Trapeziten 
besorgten hier die argentarii, deren Existenz bis ins dritte 
Jahrhundert v. Chr. festgestellt worden ist. Die sich haupt
sachlich mit dem Miinzwechsel befassenden Bankiers wurden 
nummularii genannt. Auch Darlehns- und Biirgschaftsgeschafte 
wurden von den Bankiers gemacht. 

1) Es wird in diesem Buche der Einfachheit halber die Bezeichnung 
Bank, Bankhaus oder Bankfirma gebraucht werden, immer in dem 
Sinne, daJ3 hierunter sowohl das Privatgeschii.ft (Bankier) als auch die 
Genossenschaft, Aktiengesellschaft usw. (Bank} verstanden werden 8011. 



Das Bankwesen im Mittelalter. 3 

Hatte somit das Bankwesen im Altertum schon eine der 
damaligen Entwicklung des Wirtschaftslebens entsprechend hohe 
Stufe erreicht, so zeigt sich nach der Volkerwanderung wieder 
ein erheblicher Riickgang. Die Geldwechsler sind wieder die 
einzigen berufsmii.Bigen Bankiers. Aus der Geschichte des Bank
wesens im Mittelalter ergeben sich mit voller Deutlichkeit die 
wirtschaftlichen Bediirfnisse der Volker; gleichzeitig wird er
wiesen, wie aus diesen heraus sich die Ansichten iiber Recht 
und Moral bildeten und, wenn es wirtschaftlich notwendig war, 
auch anderten. 

Wo schon Geldwechsler waren, muBte auch die Wirtschafts
stufe des Tauschverkehrs vorhanden sein. Hierunter versteht man 
diejenige Produktionsform, bei der nicht mehr ausschlieBlich fiir 
den eigenen Bedarf produziert wird, ilondern auch fUr den Tausch 
gegen andere Giiter. Die fiir den Tausch bestimmten Produkte 
nennt man Waren. In der Naturalwirtschaft, wie die vorher 
bestehende Wirtschaftsform heillt, produziert nur jeder das, was 
er im eigenen Haushalt bedarf. Damit ist nicht gesagt, daB nur 
fiir die eigene Person produziert wird. Vielmehr Behan wir in 
der patriarchalischen Bauernfamilie, die auch hierzu zu rechnen 
ist, sehr viele Mitglieder einer solchen Familie zusammen arbeiten. 
Der eine geht auf die Jagd, der andere betreibt Fischerei usw.; 
doch immer findet kein Austausch, sondern nur eine Verteil ung 
der Produkte statt. Erst als sich der Handel entwickelte und 
dann das Handwerk, das stets fiir den Tauschverkehr produ
zierte, bedurfte man auch der Stellen, wo die fremden Miinzen 
umgewechselt werden konnten. Freilich war nicht das Ende der 
einen Wirtschaftsform der Anfang der anderen. Die alte ragte 
noch in die neue hinein, wie auch heutzutage fast alle Produk
tionsformen auf der Erde noch rudimentar vertreten sind. So ist 
es auch zu verstehen, daB die Geldwechsler bis zu den Kreuz
ziigen noch nicht dazu ausersehen waren, Geld aufzubewahren 
und Kredit zu geben. Wohl waren die Voraussetzungen hierzu 
schon durch die Existenz der Geldwechsler gegeben, da diese auf 
dem Tauschverkehr basiert. Aber der Tausch befand sich auf 
noch zu jungfraulicher Entwicklungsstufe. Deshalb konnte auch 
in jenen Zeiten das Verbot der katholischen Kirche, fiir Darlehen 
Zins zu nehmen, streng innegehalten werden. Allerdings erteilen 
die vorhandenen Urkunden dariiber keinen ganz genauen Auf
schluB. Gegen den Gewinn beim Miinzwechseln erhob die Wucher
lehre keinen Einspruch. Das Zinsverbot spielt in der Entwick-

1* 
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lung des Bankwesens eine sehr gro13e Rolle, weil es ja dem Prinzip 
der berufsmaBigen Kreditvermittlung streng widerspricht. 

Durch die Entwicklung des Handwerks, gro13enteils infolge der 
Verbesserung der Werkzeuge, stieg del' Profit, und es wurde moglich, 
Ersparnisse zu machen. Auch der Handel gewann an Ausdehnung, 
und der im Handel erzielte Profit wurde zum Ankauf neuer Waren 
benutzt, deren Verkauf wieder neuen Profit abwarf. Erst mit dieser 
Kapitalbildung trat das Bediirfnis hervor, das ersparte oder augen
blicklich im Betriebe nicht zu verwertende Geld aufzubewahren. 

Das Bediirfnis nach Kredit wurde zunachst durch die Juden 
befriedigt. Als aber in Italien der Handel eine rapide Entwick
lung nahm, begannen allmahlich auch die Geldwechsler sich damit 
zu befassen. In Genua betrieben die "Bancherii" schon im 
12. J ahrhundert das Darlehensgeschaft fiir den ttberseehandel 
(cambia maritima). Das geschah in der Form, daB sie sich an 
den iiberseeischen Geschaften der Kaufleute beteiligten. Auch 
gaben diese Depositengelder und zogen dafiir Wechsel auf den 
Bankier. Die Wucherlehre, die seit dem 12. Jahrhundert nicht 
mehr bloB in Form von Beschliissen der Konzile auftrat, sondern 
sich auch an, die Laien wandte, erlaubte die Wechselgewinne; 
sie fand es auch verstandlich, daB der Bankier Gebiihren fiir die 
Aufbewahrung des ~ldes nahm. Das geschah, obgleich auch da
mals schon der Bankier das deponierte Geld nicht in denselben 
Miinzen zuriickzugeben brauchte, sondern in seinem Betriebe ver
wandte. Einige Schriftsteller der Wucherlehre bemerkten zwar, 
daB eigentlich der Bankier etwas zu vergiiten hatte, aber in Wirk
lichkeit kam es zunachst nicht dazu 1). Desgleichen p£legten die 
Bankiers in sehr lebhaftem Umfange den Zahlurigsverkehr, wozu 
sie in den verschiedenen Handelsplatzen Filialen errichteten. 

Bald wurde auch von den Stadten mit der Griindung von 
offentlichen Banken begonnen. Es ist gerade jetzt, wo die Kon
kurrenz zwischen den Gro13banken und den Privatbankiers sich in 
so scharfer Form entwickelthat, interessant, daB schonEndemann 
darau£ hinweist, wie der Einflu13 der Banken damals stetig wuchs, 
und wie sie das Depositengeschaft der Privatbanken nachgerade 
tot machten 2). Die offentlichen Banken entstanden zuerst in 
Form der "Montes". Sie wurden gegriindet, um die Staats
finanzen zu stiitzen. Den Biirgern wurden Zwangsleistungen 
auferlegt, und darauf wurde ihnen eine Rente vergiitet. Die 

1) Siehe Endemann a. a. O. Bd. I, S. 428. 
~l A. a. O. Bd. I, S. 426. 
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Wucherlehre fand sich, trotzdem ein Meinungsstreit hieriiber 
entbrannte, schlieBlich damit abo Spater nahmen die "Montes" 
auch Depositengelder an; aber merkwiirdigerweise war es ihnen 
nicht gestattet, Zinsen zu nehmen l ). 

Mit den bedeutenden Entdeckungen gegen Ende des fiinf
zehnten und zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts entwickelte 
sich das Handelskapital mehr und mehr. Die Anforderungen an 
die Bankiers wuchsen infolgedessen, und auch die Fiirsten, die 
sich das Geld zur Kriegfiihrung oder zur Befriedigung anderer 
Bediirfnisse bisher von den Bankiers geliehen hatten 2), steliten 
noch groBere Anspriiche, als die Soldnerheere und Feuerwaffen 
zur Einfiihrung kamen. Diese Umstande veranlaBten die Be
griindung von Staatsbanken, um so mehr, als schon der Zusammen
bruch einiger Privatbankiers die Aufmerksamkeit hierauf gelenkt 
hatte. So entstanden die Girobanken, von denen besonders 
die Liibecker, die schon im 15. Jahrhundert errichtet wurde, 
die Amsterdamer (gegriindet 1609) und die Hamburger 
(gegriindet 1619) erwahnenswert sind. Die Hamburger Bank 
bestand am langsten; sie wurde im Jahre 1875 aufgelost, indem 
sie an die Reichsbank iiberging. Das Geld wurde den Girobanken 
in Form einer Summe edIen Metalies in Barren oder Miinzen iiber
geben. Brauchte der Deponent einen Teil des Geldes, so schrieb 
er hieriiber eine Anweisung auf die Bank aus. Fur die Aufbe
wahrung und Umschreibung muBte eine Gebiihr entrichtet 
werden. 

Ein Vorteil der Girobanken bestand auch darin, daB das Geld 
zu einem Einheitssatze umgerechnet wurde. Eine Anweisung 
auf die Bank bot die Gewahr, daB der Gegenwert jederzeit in 
voliwichtigen Munzen ausbezahlt werden muBte. Als das Kurant
geld immer schlechter und immer mehr verfalscht wurde, bevor
zugte man daher das Bankgeld in besonderem MaBe, so daB es 
wertvolier wurde als die umlaufenden Miinzen. Deshalb wurde 
auch im Handelsverkehr meistens vereinbart, ob eine Zahlung in 
Kurant oder in Bankgeld erfolgen solite. 

Den Bediirfnissen der Zeit entsprechend, geriet ein Teil der 
Girobanken in die Versuchung, Kredite zu gewahren. Das 

1) Nicht zu verwechseln mit den italienischen "Montes" sind die 
"Montes pietatis". Das waren zu wohltii.tigem Zweck gegriindete Leih~ 
anstalten, aus denen unsere Leihhii.user entstanden sind. 

2) Bekannt ist namentlich der Reichtum der Fugger zu Augsburg im 
16. Jahrhundert. 
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geschah aber, solange die :Miinzverhaltnisse schlecht waren, nur 
selten und mit geringem Erfolg. Denn gewahrten sie Kredite, 
so drohte das Vertrauen der Handelskreise auf den Wert des 
Bankgeldes zu schwinden. Erst als sich die :Munzverhiiltnisse 
gebessert hatten, konnte sich dieser moderne Zweig des Bank
wesens zuniichst langsam, dann um so kraftiger entwickelli. 

In England, wo die wirtschaftliche Entwicklung schon am 
weitesten vorgeschritten war, tauchten um das Jahr 1672 Plane 
zur Griindung einer 6££entlichen Kreditbank auf. Aber sie wurden 
erst in die Wirklichkeit umgesetzt, nachdem die Stuarts vertrieben 
waren. :Man grundete im Jahre 1694 die Bank von England, 
die als das Produkt des Biirgertums zu bezeichnen ist, das seit 
der englischen Revolution zur Herrschaft gelangt war. Vom 
Biirgertum unter dem Schutze des Staates geschaffen, suchten 
und fanden beide in ihr eine Stutze. Das Privilegium wurde 
der Bank nur unter der Bedingung gegeben, daB sie der Regie
rung die Summe von 1 200 000 Pfd. Sterling vorstreckte. 

Die Bank von England war die erste N otenbank. Bald 
folgten aber ahnliche Grundungen in allen Landern, in denen die 
Industrie zur Entwicklung gelangt war. Dabei war die Anzahl 
der miBratenen Griindungen gr6Ber als die der gelungenen. Das 
System, N oten in beliebiger Zahl an Stelle baren Geldes aus
zugeben, ubt zu groBen Reiz aus, als daB es nicht zu miBbrauch
licher Anwendung hatte fiihren mussen. Namentlich die Grun
dung der Pariser Banque generale durch den Schotten J 0 h n 
Law im Jahre 1716 gehorte zu diesen krankhaften Auswuchsen 
eines gesunden Systems. Es vergingen nur wenige Jahre bis zum 
Zusammenbruch dieses Instituts, und ihm folgte eine Reihe 
anderer Griindungen Laws, mit deren Aktien noch kurz vorher 
wiiste Agiotage getrieben worden war. Auch in Norwegen wurde 
1736 eine Staatsbank gegriindet, die im Jahre 1757 ihre Noten 
nicht mehr einl6sen konnte. Nicht viel besser erging es vorher 
schon der Stockholmer Bank und der 1768 von der Kaiserin 
Katharina II. gegrundeten Assignationsbank. In PreuBen wurde 
im Jahre 1765 die K6nigliche Bank in Berlin durch Friedrich 
den GroBen gegriindet. Sie war anfangs keine Notenbank, sondern 
nur Girobank; als aber der Geschiiftsbetrieb nicht den Erwar
tungen entsprach, erhielt sie schon nach einem Jahre das Recht 
der Notenausgabe. Nach PreuBens Niederlage im Jahre 1806 
muBte sie ihre Zahlungen ebenfalls einstellen. Sie hatte im Staats
interesse hypothekarische Darlehen gewii.hrt und sich hierbei fest-
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gelegt. 1m Jahre 1846 wurde sie in die PreuBische Bank als 
Aktiengesellschaft mit staatlicher Aufsicht umgewandelt, aus der 
bei der Begriindung des Deutschen Reiches die Deutsche Reichs
bank entstand. 

Die Notenbanken verschaffen sich durch Ausgabe von Bank
noten Kredit. Diesen benutzen sie zur Kreditgewahrung an 
andere. Sie vergiiten ihren Glaubigern, den Besitzern der Noten, 
keine Zinsen, sind aber verpflichtet, die Noten jederzeit in bares 
Geld umzuwechseln. Da mit der Notenausgabe leicht Unfug ge
trieben werden kann und auch schon haufig getrieben worden ist, 
unterstehen die Notenbanken einem besonderen Gesetz und einer 
eingehenden staatlichen Kontrolle. Nach dem deutschen Bank
gesetz vom 14. Marz 1875 sind die Notenbanken verpflichtet, 
flir den Betrag ihrer in Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit 
mindestens ein Drittel in kursfahigem deutschen Gelde, Reichs
kassenscheinen oder in Gold (in Barren oder in auslandischen 
Miinzen) als Deckung bereitzuhalten. Fiir den Rest der aus
gegebenen N oten miissen Wechsel vorhanden sein. 

Eine bestimmte Maximalgrenze flir die Notenausgabe ist der 
Reichsbank nicht vorgeschrieben. Nur ist eine Summe fest
gesetzt, bis zu der der Notenumlauf den Metallbestand iiberragen 
dan, ohne daB die Bank die sogenannte Notensteuer zu ent
richten hat. Gleichbedeutend mit dem Metallbestand sind auch die 
im Besitz der Bank befindlichen Reichskassenscheine und Noten 
anderer Banken. Das steuenreie N otenkontingent wurde durch 
die Bankgesetznovelle vom Jahre 1899 auf 400 Millionen Mark 
erh6ht. Seitdem traten aber hierzu noch die Kontingente der
jenigen anderen deutschen Notenbanken, die seit dem ErlaB der 
Bankgesetznovelle eingegangen sind, so daB die Ziffer augenblick
lich 472,829 Millionen Mark betragt. Am 1. Januar 1911 treten 
die wichtigsten Bestimmungen der Novelle zum Bankgesetz vom 
1. Juni 1909 in Kraft. Alsdann wird das steuerfreie Noten
kontingent eine weitere Erhohung auf 550 Millionen Mark er
fahren. FUr die Quartalstermine ist eine besondere Erhohung auf 
750 Millionen Mark vorgesehen. 1st der Notenumlauf groBer als 
die Summe des steuerfreien Kontingents einschlieBlich des Metall
bestandes, der Reichskassenscheine und Noten anderer Banken, 
so hat die Bank an den Staat eine Steuer von 5 % pro anna 
zu entrichten. Die Berechnung erfolgt auf Grund der zur Ver
offentlichung gelangenden "W ocheniibersichten". Die N oten
banken sind namlich verpflichtet, am 7., 15.,23. und letzten eines 
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jeden Monats eine Ubersicht ihrer Bestande an barem Golde 
und Wertobjekten sowie iiber ihre Verbindlichkeiten aufzustellen 
und im "Reichsanzeiger" zu veroffentlichen. Eine freiwillige Ver
Offentlichung erfolgt auch in samtlichen groBeren Randelsblattern. 
Auf den sich hierbei ergebenden ungedeckten Notenumlauf wird 
die Steuer, und zwar, da monatlich vier Ausweise aufgestellt 
werden, in Rohe von jedesmal 5/48 % erhoben. 

Das Aktienkapital der Reichsbank betragt 180 Millionen 
Mark. An ihrem Gewinn ist das Reich beteiligt. Von dem jahr
lich sich ergebenden Reingewinn erhalten die Anteilseigner zu
nachst 31/ 2% Dividende; von dem Rest wird nach Dotierung der 
Reserve den Anteilseignern 1/4, der Reichskasse 3/4 iiberwiesen. 
Der Reservefonds erhalt nach § 24 des Bankgesetzes von dem die 
31/ 2%ige Dividende iiberschieBenden Betrag eine Quote von 20%, 
solange er nicht den Betrag von 60 Millionen Mark erreicht hat. 
Diese Summe wurde bereits im Jahre 1905 erreicht, so daB der 
Reservefonds seitdem nicht mehr angefiillt wurde 1). Trotzdem die 
Reichsbank eine Aktiengesellschaft ist, unterliegt sie nicht den 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, sondern denen des Bank
gesetzes. Dieses Gesetz spricht auch nie von Aktionaren, wie das 
Randelsgesetz, sondern immer von Anteilseignern. Diese nehmen 
ebenfalls wie Aktionare an der Verwaltung teil, aber nur in weit 
beschrankterem MaBe. Dafiir steht ihnen ein sogenannter Zentral
ausschuB zur Seite. Er besteht aus fiinfzehn Mitgliedern und 
ebensoviel Stellvertretern, die aus der Reihe der Anteilseigner 
von diesen gewahlt werden. Bedingung ist, daB jedes AusschuB
mitglied mindestens 9000 Mark Anteilsscheine besitzt und im 
Reichsgebiet wohnt. Neun Mitglieder und neun Stellvertreter 
miissen in Berlin wohnen. Dem ZentralausschuB werden monat
Hch die Wocheniibersichten vorgelegt; ebenso wird er gutachtlich 
iiber die Bilanz, iiber die Besetzung erledigter Stellen im Direk
torium, mit Ausnahme der Stelle des Prasidenten usw., gehort. 
Namentlich aber wird der ZentralausschuB zusammenberufen, 

1) Nach der neuen Novelle zum Bankgesetz vom 1. Juni 1909 erfolgt 
vom 1. Januar 1911 ab die Dotierung der Reserve in etwas anderer Weise. 
Nach Berechnung der "ordentlichen Dividende" von 31/ 2% des Grund
kapitals fiir die Anteilseigner, wird diesen 114, der Reichskasf?(l 314 iiber
wiesen. Von dieser Restsumme werden jedoch 10% dem Reservefonds 
zugeschrieben, die je zur Halite den Antei1seignern und dem Reich zur 
Last fallen. Der Un Jahre 1905 geschlossene Reservefonds wird durch diese 
Bestimmung also wieder geoffnet. 
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wenn die Reichsbank ihren Diskont- oder Lombardsatz 1) herauf
oder herabsetzen will. Nie hat jedoch der ZentralausschuB die 
Entscheidung; er darf, obgleich er von den Anteilseignern gewahlt 
ist und aus den bedeutendsten Bankdirektoren und Bankiers des 
Landes zusammengesetzt ist, nur Ratschlage erteilen, die das 
Direktorium annehmen oder. ablehnen kann. Die Feststellung der 
Bilanz geschieht jedoch nicht vom Direktorium, auch nicht von 
der Generalversammlung der Anteilseigner, sondern vom Reichs
kanzler. Das Direktorium hat sie nur aufzustellen, und der 
ZentralausschuB ein Gutachten anzufertigen. Die Aufsicht iiber 
die Reichsbank iibt das sogenannte Bankkuratorium aus. 
Es besteht aus dem Reichskanzler als Vorsitzendem, einem vom 
Kaiser und drei vom Bundesrat zu ernennenden Mitgliedern. 
Das Bankkuratorium entspricht also gewissermaBen dem Auf
sichtsrat der Aktiengesellschaft;· nur ist durch diese Einrichtung 
wie auch durch die Bildung des Zentralausschusses den Aktio
naren tieferer EinfluB auf die Geschafte der Reichsbank entzogen. 
Der Zweck der Bestimmung ist klar; es solI verhindert werden, 
daB mit Hilfe von Aktienmajoritaten irgend welche MaBnahmen 
beschlossen werden, die das Institut bei Erfiillung seiner hohen 
volkswirtschaftlichen Aufgabe, der Regelung des Geldumlaufs, 
hindern konnten. 

AuBer der Reichsbank steht das Recht der Notenausgabe 
nur noch drei Instituten in den Einzelstaaten zu, die schon vor 
dem ErlaB des Bankgesetzes bestanden haben; seitdem wird das 
Privilegium nicht mehr erteilt. Vor dem ErlaB der Novelle zum 
Bankgesetz vom Jahre 1899 war es den Zettelbanken der Einzel
staaten leicht moglich, der Reichsbank bei verschiedenen Gelegen
heiten, z. B. beim Ankauf von Wechseln, Konkurrenz zu machen. 
Nachdem ihnen dies durch die Novelle erschwert worden ist, hat 
ein Teil von ihnen auf das Notenprivileg Verzicht geleistet. 

Die Verfassung der Reichsbank hat sich seit ihrem dreiBig
jahrigen Bestehen vollauf bewahrt. 1m Vergleich zu den Bank
systemen anderer Lander zeigt das System der Reichsbank gr6Bere 
Elastizitat; eine Tatsache, die auch im Auslande anerkannt wird 2). 

Diese Elastizitat verdankt sie dem Recht der un beschrank-

1) Eine Erkl8rung dieser Ausdriicke findet man in Abscbnitt 2 dieses 
Kapitels. 

2) Siehe den Aufsatz des Prilsidenten des Reichsbank-Direktoriums, 
Geheimrats Dr. Koch: "Das drellHgjiihrige Jubilii.um des Bankgesetzes" 
im .,Ba.nkarchiv" yom Mii.rz 1905. 
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ten Notenausgabe, deren Gefahren aber gleichzeitig durch die 
Deckungsp£licht (1/3 in bar, 213 in Wechseln) sowie durch die 
Steuerp£licht paralysiert werden. Anwendung findet das deutsche 
System in etwas veranderter Form auch bei derOsterreichisch
Ungarischen Bank sowie bei der Bank von Frankreich. 
Das britische System, das auf der Peels Acte vom Jahre 1844 
beruht, begrenzt die Notenausgabe. Gibt die Bank von Eng
land mehr Noten aus, als das gesetzliche Kontingent es ihr 
erlaubt, so muB der DberschuB vollstandig bar gedeckt sein. 
Das Kontingent betrug urspriinglich 14 Mill. Pfund Sterling, hat 
sich aber inzwischen ahnlich wie in Deutschland durch Aufgabe 
des Notengeschafts einiger Privatnotenbanken auf 18,45 Mill. 
Pfund Sterling erhOht. Dieser Betrag muB durch Schuldver
schreibungen der Regierung gedeckt sein; die Bank darf also 
nicht, wie die Reichsbank, ihre Deckung bis zu 2/3 durch Ankauf 
von Wechseln vornehmen. Der Ankauf von Wechseln und 
Wertpapieren erfolgt bei der Bank von England nur in dem 
Banking-Department, der von dem Issue-Department, der Noten
abteilung, ganzlich getrennten Abteilung. Die Bankabteilung 
arbeitet mit Hilfe ihres hohen Aktienkapitals (14,553 Mill. Pfund 
Sterling), ihrer Reserven, Depositengelder usw. 

Ganz anders geartet ist das Bankwesen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Es fehlt dort vollstandig an einer Zen
tralisation des N otenbankwesens, und dieser Mangel ist schon 
oft fiihlbar empfunden worden. Es gibt in den Vereinigten Staaten 
nicht weniger als etwa 5000 Notenbanken, die sogenannten 
Nationalbanken; jede von ihnen hat das Recht, bis zur Hohe 
des Aktienkapitals Noten in Umlauf zu setzen. Als Deckung 
hierfiir dienen Bonds (Anleihen) der Vereinigten Staaten, die 
beim Schatzamt deponiert werden miissen. AuBerdem hat jede 
Bank als Sicherheit fUr die Einlosung der Noten einen Fonds 
von 5% des N otenumlaufs in barem Gelde zu hinterlegen. Die 
Aktionare haften in doppelter Hohe des Aktienkapitals; eine 
Bestimmung, die nach deutschem Handelsrechte unmoglich ware. 
Die Kontrolle der N otenbanken erfolgt durch eine besondere 
Abteilung des Schatzamtes, dessen Vorsteher, der Comptroller of 
the Currency, jeweilig auf die Dauer von fUnf Jahren vom Pra
sidenten ernannt wird. Die N ationalbanken sind verp£lichtet, 
gegenseitig ihre N oten in Zahlung zu nehmen. Auch die Re
gierungskassen nehmen die N oten an; doch bilden diese kein ge
setzliches Zahlungsmittel. Es werden jeder Bank vom Schatzamt 
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so viel N oten ausgehandigt, wie der N ominalwert der von ihr 
hinterlegten 2proz. United States Bonds betragt. Der Gewinn 
d~r Banken besteht also, da sie ja fiir die Noten Zinsen nicht 
zu bezahlen haben, in diesen zwei Prozent. Der N utzen wird 
aber betrachtlich verringert, da die Bonds infolge des groBen 
Bedarfes der Nationalbanken iiber Pari notieren (zurzeit etwa 
108%), sowie ferner dadurch, daB die Banken von der durch
schnittlichen Umlaufssumme der Noten eine Steuer in Rohe von 
1/4% pro Semester zu zahlen haben. Hauptsachlich aus diesen 
Griinden haben die Nationalbanken bei der Notenausgabe immer 
mehr Zuriickhaltung bekundet, so daB ein Mangel an Umlaufs
mitteln eingetreten ist. Dies tritt besonders in Zeiten groBen 
Geldbedarfs, namentlich zur Erntezeit, scharf hervor, und die 
Geldsatze erreichen deshalb in den Vereinigten Staaten zeitweise 
eine Rohe wie in keinem anderen Lande der Welt. Die von 
verschiedenen Seiten gemachten Reformvorschlage, die vor aUem 
dahin zielen, eine Zentralisation des N otenbankwesens, ahnlich 
derjenigen in Deutschland, herbeizufiihren, haben bisher noch 
keinen Erfolg gehabt. 

Die letzte amerikanische Krisis, die im November 1907 ihren 
Anfang nahm, hat die Aufmerksamkeit von neuem auf das ameri
kanische N otenbankwesen gelenkt. Der Kongre13 hat beschlossen, 
eine Kommission einzusetzen, die Vorschlage zum Ausbau des 
amerikanischen Wahrungssystems entwerfen soU. Diese hat 
einen Unterausschu13 gebildet, der zur Priifung der einschlagigen 
Verhaltnisse nach Europa gereist ist. Ob diese Enquete zu einer 
Anderung der Grundprinzipien des Notenbankwesens fiihren 
diirfte, wird meistens noch fiir zweifelhaft gehalten. 

Mochten auch die Noten- oder Zettelbanken noch so sehr 
den Kreditbediirfnissen des industrieUen Biirgertums entsprechen, 
der modernen kapitalistischen Produktionsweise konnten sie 
allein doch nicht geniigen. Mit der Entwicklung der Technik im 
19. Jahrhundert uud damit in Verbindung mit dem Siegeslau£ 
des GroBbetriebs iiber den Kleinbetrieb wuchs das Kreditsystem 
ins Ungemessene. Infolgedessen konnte auch das Privatkapital 
den Bedarf an Barmitteln nicht mehr befriedigen; die Form der 
AktiengeseUschaft gewann von Tag zu Tag an Ausdehnung. 
SoUten aber die AktiengeseUschaften gedeihen, so war die Be
teiligung der groBen Kreise des Publikums notwendig; es muBten 
daher Institute geschaffen werden, die die Vermittlung zwischen 
Aktiengesellschaft und Publikum iibernahmen. Die bestehenden 
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Zettelbanken konnten sich dieser Aufgabe nicht unterziehen, denn 
die Geschafte mit der Industrie bergen ein gewisses Risiko; 
waren sie dieses eingegangen, so hatte niemand die Banknoten 
an Stelle baren Geldes angenommen. Das Notengeschaft konnte 
aber nicht entbehrt werden, denn es verschafft auf die bequemste 
und billigste Art Kredit. So entstanden die modernen Banken, 
wie die Diskontogesellschaft, die Deutsche Bank usw. 
Gleichzeitig entwickelten sich die Borsen, die bisher haupt
sachlich nur den Handel in Wechselbriefen (Zahlungsanweisungen) 
gep£legt hatten l ). Man nennt diese Banken in der Regel 
Kreditbanken; eine Bezeichnung, die streng genommen nicht 
ganz richtig ist, weil auch die Notenbanken sich durch die Aus
gabe der Noten Kredit verschaffen. Theoretisch zutreffender, 
aber in der Praxis wenig gebrauchlich ist die Bezeichnung 
Effektenbanken, die von Sattler herriihrt. Weber verlieh 
ihnen den Titel Spekulationsbanken. Sie unterscheiden sich 
von den iibrigen Banken darin, daB sie fiir eigene Rechnung 
Effekten iibemehmen und weiterverkarifen. Sie "griinden" £line 
Gesellschaft, d. h. sie errichten eine Aktiengesellschaft und iiber
nehmen das ganze Aktienkapital oder einen Teil in der Erwartung, 
die Anteile an der Borse zu hoherem Preise verauBem zu konnen. 
In der Praxis gibt es keine Bank, die diese Geschafte ausschlieB
lich betreibt; sie widmen sich samtlich auch den anderen Arten 
von Bankgeschaften. 

Die erste Kredit- oder Effektenbank dieser Art war die 
Societe generale du credit mobilier in Paris, die am 
20. November 1852 autorisiert wurde. Damals gehorte in Frank
reich zur Griindung einer Aktiengesellschaft die Genehmigung 
der'Regierung. Napoleon gewahrte sie leicht; war er doch in der 
franzosischen Revolution des Jahres 1848 mit Hilfe des indu
striellen Biirgertums und der Arbeiterschaft zur Herrschaft ge
kommen; er muBte daher £lin Institut sanktionieren, das sich die 
Aufgabe stellte, die Interessen von Industrie und Handel wahr
zunehmen, und gleichzeitig sozialistischen Ideen entsprang. Denn 
die Griinder des Credit mobilier, Isaac Pereire und sein Bruder 
Emile, entstammten der Schule des Sozialisten Saint-Simon. 
Ihre Absicht war, Effekten der verschiedensten Art, namentlich 
solche von Eisenbahn- und' Bergwerksgesellschaften, anzukaufen 
und sich hierdurch EinfluB in der Industrie zu verschaffen. Das 

1) Siehe Kapitel V. Abschnitt 1. 
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Arbeitsfeld soUte sich nicht nur auf Frankreich beschranken; es 
soUte sich womoglich uber die ganze Welt ausdehnen. Das Geld 
fiir die Effekten woUte man durch Ausgabe von Schuldverschrei
bungen aufbringen, die den Inhabern ein bestimmtes, vorher fest
gesetztes Zinsertragnis zu gewahren hatten. Die angekauften 
Aktien wiirden, so glaubte man, hohe Dividendengewinne ab
werfen; dadurch sei es leicht moglich, das Zinsverf;lprechen fiir die 
Obligationen zu halten. Da der Credit mobilier seine Griindungen 
auf die verschiedensten Industriezweige ausdehnen woUte, hoff ten 
die Griinder, auch in Zeiten der Krisis die Verzinsung der Ob
ligationen ohne Schaden durchfiihren zu konnen. Wenn das 
Ertragnis der Beteiligung bei dem einen Industriezweig zu gering 
sein werde, werde es bei anderen immerhin noch Nutzen ab
werfen. Die Grunder glaubten auch den Interessen des Volkes 
zu dienen. Denn die armeren Schichten k6nnten nun durch den 
Ankauf von Obligationen, die schon in kleinen Betragen erhaltlich 
sein soUten, von der Entwicklung der Industrie profitieren; ferner 
aber "VI-iirden dadurch weite Kreise abgehalten werden, an der 
riskanten Spekulation in Industrieaktien teilzunehmen. 

So rechneten die Griinder; aber sie hatten sich in ihren 
Hoffnungen bitter getauscht. Bis zum Jahre 1856 konnte der 
Credit mobilier bedeutende Dividenden verteilen. Dann fielen 
die Aktien rapide, und das Institut muBte schon im Jahre 1867 
in Liquidation treten. Die Obligationen begegneten beim Publi
kum dem scharfsten MiBtrauen. weil man den Griindungen der 
Bank die Soliditat absprach. 

Die modernen Kreditbanken unterscheiden sich nicht un
erheblich yom Credit mobilier. Das GriindungsgeschMt spielt bei 
ihnen eine ungleich kleinere RoUe als bei diesem; ferner geben 
sie keine fest verzinslichen Obligationen aus, versprechen viel
mehr ihren Aktionaren nur schwankende Ertragnisse, wie sie die 
industrieUen GeseUschaften gewahren. Dennoch aber gab die 
Griindung des Credit mobilier die auBere Anregung zur Griindung 
zahlreicher Kreditbanken. So wurde am 2. April 1853 die Bank 
fur Handel und Ind ustrie (Darmstadter Bank) errichtet, 
1855 in Wien die Osterreichische Kreditanstalt, 1856 die 
Allgemeine Deutsche Kreditanstalt in Leipzig usw. 
Schon vorher, im Jahre 1851 wurde dem friiheren preuBischen 
Finanzminister von Hansemann die Genehmigung zur Er
richtung der Diskontogesellschaft in Berlin erteilt. Anfangs 
beabsichtigte sie nur die "Erwerbstatigkeit zu f6rdern, und dies 
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dadurch, daB sie den ihr angeschlossenen Genossen auf die Ge
schaftsanteile Kredit gewahrte". Doch schon im Jahre 1856 
nahm die Diskontogesellschaft, den Bediirfnissen der Zeit ent
sprechend, die Form einer Effektenbank an. In demselben 
Jahre wurden die Berliner Handelsgesellschaft und die 
Mitteldeutsche Kreditbank in Frankfurt a. M. gegriindet; 
1870 folgte die Deutsche Bank, 1872 die Dresdner Bank usw. 

Die Anzahl der deutschen Kreditbanken ist seitdem bedeutend 
gewachsen; das gleiche gilt von ihren Kapitalien und von ihrem 
EinfluB auf Industrie und Handel. Mit Recht konnen daher auf 
die Effektenbanken die Worte Adolf Wagners angewendet 
werden, daB sie "in eminentem MaBe gleichzeitig Trager, Sym
ptom und wieder Produkt der neuesten volkswirtschaftlichen Ent
wicklung" sindl). Das Prinzip unserer Privatbanken, gleichzeitig 
als Annahmestelle fiir Depositengelder zu fungieren und ander
seits Griindungsgeschii.£te zu machen, ruft noch jetzt in volks
wirtschaftlichen Kreisen Opposition hervor. Eine Reihe von 
Sohriftstellern tritt fiir das englische Prinzip, namlioh fiir Trennung 
der Depositenbanken von den Emissionsbanken, ein. Dooh fehlt 
es auoh nicht an Stimmen, die, wie in neuerer Zeit namentlioh 
Weber, diese Forderung bekampfen. In dem MaBe, in dem 
sich die Aktienkapitalien der Banken vergroBern, wird hierduroh 
den Depositenglaubigern groBere Sicherheit gewahrt ala friiher. 
Auoh Deutschlands Entwioklung zum Industriestaat, und damit in 
Verbindung die Konsolidierung der industriellen Unternehmungen 
verringern die Gefahr der Beteiligung am Griindungsgeschaft. 
Anderseits ist zu beriicksiohtigen, daB die deutsohen GroBbanken 
nooh keine Gelegenheit hatten, ihre Feuerprobe in sohwerer 
wirtsohaftlicher Not zu bestehen. Ein groBer Teil unserer GroB
banken sorgt, auoh ohne gesetzliohen Zwang, fiir solide Anlage 
der ihnen von der Kundsohaft gegebenen Gelder; unleugbar ist 
aber, daB das in Deutsohland bestehende System leioht zu Aus
sohreitungen Veranlassung geben kann, und es ist daher Pllioht 
des Publikums und der Presse, die finanzielle Situation (Art der 
Anlage der Gelder usw.) bei den einzelnen Instituten fortgesetzt 
zu priifen. Die Gesetzgebung hat mindestens die Pllioht, hierbei 
zu helfen; die Banken miiBten verplliohtet sein, ihre Bilanzen so 
zu veroffentliohen, daB eine Kontrolle AuBenstehender tiber die 
Art der Geldanlagen auch wirklioh moglioh ist2). 

1) Aus Sa.ttler, Die Effektenbanken. Vorwort von Prof. Adolf Wagner. 
2} Wie wenig Obersioht die Bilanzen der Banken geben, wird in 
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Die englischen Banken werden nach J a£fe 1) in folgende 
Gruppen eingeteilt: 

A. die Bank von England, 
B. die Depositenbanken, 
C. die Kredit- und Handelsbanken, 
D. die Kreditvermittler, 
E. das Clearinghouse. 

Die Bank von England ist das Zentralnoteninstitut des Landes; 
von ihrer Organisation war bereits die Rede. Die Depositen
banken, von denen die erste, "The London & Westminster Bank" 
im Jahre 1834 gegriindet wurde, zerfallen wieder in verschiedene 
Gruppen. Sie unterscheiden sich in ihrer Geschaftstatigkeit sogar 
dadurch, ob sie ihren Sitz ausschlieBlich in London haben, Filialen 
in der Provinz unterhalten oder nur Provinzialbanken sind. 
In London selbst dienen die "City-Banken" dem GroBhandel, 
die "Westend-Banken" der Aristokratie usw. Die Londoner 
Institute beschranken sich fast ausschlieBlich auf die Annahme 
von Depositengeldern und anderseits auf die Ausleihung von 
Geldern auf kurze Zeit gegen Verpfandung von Staats- oder 
anderen leicht verkauflichen Wertpapieren. Auch kaufen sie kurz
fristige Wechsel, verleihen Geld an der Borse usw. Unter den 
Kredit- und Handelsbanken sind zunachst die "Merchant-Ban
kers" hervorzuheben. Zu ihnen gehoren die bekannten Handels
hauser der Baring Brothers und der Rothschilds. Sie nehmen 
keine Depositengelder, sind aber dafiir am Griindungsgeschii.ft 

Kapitel VIII im einzelnen dargelegt. - Von iihnlichen Gesichtspunkten ging 
die Reichsregierung aus, als sie der am 1. Mai 1908 zusammengetretenen 
Bankenquetekommission u. a. folgende Fragen vorlegte: "Erscheint es im 
offentlichen Interesse geboten (und aUB welchen Griinden ?), fiir die Sicher
heit und Liquiditiit der Anlage von Depositen und Spargeldern auf dem 
Wege der Gesetzgebung Sorge zu tragen? Welche MaBnahmen wiirden 
zu diesem Zweck in Betracht kommen und welche Wirkungen wiiren von 
ihnen zu erwarten? W iirde sich insbesondere eine gesetzliche Vorschrift 
empfehlen, welche denjenigen Kreditinstituten (Banken, Genossenschaften 
und Sparkassen), die sich mit der Annahme von Depositen und Spar
geldern befassen, die Verpflichtung auferlegt: 1. Hinsichtlich der Deckung 
dieser Gelder sich entsprechenden, nicht nur die Sicherheit, sondern auch 
die Liquiditiit gewiihrleistenden Normativbestimmungen zu unterwerfen? 
Bejahendenfalls: Wie waren diese Bestimmungen zu fassen? 2. Innerhalb 
bestimmter Zeitriiume ausfiihrliche Bilanzen nach vorgeschriebenen Mustern 
aufzustellen und zu veroffentlichen? Bejahendenfalls: Wie wiiren diese Zeit
riiume zu bemessen? (jiihrlich, halbjiihrlich, vierteljiihrlich, monatlich?) 
Wie wiiren die Muster fUr die Bilanzaufstellung zweckmiiBig zu formulieren 1" 

II Edgar Jaffe, Das englische Bankwesen. Leipzig 1904. 
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interessiert. Hierbei wird den Privatfirmen auch von einer Reihe 
von Aktiengesellschaften (Financial C~) Konkurrenz gemacht. 
Ferner gehort zum Arbeitsfeld der "Merchant-Bankers" noch die 
iiberseeische Kreditvermittlung. Man rechnet daher zu ihnen 
natiirlich auch die Kolonialbanken sowie die Niederlassungen aus
landischer Banken in London, wie der Deutschen Bank usw. 
Unter den Kreditvermittlern sind ebenfalls zwei Gruppen zu 
unterscheiden: die Wechselmakler und die Fondsmakler (Stock 
Brokers). Die Wechselmakler kaufen hauptsachlich Wecheel auf 
und verkaufen sie weiter an die Banken. Die Stock Brokers ver
mitteln die Borsengeschafte, im Gegensatz zu den Jobbers, die 
Effekten fiir eigene Rechnung kaufen oder verkaufen. 

Die Einrichtung des Clearinghouse wird, da in Deutschland 
ein ganz ahnliches Institut besteht, in Kapitel II, Abschnitt 7, 
dargestellt werden. 

2. Die Oeschiiite der Kreditbanken. 
Die modernen Kreditbanken unterscheiden sich, wie erwahnt, 

von den N otenbanken nur dadurch, daB gewisse Geschaftszweige 
von ihnen nicht betrieben werden und umgekehrt. So gestattet 
das deutsche Bankgesetz den Notenbanken, Ankaufe fiir eigene 
Rechnung nur in soliden inlandischen Anleihen zu· machen; 
Griindungsgeschafte sind ihnen iiberhaupt verboten. Anderseits 
ist die Ausgabe von Noten ein Monopol der Notenbanken. Den
noch wird eine Reihe von Geschaften von beiden in gleicher oder 
ahnlicher Weise betrieben. 

Ebenso wie man zwischen Geld-, Kredit- und Effektenbanken 
unterscheidet, trennt man auch die Geld-, Kredit- und Effekten
geschli.fte. 

Zu den Geldgeschli.ften gehOrt die U m we chsl u ng fremder 
Miinzen in heimische und umgekehrt sowie das Inkassowesen. 
Unter dem Inkassowesen versteht man die "Obernahme von 
falligen CouponS, Dividendenscheinen, Wechseln oder Schecks 
zur Einlosung in bares Geld. Die Inkassogeschafte koimte jeder
mann ohne Hille der Banken ausfiihren. Da diese aber iiber 
einen weitverzweigten technischen Apparat verfiigen, bedient sich 
das Publikum ihrer in den meisten Fallen, na:r:nentlich dann, wenn 
das Geld an einem anderen Orte zur Auszahlung kommt. Geld
geschafte sind auch die Giroiiberweisungsgeschafte, deren 
Eigenarten bei der Besprechung der alten Geld- und Girobanken 
beleuchtet worden sind. Ein Kredit wird bei den Geldgeschli.ften 
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nicht gewahrt; der Auftraggeber erhalt den Gegenwert, wenn 
dessen Eingang nicht sicher ist, erst nachdem die Bank das Geld 
erhalten hat. Es kommt in der Praxis wohl zuweilen vor, daB 
die Bank einen Scheck oder Wechsel, den sie zum Inkasso erhalt, 
sofort einlost. Doch geschieht das nur, wenn sie annimmt, daB 
der Auftraggeber die ausgezahlte Summe zuriickgeben wird, so
fern das Papier nicht in Ordnung ist. 

Die Kreditgeschafte nehmen im modernen Bankwesen 
den groBten Umfang ein. Sie zerfallen in zwei Arten, in Aktiv
und Passivgeschafte. Aktivgeschafte sind solche, bei denen 
die Bank Geld ausleiht, also Glaubigerin ist; bei den Passiv
geschaften empfangt sie Geld und ist Schuldnerin. Da sie beide 
Geschaftsarten betreibt, wirkt sie als Kreditvermittlerin. 

Das umfangreichste Aktivgeschaft ist das Dis ko n tges c haf t. 
Die Bank kauft Wechsel, die noch nicht fallig sind; der Ver
kaufer verauBert sie, weil er das Geld braucht. Er gestattet 
daher der Bank einen Abzug an Zinsen fiir die Zeit bis zur Fallig
keit der Wechsel. Diesen Zinssatz nennt man Diskont. Seine 
Hohe richtet sich nach der Lage des Geldmarktes, d. h. danach, 
ob auf dem Geldmarkte ein groBer Bedarf oder DberfluB an 
Geld vorhanden ist. Hierbei kommt nicht nur die Lage des 
heimischen Geldmarktes in Betracht, sondern ebenso die aller 
anderen Lander, die im internationalen Handelsverkehr einige 
Bedeutung haben. 1st namlich in dem einen Lande Dber£luB 
an Geld vorhanden, so kann es leicht in ein Land stromen, in dem 
Mangel herrscht. Die Notenbanken machen den Diskontsatz, 
zu dem sie Wechsel anzukaufen bereit sind, o££entlich bekannt. 
J e nachdem nun groBere oder geringere Anforderungen an den 
Geldmarkt gestellt werden, setzen sie den Diskontsatz herauf 
oder herunter. Seine Hohe dient den anderen Banken gewohn~ 
lich als Basis fiir die Berechnung des Zinssatzes beim Ankauf der 
Wechsel ihrer Kunden. In der Regel haben diese auch noch eine 
Provision zu zahlen, wahrend die Notenbanken eine solche nicht 
in Anrechnung bringen. Dafiir sind aber die Anforderungen 
der Notenbanken in bezug auf die Bonitat der fiir die Wechsel
summe haftenden Personen groBer als bei den iibrigen Banken. 
Ein Kredit wird beim Diskontgeschii.ft insofern in Anspruch ge
nommen, als die Bank dem Kunden das Geld in Hinblick auf 
das Vertrauen auszahlt, das sie sowohl dem Kunden, als auch 
den aus der Urkunde sonst noch Verp£lichteten entgegenbringt1). 

1) Nilheres iiber das Wesen des Wecbsels siebe Kap. IV, Abschn. 1. 
B uc h wald, Bankbetrieb. 6. Auf!. 2 
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Das zweite Aktivgeschiift ist das Lo m bardgeschaft. 
Man versteht hierunter die Beleihung von Wertpapieren oder 
Waren jeglicher Art. Wahrend beim Diskontgeschiift der Kredit
geber den Wechsel kauft, ihn also jederzeit wieder verauBern 
und iiber den Erlos verfiigen kann, entzieht das Lombardgeschaft 
die Barmittel dem Geschaftsbetriebe, da die beliehenen Wert
objekte nur als Sicherheit dienen und nur verauBert werden 
diirfen, wenn der Darlehnsnehmer zahlungsunfahig ist. Deshalb 
ist der Zinssatz, den der Verkaufer von Wechseln zu bezahlen 
hat (Diskontsatz) niedriger als der beim Lombardgesch~ft iibliche 
(Lombardsatz). Als Basis gilt auch hier der von der Reichsbank 
normierte ZinsfuB, der wie der Diskontsatz publiziert wird. Er ist 
in der Regel um 1%, seltener um 1/2% hoher als der Diskontsatz. 

Die Beleihung von Effekten nimmt den groBten Umfang ein; 
auch Wechsel werden lombardiert, doch kommt diese Geschafts
form in der Praxis nicht allzuhiiufig, meistens nur im Verkehr 
mit dem Auslande, vor . 

. Die Lombardierung erfolgt nicht bis zum vollen Werte der 
Unterlage. Die Rohe des Vorschusses hangt von der Sicherheit 
des Pfandes abo Aktien, die starken Schwankungen unterworfen 
sind, werden Z. B. nicht so hoch beliehen, wie Staatspapiere, die 
nur geringen Kursveranderungen unterliegen. Die Reichsbank 
beleiht nur Staatspapiere, Pfandbriefe, Stadtanleihen, Eisenbahn
obligationen und deutsche Eisenbahnaktien; die meisten Effekten
banken beleihen auch Industriepapiere, wenn sie an einer Borse 
notiert werden. Deutsche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Stadt
anleihen, Eisenbahnaktien und -obligationen werden von der 
Reichsbank bis zu 3/4 des KurSl.vertes lombardiert, auslandische 
Staatspapiere sowie Obligationen auslandischer Eisenbahngesell
schaften nur bis zur Halfte. Die Effektenbanken gewahren einen 
etwas hoheren VorschuB, auf deutsche Staatspapiere gewohnlich 
bis zu 90%; fiir die Beleihung von Industrieaktien sind die Be
stimmungen der verschiedenen Institute keine einheitlichen, 
die Quote schwankt zwischen 50-75% des Wertes. Jedenfalls 
hat die Bank darauf zu achten, daB das ihr als Sicherheit iiber
gebene Objekt mindestens immer einen so groBen Wert darstellt 
wie das Darlehen. Sinkt der Wert, so wird sie vom Kunden 
weitere Sicherheiten beanspruchen. 

Mit der Entwicklung des "Uberseeverkehrs hat auch der so
genannte Rembourskredit bedeutend an Ausdehnung gewonnen. 
Der Rembourskredit kommt beim Import von Rohstoffen nach 
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Deutschland, wie beim Export von Halb- oder Fertigfabrikaten 
in Anwendung. Er wird in Form der Beleihung von Kon
nossementen a~geschlossen. Ein Konnossement (Schif£sfracht
urkunde) ist die Bescheinigung des Reeders oder Schiffers iiber 
den Emp£ang von Waren zur Beforderung. Nur der Inhaber des 
Konnossements erhiilt die Ware bei ihrer Ankunft. Wer ein 
Konnossement beleiht, lombardiert also die Ware. Diese kann 
beim Transport dtirch Untergang des Schif£es oder durch Feuer 
leicht zugrunde gehen; deshalb wird das Gut vor der Absendung 
bei einer Versicherungsgesellscha£t versichert und die Police bei 
der Verpfiindung der Konnossemente mit hinterlegt. Immerhin 
bleibt noch die Moglichkeit, daB die Ware auf der Reise ver
dirbt; darum pflegt man nur Giiter zu beleihen, bei denen diese 
Gefahr als ausgeschlossen erscheint. In Betracht kommen haupt. 
siichlich Artikel wie Getreide, Spiritus, Zinkerz, Holz, Baumwolle, 
Eisen usw. Treu und Glauben spielen bei den Konnossement
geschiiften deshalb eine Rolle, weil der Schiffer, der die Ware 
verladet, keine Gewiihr dafiir iibernimmt, daB der Inhalt der 
Kisten, Ballen usw. den Angaben des Absenders entspricht. Die 
Konnossemente enthalten sogar ausdriicklich den Vermerk: "Un
verantwortlich fiir Inhalt, MaB, Gewicht, Bruch, Leckage". 

Dami~ bei der Beleihung aIle Rechte, die aus dem Konnosse
ment hergeleitet werden konnen; an die Bank iibergehen, muB 
ihr das Dokument nioht nur iibergeben, sondern auch der An
spruch iibertragen werden. Das geschieht in Form des Indossa
ments; .das Konnossement wird wie ein Wechsel giriertl). Die 
Indossierung kann auch durch das sogenannte Blankogiro erfolgen; 
in der Praxis wird dieser Form meistens der Vorzug gegeben. 
Voraussetzung hierbei ist nach § 363 des H.-G.-B.2), daB das 
Konnossement "an Order" lautet. Es muB in der Urkunde aus
gesprochen sein, daB die Ware bei Ankunft nicht nur dem Ab
sender oder Emp£iinger ausgehiindigt wird, sondern jedem Inhaber 
des Konnossements, der sich "durch eine zusammenhiingende 
auf ihn hinuntergehende Reihe von Indossamenten als Eigentiimer 
legitimiert" 3). Doch verpflichtet das Indossament nicht etwa 
den jeweiligen Besitzer der Urkunde, wie dies beim Wechsel 

1) Vber Wesen und Form des Indossaments beim Wechsel siehe 
Kapitel IV, Abschnitt 1. 

II} H.-G.-B. = HandeIsgesetzbuch. 
3) Artikel 36 der Wechselordnung, die nach § 3651 des H.-G.-B. such 

auf Konnossemente Anwendung findet. 
2* 
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der Fall ist. Hier hat das Indossament nur den Zweck, die ord
nungsmii..Bige tihertragung an den N achmann zu bescheinigen. 

Wie die Lombardierung von Effekten, erfolgt auch die von 
Konnossementen im allgemeinen nicht bis zum vollen Werte des 
verladenen Gutes. Die Hohe der Beleihung richtet sich nach 
den Schwankungen, denen der Preis der Ware ausgesetzt zu sein 
p£legt; der VorschuB betragt in der Regel 40-75% des Fakturen
preises. Um die Angaben des DarlehnnehmerS priifen zu konnen, 
wird den Banken gewohnlich neben den Konnossementen und Ver
sicherungspolicen auch eine Abschrift der Fakturen eingereicht. 

Rembourskredite konnen in der Weise in Anspruch ge
nommen werden, daB das Geld nur so lange vorgestreckt wird, 
bis die Ware am Bestimmungtlort eingetroHen ist. Angenommen, 
ein Handler beziehe aus Amerika Weizen und muB den Gegen
wert sofort nach der Verladung des Getreides entrichten; hierzu 
sind bedeutende Mittel notwendig, iiber die er nicht immer verfiigt. 
Er wendet sich daher an eine Bank, die das Geld gegen Verpfandung 
der Konnossemente bis zur Ankunft der Ware auslegt. Die Bank 
weist, wenn sie zum AbschluB des Geschaftes bereit ist, einen Ge
schaftsfreund in Amerika an, das Darlehen gegen Aushandigung 
der Konnossemente auszuzahlen. Kommt die Ware im Bestim
mungslande an, so zahlt der Empfanger den geliehenen Betrag 
an die Bank zuriick und erhalt nunmehr die Konnossemente, 
gegen deren Aushandigung er nun in den Besitz der Ware gelangt. 

Oft kommt es vor, daB der Handler die Ware noch vor ~hrer 
Verladung im Ankaufslande in ein anderes Land weiter verkauft 
hat. Ein deutscher Handler kauft z. B. amerikanischen Weizeh 
und verkauft ihn nach Kopenhagen; in diesem FaIle wiirde die 
Bank, die das Remboursgeschaft abschlieBt, die Konnossemente 
an einen Kopenhagener Geschaftsfreund weitersenden und fum 
den Auf trag erteilen, dem Kaufer die Urkunden gegen Bezahlung 
des Gegenwertes auszuhandigen. 

Der Fall, daB das Geld nur fiir die Zeit des Transportes 
gebraucht wird, kommt aber in der Praxis BelteD vor; meistens 
erstreckt sich der Kredit auf lii.ngere Zeit. Zuweilen wird dann 
mit dem Remboursgeschaft noch ein gewohnlichesLombard
geschaft verbunden; das Darlehen wird nicht nur fiir die Zeit 
des Transportes gewahrt, sondern die Ware bleibt der Bank auch 
nach der Entladung verpfandet und wird einem Lagerhaus derart 
zur Aufbewahrung iibergeben, daB der Kaufer sie nur mit Ge
nehmigung der Bank entfernen darf. 
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Oft werden Rembourskredite auch in der Weise eingeraumt, 
daB der Kaufer iiber die Ware frei verfiigen darf. Solche Kre
dite wird man jedoch nur Firmen gewahren, deren Bonitat als 
eine ersthlassige angesehen wird. Zuweilen kommt es auch vor, 
daB der Handler die Ware sofort weiter verkauft hat, aber von 
seinem Kunden den Gegenwert nicht in barem Gelde, sondern 
in Form von Wechseln erhalt. Das Geschaft zwischen der Bank 
und ihrem Kunden kann dann so abgeschlossen werden, daB der 
Kunde ihr diese Wechsel als Sicherheit iibergibt. Vberhaupt 
werden recht mannigfache und interessante Arten von Rembours
geschaften gemacht; sie aile anzugeben, wiirde zu weit fiihren. 

Beim Exporthandel wickeln sich die Remboursgeschafte 
in ganz ahnlicher Weise abo Angenommen, eine deutsche Firma 
wolle Eisen nach Indien exportieren, der Kaufer bezahle aber 
die Ware erst nach ihrer Ankunft am Bestimmungsort. Das 
Geld wiirde daher fiir die Zeit des Transportes "festliegen". 
Um es ihrem Betriebe wieder zufiihren zu k6nnen, gibt die Firma 
die bei Absendung des Gutes ausgestellten Konnossemente einer 
Bank in Lombard. Diese beleiht die Urkunden mit einem Teil 
des Wertes und sendet sie einem indischen Geschaftsfreunde, 
der sie dem Kaufer bei Ankunft der Ware gegen Erstattung des 
Preises aushandigt. Der Betrag wird der Bank ubermittelt, die 
ihn nach Abzug des Darlehens ihrem Kunden auszahlt. 

Neben dem Diskont- und Lombardgeschaft gibt es noch eine 
Reihe anderer Aktivgeschafte. Namentlich unterscheidet man zwei 
Arten von Krediten, die gedeckten und die ungedeckten. 
Unter den gedeckten Krediten versteht man solche, bei denen in 
irgend einer Form Sicherheit gewahrt wird, sei es durch Burg
schaften, Zedierung von Hypothekenforderungen (meistens in Form 
der Kautionshypothek) uSW. Ungedeckte Kredite, auch Blanko
kredite genannt, werden ohne Unterlage an Firmen gegeben, 
die als durchaus sicher und vertrauenswiirdig erscheinen. 

Die Art der Kreditgewahrung ist nicht bei allen Banken die 
gleiche. 1m allgemeinen geben die Effektenbanken sowohl ge
deckte wie Blankokredite, wahrend der Reichsbank diese Ge
schafte nicht gestattet sind. Sie darf Kredite nur beim Diskont
und Lombardgeschaft einraumen. 

Gedeckte und ungedeckte Kredite k6nnen auf zweierlei Art 
gewahrt werden. Der Schuldner hebt entweder das Geld von 
der Bank ab (Kontokorrentkredit, Kredit in laufender 
Rechnung), oder er stellt einen Wechsel aus, den die Bank mit 
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ihrer Akzeptunterschrift versieht (Akzeptkredit). In diesem 
FaIle verschafft er sich das bare Geld dadurch, daB er den 
Wechsel bei einer anderen Bankfirma diskontiert. Haufig, und be
sonders oft in den letzten Jahren, kommt es vor, daJ3 die Bank 
mit ihrem Kunden eine Vereinbarung trifft, wonach sie ihm den 
Wechsel mit ihrem eigenen Akzept selbst abkauft. Sie verdient 
hierbei noch die Provision, die der Kunde sonst der anderen 
Bankfirma zahlen miiJ3te und verhindert dadurch vor allem, 
daB der Kunde erst noch notig hat, in Geschiiftsverbindung 
mit einem Konkurrenzinstitute zu treten. Banken, die iiber 
viel fliissige· Mittel verfiigen, werden diese eigenen Akzepte 
nicht mehr in den Verkehr bringen. 1st aber ein Verkauf der 
Akzepte doch notwendig, so wird hiiufig der Weg gewahlt, daJ3 
zwei Institute die Akzepte "tauschen"; das eine kauft die eigenen 
Akzepte des anderen und umgekehrt. Die Akzepte der anderen 
Bank kann man leicht weitergeben, was man mit den eigenen 
nicht gem macht. Die den Akzeptkredit gewahrende Bank hat 
den Wechsel am Fiilligkeitstage einzul6sen; sie erhalt das Geld 
hierzu von dem Kunden, der dadurch das Darlehen zuriickzahlt. 
Die Zinsen werden beim Akzeptkredit nicht an die Bank be
zahlt, sondern in Form des Diskonts an die Firma, die den 
Wechsel ankauft. Die Bank fordert ala Entschadigung fiir das 
Risiko, das sie eingeht, eine Provision (Akzeptprovision). 

Akzeptkredite werden hiiufig in Verbindung mit Rembours
krediten gewahrt. Es wird z. B. beim Einkauf von Rohstoffen im 
Auslande zur Bedingung gemacht, daJ3 die Bezahlung der Ware 
in Bankakzcpten zu erfolgen habe. Die Bank hat also das Geld 
nicht bar gegen Aushandigung der Konnossemente zu veraus
lagen, sondern sie gibt ihr Akzept, das erst in einigen Monaten 
eingelost wird. Angenommen, ein Handler kaufe die Ware unter 
der Bedingung, daB die Bezahlung in Bankakzepten, per drei 
Monate Sicht, geschehen werde. Sobald die Konnossemente in 
den Besitz der Bank gelangen, akzeptiert sie die Tratte 1), setzt 
deren Fiilligkeit auf drei Monate nach Sicht fest, d. h. nach dem 
Tage, an dem sie ihr zur Akzeptierung vorgelegt wurde, und sendet 
den mit der Akzeptunterschrift versehenen Wechsel an den 
Absender zuriick. Bis zum Tage der Einlosung der Akzepte 
ist die Ware in der Regel am Bestimmungsorte angekommen, 
und der Kunde zahlt nunmehr der Bank, um die in ihrem Besitz 

1) Tratte = nicht akzeptierter WechseL 
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befindlichen Konnossemente zu erhalten (die er doch zur Empfang
nahme der Ware braucht), den Betrag der Akzepte zuriick. Haufig 
wird freilich gleichzeitig mit dem Kunden ein neues Kreditgeschaft 
abgeschlossen, der eben fallige Kredit wird noch einmal gewahrt, 
aber nicht mehr gegen die Sicherheit der Konnosseniente, sondern 
gegen andere Unterlagen oder ala Blankokredit. 

Beim Exportgeschaft wird der Rembourskredit ebenfalls 
haufig mit dem Akzeptkredit verbunden. Die Bank zahlt das 
gegen Hinterlegung der Konnossemente gewahrte Darlehen nicht 
bar aus, sondern sie akzeptiert Wechsel, die der Kunde dis
kontiert. 

Eine besondere Art des Akzeptkredits bildet der A val
kredit. Unternehmer oder Handler, die mit Behorden arbeiten, 
haben haufig bei Lieferung von Waren, Herstellung von Bauten 
usw., auch wenn sie bei Steuerbehorden eine Stundung der 
Steuerbetrage wiinschen, als Sicherheit fUr die prompte Erfiillung 
der Vertrage Kautionen zu hinterlegen. Wird die Kaution in 
Wertpapieren deponiert, so gehen Zinsen verloren, weil nur ganz 
sichere Papiere, die einen geringen ZinsgenuB gewahren, von der 
Hinterlegungsstelle angenommen werden. Die Behorden erklaren 
sich aber haufig auch mit der Deponierung von Bankakzepten 
einverstanden. Die Banken iibernehmen eine solche Biirgschaft 
gegen eine Provision, die ungefahr der regularen Akzeptprovision 
gleichkommt. In seltenen Fallen machen die Banken bei Ge
wahrung von Avalkrediten (sofern diese zur Hinterlegung bei 
Warenlieferungen an Behorden eingeraumt werden) zur Voraus
setzung, daB die Forderungen der Behorden an den Kunden an 
sie selbst zediert werden. Dadurch verringert sich das Risiko er
heblich; denn die Steuerforderungen des Staates nehmen beim 
Konkurse bevorrechtigten Rang ein. Jedoch verpflichten sich 
die Banken zuweilen, sich der mit der Forderung des Fiskus auf 
sie iibergehenden Vorrechte nicht zum Nachteile des Fiskus zu 
bedienen. Erst wenn der Fiskus wegen des im Konkurse ange
meldeten Teiles seiner Abgabeforderung voll befriedigt ist, darf 
die Bank ihre Forderung geltend machen. Die A valakzepte sind 
in der Regel nicht mit einem bestimmten Falligkeitsdatum ver
sehen, sondern sie lauten auf Sicht, d. h. sie sind von der 
Bank jederzeit einzulosen, wenn sie ihr zur Bezahlung vorgelegt 
werden. Die Behorde hat an den betreffenden Kunden der 
Bank erst dann eine Forderung, wenn dieser seinen Verpflich
tungen ihr gegeniiber nicht nachgekommen ist. Ob dieser Fall 
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iiberhaupt eintreten wird, steht doch aber vorher nicht fest, 
und ebensowenig konnte natiirlich bestimmt werden, wan n 
eventuell die Behorde in die Lage kommt, ihre Anspriiche 
gegeniiber der Bank geltend zu machen. Es handelt sich hier
bei eben nur um eine Sicherheitsleistung, nicht urn eine in 
jedem Falle zu erfiillende Verpflichtung. 

Als eine eigenartige Form des Diskontgeschafts ist noch die 
neuerdings nach osterreichischem Muster auch in Deutschland 
in Anwendung gekommene sogenannte Diskontierung der 
BuchauBenstande zu erwahnen. Der Warenkaufmann ist 
sehr haufig gezwungen, seinen Kunden fiir die verkauften Waren 
eine lange ZaWungsfrist ("Ziel") zu gewahren; da hierdurch die 
fliissigen Mittel des Verkaufers stark in Anspruch genommen 
werden, ist es begreiflich, daB sich ein Bediirfnis nach Diskon
tierung der. offenen BuchauBenstande ergeben hat. Die GroB
banken pflegen diesen Geschaftszweig nur vereinzelt; die D e u t s c h e 
Bank hat im Jahre 1909 eine besondere "Abteilung fiir Diskon
tierung von Buchforderungen" errichtet. Auch haben ihn einige 
Genossenscha£tsbanken au£genommen; in Frankfurt a. M. ist eine 
Aktiengesellschaft mit 0,5 Millionen Mark Kapital allein zu diesem 
Zweck gegriindet worden 1). 

Die Bedingungen, zu denen die Diskontierung von Buch
forderungen in der Regel erfolgt, ergeben sich am besten aus dem 
bei der Deutschen Bank zur Anwendung gelangenden Formulare. 
Es hat folgenden W ortlaut: 

"Die Deutsche Bank diskontiert Geschaftsleuten zur Starkung 
der Betriebsmittel und zur Erleichterung des Bareinkaufs buch
maBig nachzuweisende offene Warenforderungen zu nachstehen
den Bedingungen: 

1. Der Kreditnehmer hat der Deutschen Bank auch seine son
stigen bankmaBigen Geschafte zuzuweisen, ihr hinsichtlich 
der angebotenen Forderungen jede gewiinschte Einsicht in 
seine Geschaftsverhaltnisse zu gewahren sowie auf Verlangen 
die beglaubigte Abschrift der von der Deutschen Treuhand
Gesellschaft, Berlin, oder einem vereidigten Biicherrevisor 
gepriiften Bilanzen einzureichen, beim Buchschuldner selbst 

1) Die Anregung ging von der "Frankfurter Zeitung" aus, die am 
2. August 1907 einen ausfiihrlichen Aufsatz iiber dieses Thema aus der 
Feder des Herrn Gustav Benario veroffentlicht hat. Dber die Bedeutung 
dieses Geschaftszweiges in Osterreich vgl. dasselbe Blatt Nr. 104 vom 
13. April 1908 (Abendblatt}. 
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dagegen unterbleibt jede Nachforschung iiber das Bestehen 
der Forderung. 

2. Der Forderung muB eine Warenlieferung an solvente Ge
schaftsleute im Inlande zugrunde liegen, die Gesamtforde
rung an den einzelnen Schuldner solI mindestens 150 Mark 
betragen und innerhalb 3 Monaten fallig werden - solche 
mit spaterer Falligkeit werden im Einzelfall beriicksichtigt, 
- sie muB unangefochten zu Recht bestehen und darf ander
weitig weder verpfandet noch abgetreten sein, noch wahrend 
der Dauer der Verbindung mit der Deutschen Bank ver
pfandet oder abgetreten werden. Etwaige Einwendungen 
und Aufrechnungen des Buchschuldners fallen lediglich dem 
Kreditnehmer zur Last. 

3. Der Kreditnehmer tritt die gesamte Forderung an die 
Deutsche Bank ab und iibergibt ihr fiir den bewilligten 
Betrag, welcher in der Regel auf 80% der abgetretenen 
Forderung bemessen wird, sein Akzept, welches bei der 
Deutschen Bank zahlbar gestellt Und dessen Laufdauer der
jenigen der Forderung angepal3t, jedoch auf hochstens 
95 Tage vom Datum der Abrechnung ab begrenzt wird. 
Sobald die Bareingange aus den abgetretenen Forderungen 
die Rohe des Akzepts erreichen, wird letzteres dem Kredit
nehmer zuriickgegeben - also auch vor Falligkeit - und 
der iiberschiel3ende Betrag sowie die weiteren Eingange aus 
den abgetretenen Forderungen zu dessen freier Verfiigung 
gestellt. Wechsel werden nach Eingang gutgeschrieben, Bar
eingange mit 1 % unter der offiziellen Diskontrate, hochstens 
jedoch mit 4% verzinst. 

4. Der Diskonterlos solI zur Begleichung von Warenschulden 
oder zu Lohnzahlungen dienen; die Lieferantenfakturen 
werden durch die Deutsche Bank nach Weisung des Kredit
nehmers - ohne irgendwelchen Rinweis auf die erfolgte 
Diskontierung - provisionsfrei reguliert. 

5. Die Abtretung der Forderung wird, falls nicht anders ver
einbart wird, dem Buchschuldner nicht mitgeteilt, die 
Deutsche Bank tritt somit nicht zwischen den Kreditnehmer 
und dessen Kunden. Ersterer treibt vielmehr die Forderung 
nach wie vor selbst ein, hat jedoch die eingehenden Wechsel, 
Gelder und Geldeswerte, welche als anvertrautes Gut gelten 
und gegen etwaige Forderungen an die Deutsche Bank ohne 
deren Zustimmung nicht aufgerechnet werden diirfen, unveJ;~ 
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ziiglich abzufiihren. Die Abtretungsanzeige ist in jedem 
Falle auszustellen und der Deutschen Bank auszuh1i.ndigen, 
weiche sie, je nach Vereinbarung, an den Buchschuldner 
absendet oder in Verwahrung nimmt. 

6. Die Provision richtet sich nach der Rohe des Kredites und 
dessen Verhaltnis zur abgetretenen Forderung, nach deren 
F1i.lligkeit sowie danach, ob die Anzeige an den Schuldner 
erfolgen solI oder nicht; sie stellt sich - zum Teil ganz 
erheblich - niedriger als der Kassenskonto, weichen der 
Kreditnehmer seinem Abnehmer gewahrt bzw. fiir Bar
zahlung von seinem Lieferanten erhalt, und wird von Fall 
zu Fall aufgegeben. Die Zinsen fiir den gewii.hrten Kredit 
werden zum Lombardsatz der Reichsbank berechnet. Die 
Erkundigungsspesen, welche sich nach der Anzahl der ange
botenen Forderungen richten, gehen stets zu Lasten des 
Antragstellers. 

7. Die Deutsche Bank ist berechtigt, entgegen der Vereinbarung, 
dem Buchschuldner die Abtretung der Forderung in folgen
den Failen anzuzeigen: 
1. wenn der Kreditnehmer seinen wie immer gearteten Ver

pflichtungen der Deutschen Bank gegeniiber nicht nach
kommt, 

2. wenn die Verhliltnisse des Kreditnehmers sich in einer 
die Interessen der Deutschen Bank bedrohenden Weise 
ii.ndern, 

3. wenn die abgetretene Forderung in rechtlicher Beziehung 
irgend eine Anderung erfii.hrt. 

Sie ist ferner berechtigt, unbeschadet der gegen den 
Buchschuldner erworbenen Rechte, die sofortige Abdeckung 
des Kredites oder Sicherheitsleistung dafiir ohne irgend
weichen Abzug zu veriangen, wenn sie fiir ihre Forderung 
keine geniigende Sicherheit mehr erblickt, insbesondere auBer 
in den Fallen 1-3, 
4. wenn der Buchschuldner mit der Regulierung anderer 

Verbindlichkeiten im Riickstande ist, Akzepte protestieren 
11i.Bt, in Zahlungsstockungen ger1i.t, liquidiert, in Konkurs 
verfallt oder wenn eine Pfii.ndung gegen ihn vorgenommen 
wird, 

5. wenn die der Forderung zugrunde liegende Ware eine 
Minderung erleidet oder dem Kreditnehmer ganz oder 
teilweise wieder zur Verfiigung gestellt worden ist. 
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6. wenn der Buchschuldner gegen die Richtigkeit oder Fallig
keit der Forderung Einwendungen erhebt, 

7. wenn die der Deutschen Bank gemachten Angaben oder 
vorgelegten Belege in wesentlichen Punkten der Wahr
heit nicht entsprechen, 

8. wenn die in § 2 genannten Bedingungen nicht erfiillt sind, 
9. wenn der Kreditnehmer Buchforderungen anderweitig 

diskontieren la.Bt. 
8. Ohne Genehmigung der Deutschen Bank darf der Kredit

nehmer keine Forderung dem Buchschuldner stunden. Die 
Deutsche Bank ist berechtigt, nach ihrer Wahl, die Forde
rung auf Kosten des Kreditnehmers einzuklagen oder von 
diesem die Einklagung zu beanspruchen. Der Kreditnehmer 
ist verpflichtet, ihr zur Geltendmachung der Forderung jede 
zweckdienliche Unterstiitzung zu gewahren und die zum 
Beweise der Forderung dienenden Urkunden auszuliefern. 
Das eingeleitete Verfahren ist mangels anderer Vereinbarung 
mit der Deutschen Bank ununterbrochen bis zur Erledigung 
fortzusetzen, auch mu.B auf deren Verlangen der Schuldner 
zur Leistung des Offenbarungseides angehalten werden. Die 
Anwaltskosten sind der Deutschen Bank auch in Amts
gerichtssachen zu ersetzen. Zu einem giitlichen Vergleich 
ist deren Zustimmung einzuholen. 

9. Die Deutsche Bank behii,lt sich vor, diese Geschii.ftsbedin
gungen jederzeit abzuandern. Fiir aIle aus der Geschafts
verbindung mit der Deutschen Bank sich ergebenden Streitig
keiten und Klagen ist das Landgericht I bzw. Amtsgericht 
Berlin-Mitte ausschlie.Blich zustandig." 

Zu gr6.Berer Bedeutung ist dieser Geschaftszweig in Deutsch
land bisher nicht gelangt. Hierbei mag die Kiirze der Zeit, die 
seit seiner Einfiihrung verstrichen ist, eine wesentliche Rolle 
spielen. Es kommt aber auch in Betracht, da.B die dem Kaufmann 
auferlegten Bedingungen in mancher Beziehung von ihm ala 
st6rend empfunden werden. So ist er z. B., wie auch aus dem 
obigen Formular hervorgeht, verpflichtet, dem die Buchforde
rungen diskontierenden Institut seine samtlichen bankma.Bigen 
Geschafte zu iiberweisen. Er darf also z. B. nicht bei der einen Bank 
die Buchforderungen diskontieren lassen, bei der anderen einen 
Blankokredit in Anspruch nehmen. N otwendig erscheint diese 
Vorschrift vom Standpunkte der Bank, die die Diskontierung 
vornimmt, keineswegs. Dagegen wird eine Bank umgekehrt gut 
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daran tun, vor Gewahrung von Kontokorrentkrediten nachzu
forschen, ob der Kunde nicht bereits bei einem anderen Institut 
seine Buchforderungen diskontieren lieB. Die Gewahrung dieser 
Kredite erfolgt oft auf Grund der Bilanzen des Warenkaufmanns, 
die von der Bank gepriift werdenJ besonders wenn es sich um 
einen BlanKokredit handelt. Hierbei spielt aber die Hohe und 
Qualitat der AuBenstande eine groBe Rolle; dieser Aktivposten 
bildet einen wesentHchen Bestandteil des Vermogens, und der 
Kreditgeber rechnet damit, daB im FaIle des Konkurses die Masse 
hierdurch einen ansehnlichen Zuwachs erfahren wiirde. Der Kredit
geber ware daher benachteiligt, wenn sich der Kreditnehmer 
einige Zeit nach Einraumung des Kredits bei einer anderen Bank 
die BuchauBenstande diskontieren HeBe und hiermit der ersten 
(den Blankokredit gewahrenden) Bank eine Sicherheit entzieht. 

Aus dem obigen Formular der Deutschen Bank ergibt sich, 
daB, ebenso wie beim Lombardgeschaft, nicht der volle Betrag 
des diskontierten Fakturenbetrages zur Auszahlung gelangt, son
dem nur ein Teil, in der Regel 80%. Die Priifung der einzelnen 
Buohforderungen in bezug auf die Bonita.t der Sohuldner des 
Kreditnehmers behiilt sich die Bank vor. Die Zahlung des Fak
turenbetrages erfolgt naoh Fiilligkeit nicht an die Bank, sondem 
an den Warenkaufmann; nach Eingang der Fakturensumme wird 
diese jedoch von dem Empfiinger an die Bank abgefiihrt; dieser 
handelt nur als Inkassomandatar und wiirde sich einer strafbaren 
Handlung schuldig machen, wenn er das Geld fiir sich behielte. 
Da der Warenkaufmann ein Interesse daran hat, seinen Kunden 
von der Diskontierung der Forderung keine Kenntnis zu geben, 
so pflegen auch die Banken eine Anzeige von der Abtretung der 
Forderung an jenen Kunden nicht gelangen zu lassen. Nur unter 
gewissen Voraussetzungen (siehe Abschnitt 7 des Formulars) ist 
die Bank berechtigt, in entgegengesetztem Sinne zu handeln. 

Wer die Diskontierung von Buchforderungen durch eine Bank 
bewirken will, hat in der Regel ein Formular einzureichen, worauf 
die einzelnen Forderungen unter Bezeichnung ihrer Hohe sowie 
der Namen der Kunden zu verzeichnen sind. In diesem Formular 
wird gleichzeitig die Verpflichtung ausgesprochen, der Bank gegen
iiber fiir jeden Schaden bei Einzug der Forderung aufzukommen, 
sowie aIle Zahlungen, die aus den diskontierten Forderungen ge
leistet werden, an die Bank abzufiihren. Gleichzeitig ist der 
Kunde der Bank verpflichtet, fiir jeden einzelnen zedierten Fak
turenbetrag ein an den Schuldner gerichtetes Schreiben beizu-
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fiigen, woriri. er diesem von der an die Bank erfolgten Zession 
Kenntnis gibt. Dieses Schreiben kann die Bank alsdann nach 
Belieben an die Adresse des Schuldners absenden, wenn die in 
Abschnitt 7 des obigen Formulars (S.26) erwahnten Voraus
setzungen gegeben sind. In dem Antrag zur Diskontierung lassen 
sich aber die Banken gewohnlich noch ausdriicklich die Ermach
tigung zur Absendung dieser von der Zession Kenntnis gebenden 
Briefe erteilen. 

Selbst wenn die Bank nur Forderungen an solche Firmen 
diskontiert, die finanziell gesichert sind, ist diese Geschaftsform 
nicht ganz ohne Risiko. Zuweilen tritt z. B. folgender Fall ein. 
Eine Warenfirma erhalt einen groJ3eren Auf trag zur Herstellung 
einer Ware; die Lieferung erfolgt aber nicht an einem Tage, 
sondern sukzessive, je nach ihrer Vollendung. Die Fakturierung 
wird alsdann nicht erst nach beendeter Lieferung des gesamten 
Postens, sondern schon nach Lieferung der Teilbetrage zu ge
schehen haben. Die Bezahlung erfolgt aber erst nach Eingang 
der gesamten in Auf trag gegebenen Ware. Gerade bei solchen 
Auftragen wird es im Interesse des Lieferanten liegen, die Buch
forderung diskontieren zu lassen, weil er durch die allmahliche 
Ausfiihrung, ohne sofort .den Gegenwert zu erhalten, groJ3ere 
Summen "festlegen" wird. Wenn nun aber der Lieferant aus 
irgendeinem Grunde die Herstellung des Auftrages unterbricht, 
kann der Abnehmer sich fiir die nicht gelieferten Posten ein
decken und wird den Lieferanten schadenersatzpflichtig machen. 
Die Ersatzforderung wird er bis zu ihrer Hohe mit derjenigen 
Summe kompensieren, die er als Gegenwert fiir die bereits fak
turierte und gelieferte Ware zu bezahlen hat. Eine Bank, die 
diesen Fakturenbetrag also diskontiert hat, geht hierbei ihrer 
Sicherheit verlustig und kann sich nur an ihren Kunden halten. 
Wenn die Einstellung der Weiterlieferung, wie es nicht selten 
vorkommt, deshalb erfolgte, weil der Lieferant in Zahlungs
schwierigkeiten geriet, wird also die Bank haufig Ausfall erleiden. 

Endlich ist von den Aktivgeschaften noch das Emissions
geschaft zu nennen. Es charakterisiert, wie schon erwahnt, 
die modernen Effektenbanken. In der Regel handelt es sich 
darum, daJ3 die Bank ein bestehendes Privatunternehmen in eine 
Aktiengesellschaft umwandelt oder eine neue Gesellschaft griindet; 
immer in der Absicht, die Aktien zu einem hoheren Preise ala 
dem der 'Obernahme an das Publikum zu verkaufen. Gewohnlich 
iibernimmt die Bank nicht samtliche Aktien der neugegriindeten 
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Gesellschaft allein, sondern es vereinigen sich mehrere Banken 
zu einem Konsortium, dessen Mitglieder am Gewinn oder 
Verlust beteiligt sind, der sich zwischen Ein- und Verkaufspreis 
ergibt. Die Hohe der Beteiligung jedes Mitgliedes richtet sich 
nach der Quote der Einzahlungen, die das Mitglied zur "Ober
nahme der Aktien geleistet hat. Man nennt diese Geschiifte 
daher auch Konsortialgeschiifte. 

In gleichem MaBe ist ein Emissionsgeschiift der Ankauf von 
Schuldverschreibungen eines Staates, einer Provinz, Stadt oder 
anderen offentlichen oder nichtoffentlichen Korperschaft, z. B. 

'einer Hypothekenbank zwecks Einfiihrung an die Borse. 
Es ist eine strittige Frage, ob die Emissionsgeschiifte, sofern 

es sich um die Griindung von Aktiengesellschaften und nicht urn 
die "Obernahme von Schuldverschreibungen handelt, zu den Kredit
geschaften zu rechnen sind. Yom juristischen Standpunkte aus 
gewahrt freilich der Aktionar einer Gesellschaft keinen Kredit; 
er ist nicht ihr Gliiubiger, sondern Teilhaber der Aktiengesell
sohaft und zwar derart, daB er iiber den Betrag hinaus nioht 
fiir die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften hat. 

Schwieriger ist aber die wirtschaftliche Seite dieser Frage. 
Der einen Auffassung, die auoh in wirtschaftlicher Beziehung die 
Emissionsgeschafte nicht zu den Kreditgeschaften rechnen willl), 
steht mit Recht eine andere gegeniiber, die die Emissionsgeschafte 
zu den Kreditgeschiiften ziihlt, weil es der Bank nicht darauf 
ankommt, dauernd Teilhaber zu bleiben, sondern der Gesellschaft 
durch den Aktienkauf einen Kredit zur Fiihrung ihrer Geschafte 
zu gewiihren; durch die WeiterveriiuBerung der Aktien wird das 
Kreditverhiiltnis aufgegeben und an einen anderen iibertragen 2). 

Von den Passivgeschii£ten ist das Depositengescha£t 
das wichtigste. Die alten Geldbanken erhielten, wie wir gesehen 
haben, die Depositen zur Aufbewahrung; heute werden sie siimt
lichen Banken zur freien Benutzung iibergeben. Wer bei einer 
Bank Geld einzahlt, wird ihr Glaubiger; im Falle des Konkurses 
der Bank steht ihm als nicht bevorrechtigter Konkursglaubiger 
nur die auf seine Forderung entfallende Konkursdividende zu. 
Mit Ausnahme der Reichsbank und einer anderen Bank, der 
Frankfurter Bank in Frankfurt a. M., pflegen die Banken die 
ihnen iibergebenen Gelder zu verzinsen, im Gegensatz zu den alten 

1) So Sa.ttler, die Effektenbanken. In der Vorrede S. IX. 
2) Siehe hieriiber Adolf Wa.gner in Schonbergs Handbuch der pol. 

Okonomie, Artikel: Kredit- und Bankwesen, S. 21. 
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Girobanken, die sogar noch eine Aufbewahrungsgebiihr bean
spruchten. Auch die meisten englischen Depositenbanken ver
giiten keine Zinsen, sondern verlangen teilweise noch, wie die 
Reichsbank, daB der Kunde bei ihnen ein der GroBe des Um
satzes entsprechendes Minimalguthaben unterhaIt. 

Die Depositengelder konnen der Bank unter der Bedingung 
gegeben werden, daB sie der Kunde taglich abheben darf; es 
kann aber auch eine Kiindigungsfrist vereinbart werden. In 
diesem FaIle erhalt der Kunde eine hohere Verzinsung als bei 
den taglich falligen Depositen. Der auf Depositengelder ver
giitete ZinsfuB ist verhaltnismaBig gering; er ist niedriger als 
der Diskontsatz der Reichsbank und iiberhaupt der niedrigste 
im Bankverkehr gebrauchliche Zinssatz. 

Ein weiteres Passivgeschaft ist das Rediskontgeschaft. 
Es besteht darin, daB die Bank die von ihren Kunden gekauften 
Wechsel weiterdiskontiert, also weiterverkauft. Die Reichsbank 
pflegt samtliche bei ihr diskontierten Wechsel bis zur Falligkeit 
liegen zu lassen, aber die kleineren N otenbanken wie die Effekten
banken entledigen sich haufig eines Teiles ihrer Wechselbestande, 
um Geld zu weiteren Geschaften bereit zu haben. Da die Banken 
auf die verkauften Wechsel ihr Girovermerk setzen, haften sie 
mit fUr deren Bezahlung. Daher wird die Qualitiit der Wechsel 
eine bessere, und der Diskontsatz, den die Bank beim Verkauf 
zu zahlen hat, kann niedriger sein, als der ihr vom Kunden ver
giitete. So entsteht fiir die Bank durch den An- und Verkauf 
von Wechseln ein Zwischengewinn, wofiir sie allerdings auch 
das Risiko des Eingangs der Wechselsumme tragt. 

Wechsel werden nicht nur an die Reichsbank rediskontiert; 
die allerdings als groBte Wechselkauferin auf tritt, sondern auch 
oft an andere Firmen, die ihre fliissigen Mittel in Wechsel an
zulegen wiinschen. Auch an der Borse werden Wechsel gehandelt. 
Fiir den Handel wird ein besonderer Zinssatz festgesetzt, den 
man zum Unterschied vom offiziellen Diskontsatz der Reichsbank 
als Privatdiskontsatz bezeichnet. Privatdiskonten miissen gewisse 
Erfordernisse erfiiIlen, die die Sicherheit der Wechsel noch erhohen. 

N eben dem Depositen- und Rediskontgeschaft kommen auch 
andere Passivgeschafte vor. Die Bank kann beispielsweise im 
FaIle eines Geldbedarfs einen Teil ihrer eigenen Effekten lom
bardieren usw. 

Die dritte Kategorie der Bankgeschafte bilden die Effekten
Kommissionsgeschafte. Man versteht hierunter den An- und 
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Verkauf von Effekten fur Rechnung eines Kunden. Diese Geschiifte 
sind nicht mit den Emissionsgeschiiften zu verwechseln, die sich 
dadurch auszeichnen, daB die Bank die Effekten fiir eigene 
Rechn ung ubernimmt. Wiihrend hierbei, wie erwiihnt, ein 
Kredit gewiihrt wird, erfolgt der An- und Verkauf der Effekten 
kommissionsweise, d. h. fUr Rechnung eines Dritten. 

Allerdings kommt es hiiufig vor, daB der Kunde den Gegen
wert der gekauften Effekten nicht bar bezahlt, sondern nur einen 
Teil des Geldes; der andere Teil wird von der Bank ausgelegt, 
die dafUr die Stucke in ihrem Gewahrsam b·ehiilt. Irrtilmlicher
weise werden deshalb die Effektengeschii.fte zuweilen zu den 
Kreditgeschiiften gerechnet. Sie sind es aber nicht; die Bank 
schlieBt vielmehr in diesem Faile mit ihrem Kunden zwei Ge
schiifte ab, ein Effekten-Kommissionsgeschiift und ein Lombard
geschaft. Man nennt einen solchen Effektenkauf "Ka uf mit 
Einschul3". tJber die Rohe des Einschusses gelten dieselben 
Regeln wie bei den gewohnlichen Lombardgeschaften. 

3. Die Verteilung der Arbeiten. 
Um die Betriebseinrichtungen der verschiedenen Bureaus zu 

verstehen, ist es notwendig, sich zunachst klarzumachen, in 
welchen Bureaus die soeben besprochenen Gescha£te zur Ab
wicklung gelangen. Die Verteilung geschieht nicht etwa in der 
Weise, dal3 fUr jede Geschaftsart ein besonderes Bureau etabliert 
wird; es werden also z. B. nicht die Diskontkredite in dem einen, 
die Akzeptkredite in dem anderen Bureau erledigt. Die Ein
teilung erfolgt vielmehr nach ihrer ZweckmaJ3igkeit bei der 
praktischen Ausfiihrung; daher werden in jedem Bureau die 
mannigfaltigsten Arbeiten verrichtet. 

Von einigen Ausnahmen abgesehen, ist die Verteilung der 
Arbeiten bei den meisten Banken ziemlich gleich. Allerdings 
haben die groBeren Institute noch Zweigbureaus, in denen Spezial
M"beiten erledigt werden. Auch kommt es vor, dal3 Rilfsarbeiten 
bei der einen Bank in diesem, bei der anderen in jenem Bureau 
ausgeiibt werden. Dennoch aber findet sich eine Anzahl von 
Bureaus bei allen Bankinstituten wieder. Es sind dies diefolgenden: 
1. die Kasse, 
2. die Coupons- und Sortenkasse, 
3. das Wechselbureau, 
4. das Borsenbureau, 
5. das Effektenbureau, 
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6. das Korrespondenzbureau, 
7. die Buchhalterei. 

Ais Zweigbureaus kommen hauptsii.cblich in Betracht: 

1. das Akzeptenbureau, 
2. das Devisenbureau, 
3. die Rechnerei, 
4. das Emissionsbureau, 
5. das Sekretariat (Konsortialbureau), 
6. die Primanotenabteilung. 

Wo diese Bureaus fehlen, werden die betreffenden Arbeiten 
in den Hauptbureaus erledigt. Bei deren DarstelIung werden sie 
auch bier zur Erorterung gelangen. Bei den GroBbanken werden 
meistens noch einige Bureaus eingerichtet, in denen nicht der 
eigentliche Geschaftsbetrieb erledigt wird, sondern in denen Hilfs
arbeiten ausgefiihrt werden. Hierzu gehort vornehmlich das 
juristische Bureau, wo aIle die Bank betreffenden Rechts
fragen gepriift werden. Auch das Archiv ist bei den GroBbanken 
eine standige Einrichtung geworden. Es werden hier von beson
deren Beamten taglich die die Bank interessierenden Zeitungs
notizen, Artikel usw. ausgeschnitten und gesammelt. Auch werden 
in diesem Bureau die Geschaftsberichte der Aktiengesellschaften 
aufbewahrt, sowie alles sonst einlaufende, fiir die Auskunfterteilung 
iiber Borsenwerte usw. notwendige Material. Endlich wird im 
Arcbiv auf Veranlassung der Direktion haufig eine Statistik iiber 
wissenswerte Geschaftsvorgange gefiihrt. 

Die Verteilung der Arbeiten unter die Bureaus ist am besten 
an der Hand folgender Beispiele ersichtlich, die aIle wichtigeren 
in der Praxis vorkommenden Geschiifte zum Ausdruck bringen. 

1. Geldgeschafte. 

Sch ulze & Co. iibersenden der Deutschen Bank: 
1. 6000 K Osterreicbische N oten zur Abrechnung, 
2. 1233 Mk. diverse Coupons zur Gutschrift des Gegenwerts, 
3. 1500 Mk. Scheck auf die Dresdner Bank, Berlin, zum 

Inkasso und zur Gutschrift des Gegenwerts, 
4. 2000Mk. 31/ 2% preuB. Konsols fiir ihr Depot; 

ersuchen ferner: 

5. 3000 Mk. dem Reichsbank-Girokonto der Hildesheimer 
Bank in Hildesheim zu iiberweisen, 

Buchwald, Bankbetrieb. 6.Au1I. 3 
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6. um "Obersendung eines Schecks iiber 100;t' auf London, 
zahlbar an die Order der Herren F. Smith & Co., London1), 

7. Herm Fritz Kelterer aus Halle a. S., der sich legitimieren 
wird, bis zu 5000 Mk. zu akkreditieren 2). 

2. a) Aktive Kreditgeschafte. 

Sch ulze & Co., iibersenden der Deutschen Bank: 
8. 7350 Mk. Wechsel (Diskonten), und zwar: 

3000 Mk. per 15./2. 1902 auf Dresden, 
2350 Mk. per 18./3. 1902 auf Breslau, 
2000 Mk. per 10./4. 1902 auf Berlin; 

9. 10 000 Mk. 3% deutsche Reichsanleihe zur Lombardierung. 
10. Carl Eberhard genieBt bei der Deutschen Bank einen 

Kontokorrentkredit bis zur Hohe von 50 000 Mk, 
11. Ernst Schaffer bei dem gleichen Institut einen Akzept

kredit im Betrage bis zu 100000 Mk. 
12. Die Nationalbank fiir Deutschland beteiligt sich am 

Konsortium zur Begebung von 75 Millionen Mk. 3% deutscher 
Reichsanleihe a 92,85% mit 5%, das von der Reichsbank 
gefiihrt wird. 

b) Passive Kreditgeschafte. 

13. Schulze &- Co. iibersenden der Deutschen Bank: 
10 000 Mk. zur Gutschrift auf Konto. 

14. Die Deutsche Bank iibersendet der Reichsbank folgende 
Wechsel mit Diskontnota: 

3000· Mk. per 17./3. 1903 auf Berlin, 
4250 Mk. per 3l./3. 1903 auf Berlin, 
1130 Mk. per 3./4. 1903 auf Dresden usw. 

3. Effektenkommissionsgeschafte. 

15. Schulze & Co. beauftragen die Deutsche Bank zum 
Ankauf von 4800 Mk. Aktien der GroBen Berliner StraBen
bahn-Gesellschaft. 

1) Schulze & Co. brauchen diesen Scheck fiir einen Kunden, der 
100.£ an F. Smith & Co., London, fiir Warenlieferungen zu zahlen hat. 

2) Fritz Kelterer, ein Kunde der Firma Schulze & Co., wiinscht eine 
Reise zu machen, wozu sr in Berlin die Summe von 5000 Mk. braucht. 
Er laOt sich daher von Schulze & Co. einen Kreditbrief auf eine Berliner 
Bank ausstellen. Naheres hieriiber siehe Kapitel VII, Abschnitt 2. 
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Zu 1 und 2. Die osterreichischen Noten sowie die Coupons 
werden der Coupons- und Sortenkasse ubergeben. Fur 
den Kunden wird eine Rechnung angefertigt, die dem Antwort
schreiben beigefUgt wird, das im Korrespondenzbureau ab
zufassen ist. 

Zu 3. Der Scheck auf die Dresdner Bank gelangt in das 
Wechselbureau, wo der Einzug des Geldes besorgt wird. 
Das Korrespondenzbureau teilt dem Kunden mit, daB der 
Gegenwert seinem Konto gutgeschrieben worden sei. 

Zu 4. Die 31/ 2% preuB. Konsols erhalt das Effekten
bureau, das die Stucke dem Depot des Kunden einverleibt. 
Das Korrespondenzbureau macht dem Kunden Mitteilung, 
daB die Stucke in sein Depot gelegt worden sind. 

Zu 5. Die Uberweisungen per Reichsbank-Girokonto werden 
in der Kasse erledigt, wo auch der Einzahlungs- und Abhebungs
verkehr mit der Reichsbank bewirkt wird. Die notwendigen 
Mitteilungen an den Kunden werden 'wieder im Korrespon
denz burea u angefertigt. 

Zu 6. Der Scheck auf London wird entweder an der Borse 
gekauft, oder, wenn die Bank bei einer mit ihr in Geschafts
verbindung stehenden Londoner Bankfirma ein Guthaben besitzt, 
im Wechselbureau oder im Devisenbureau ausgeschrieben 
und zur tlbersendung an den Kunden ins Korrespondenz
bureau geschickt. 

Zu 7. Von der Akkreditierung bis zur Hohe von 5000 m. 
ist zunachst die Kasse zu benachrichtigen, damit sie bei Ab
hebung des Geldes weiB, daB sie zur Auszahlung berechtigt ist. 
Das Korrespondenzbureau bestatigt die Akkreditierung. 

Zu 8. Die Wechsel erhalt das Wechselbureau, das uber 
die Diskontierung zu befinden hat; hier oder in der Spezial
abteilung Rechnerei wird die Rechnung fUr' den Kunden an
gefertigt. Das Korrespondenzbureau erhalt diese Nota 
vor der Absendung und teilt dem Kunden in einem Begleitschreiben 
mit, welcher Betrag ihm gutgeschrieben ist. 

Zu 9. Das Effektenbureau nimmt die zur Lombar
dierung gesandten Stucke in Empfang; das Korrespondenz
bureau bestatigt ihren Eingang. 

Zu 10. Der Kunde, der den Kontokorrentkredit genieBt, 
kann uber den Betrag nach Belieben verfugen, durch Schecks, 
Quittungen usw., die an der Kasse ausgezahlt werden. Uber 
die Bedingungen, zu denen der Kredit gewahrt wird, werden 

J* 
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vom Korrespondenzbureau aus zwischen der Bank und 
dem Kunden Briefe gewechselt. 

Zu 11. Die Akzepte werden im Korrespondenzbureau 
und zuweilen auch in der Buchhalterei oder in einem beson~ 
deren Akzeptenbureau vorgemerkt und bei Falligkeit an der 
Kasse bezahlt. Das Korrespondenzbureau erledigt aIle 
notwendigen Korrespondenzen zwischen der Bank und ihrem 
Kunden; namentlich werden die Bedingungen, zu denen der 
Kredit eingeraumt wird, schriftlich vereinbart. 

Zu 12. Das Korrespondenzbureau oder eine Spezial
abteilung, das Konsortialbureau (Sekretariat) macht die ent
sprechenden Buchungen und fUhrt die Korrespondenz. 

Zu 13. Das Geld wird der Kasse iibergeben; vom Korre
spondenzbureau wird der Eingang bestatigt. 

Zu 14. Das Wechselbureau fertigt die Diskontnoten an. 
Zu 15. Das Borsenbureau nimmt den Ankauf an der 

Borse vor; das Korrespondenzbureau iibersendet dem 
Kunden die Rechnung und macht ihm Mitteilung von der Be
lastung des Betrages und Vberfiihrung der Stiicke in sein 
Depot. Die Rechnung wird im Korrespondenzbureau 
oder in der Rechnerei angefertigt. 

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich,daB in den verschie
denen Bureaus die mannigfachsten Geschafte zur Abwicklung 
gelangen. Nur in zwei Bureaus konzentriert sich der gesamte 
Geschaftsgang; im Korrespondenzbureau und in der Buchhalterei. 
Das Korrespondenzbureau erledigt aIle notwendigen Korrespon
denzen; eine Ausnahme bildet nur die Abwicklung derjenigen 
Geschafte, die fiir eigene Rechnung der Bank (siehe Beispiel 14) 
oder zwischen zwei Banken desselben Platzes (wie z. B. bei Borsen
geschaften) abgeschlossen worden sind. In der Buchhalterei 
undin der Primanotenabteilung, wenn eine solche vorhanden, 
miissen samtliche GeschaftsvorfalIe ihren ziffermaBigen Nieder
schlag finden. 

Das Emissionsbureau bildet in der Regel eine Abteilung des 
Effektenbureaus; es beschaftigt sich vornehmlich mit den die 
eigenen Emissionen der Bank betreffenden Transaktionen. 

Bei einigen Banken ist die Rechnerei mit der Primanoten
abteilung verbunden. In der Primanotenabteilung werden aIle 
Grundbuchungen, soweit sie ihren Platz nicht im Kassabuch 
finden, zur Erledigung gebracht. 
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Unter einer Primanota (auch Memorial oder Strazze 
genannt) versteht man bekanntlich das Grundbuch, in das sli.mt
liche Geschli.ftsvorfli.lle eingetragen werden, mit Ausnahme der 
baren Kassenein- und -auszahlungen, die im Kassabuch Aufnahme 
finden. Aus beiden Grundbiichern - Primanota und Kassabuch 
- werden die Posten auf die verschiedenen Konten, sowie in das 
Hauptbuch iibertragen, aus dem die Bilanz hergestellt wird 1). 

Die Anlage der Primanoten ist im GroBbetriebe anders als 
in kleinen Geschaften. Es ware im GroBbetriebe vollig unmog
lich, nur eine Primanote zu fiihren; man richtet daher Spezial
journale ein, die nach den einzelnen Bureaus getrennt werden. 
So unterscheidet man zwischen Coupons-, Sorten-, Wech
sel-, Effekten-, Konsortial- und Kontokorrent-Prima
noten. Ferner werden noch die sogenannten Primanoten pro 
diverse angelegt; sie haben samtliche Ereignisse aufzunehmen, 
die weder im Kassabuch noch in den anderen Primanoten Platz 
finden konnen. 

AIle Primanoten mit Ausnahme der Primanota pro diverse 
und der Kontokorrent-Primanota werden in der Regel noch 
weiter spezialisiert. Die Coupons-, Sorten-, Wechsel-, Effekten-, 
Konsortialkonten konnen nli.mlich wieder zu belasten oder zu 
erkennen sein; das Ausgleichskonto ist dann meistens das 
Kontokorrentkonto 2). 

Man unterscheidet daher z. B. folgende Primanoten: 
Per Couponskonto 

An Kontokorrentkonto -
Per Kontokorrentkonto 

An Couponskonto -
Per Sortenkonto 

An Kontokorrentkonto -
Per Kontokorrentkonto 

An Sortenkonto usw. 
Die Kontokorrent-Primanota. kann nicht geteilt werden; 

denn me enthalt ohnehin schon die Buchungen 
Per Kontokorrentkonto 

An Kontokorrentkonto; 
eine Umkehrung wiirde daher gleichbedeutend sein. 

1, Niiheres hieriiber siehe Kapitel VITI. 
2) Bekanntlich besteht des Prinzip der doppelten Buchfiihrung 

darin, jeden Geschiiftsvorfall auf zwei Konten zu iibertragen, d. h. des eine 
Konto zugunsten des anderen zu belesteD. 
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In die Kontokorrent-Primanota werden die Geschaftsvorfalle 
eingetragen, bei denen ein Kunde zu belasten, ein anderer fiir den 
gleichen Betrag zu erkennen ist. Wenn A z. B. 1000 MIt. auf das 
Konto des B uberweist, so ist A zu belasten, B zu erkennen. 

In den groBen Banken werden die Primanotenbuchungen 
gewohnlich auf Bogen geschrieben, die am Schlusse eines jeden 
Monats in Bucher zusammengebunden werden. Hierdurch ist es 
moglich, daB. der eine Beamte die Geschaftsvorfalle auf die Prima
notenbogen ubertragt, ein zweiter von diesen Bogen auf Konten, 
wahrend der erste gleichzeitig neue Grundbuchungen auf .andere 
Bogen vornehmen kann. Wo die Buchungen nieht auf Bogen 
gesehrieben werden, teilt man die Primanoten zu diesem Zweeke 
so, daB je eine fur die sieh nieht folgenden Tage bestimmt ist. 
Man unterseheidet also z. B. 
Primanota: Per Couponskonto } fiirMontag, Mitt-

An Kontokorrentkonto woeh, Freitag. I fiir Dienstag, 
Primanota: Per Couponskonto 

An Kontokorrentkonto Donnerstag, 
Sonnabend. 

In derselben Weise werden aueh gewohnlieh die Grund
buehungen des Kassakontos auf Bogen gesehrieben oder mehrere 
.Kassabueher eingeriehtet, die abweehselnd gebraueht werden. 

Die tthertragung in die Primanoten erfolgt entweder aus 
den von der Bank an die Kundsehaft geriehteten Briefen oder 
naeh deren Kopien. Die Originalbriefe als Unterlage zu be
nutzen, hat den Vorteil, daB Fehler vermieden werden, die 
haufig dadurch entstehen, daB die Kopien undeutlieh herge
stellt sind. 

Zuweilen werden beide benutzt: die Primanoten werden aus 
den Originalbriefen ubertragen, und die Buchungen am nachsten 
Tage mit den Kopien vergliehen. Eine solche Abstimmung 
gesehieht bei den groBeren Banken in der Regel aueh in einem 
besonderen Revisionsbureau. Bei der tthertragung der 
Primanoten priift der "Primanotist" gewohnlich auBerdem noch 
die von der Kundsehaft an die Bank geriehteten Briefe, soweit 
sie auf die von ihm vollzogenen Buchungen Bezug haben. 

In der Praxis werden die Arbeiten unter die einzelnen Bureaus 
haufig nieht in der strengen Form verteilt, die bei ihrer Dar
stellung einzuhalten ist. 

Wo eine besondere Primanotenabteilung nieht vorhanden ist, 
wird aus Grunden der Zweckma.Bigkeit die eine Primanote in dem 
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einen, die andere in dem anderen Bureau gefiihrt, z. B. die Wechsel
primanota im Wechselbureau usw. Hierbei spielt die Frage eine 
Rolle, wie die einzelnen Beamten, die an der Hand derselbenBe
lege zu arbeiten haben, am praktischsten zusammen tatig sein 
konnen. Diese Frage laBt sich aber prinzipiell nicht losen; die 
Verhaltnisse sind bei allen Banken verschieden, da hierbei die 
GroBe des Geschaftsumfanges, die Anzahl des Personals usw. 
eine Rolle spielt. 

Uherhaupt bietet bei den groBeren Banken die Beantwortung 
der Frage eine gewisse Schwierigkeit, wie die Zusammenarbeit der 
Bureaus am besten zu organisieren ist. Vor allem ist es notwendig, 
darauf zu achten, daB samtliche Briefe in diejenigen Bureaus 
gelangen, wo sie ihre Erledigung zu finden haben. Die hierzu 
notwendigen Einrichtungen konnen sehr mannigfacher Art sein. 
Bei den groBen Bankinstituten pflegen gewohnlich am Morgen 
eines jeden Tages einige Beamte jedes Bureaus zur gemeinschaft
lichen Lektiire der eingetroffenen Briefe zusammenzukommen. 
Die Briefe werden sofort nach ihrer Offnung mit einem Stempel 
versehen, der sie fortlaufend numeriert und den Tag der An
kunft vormerkt. Gleichzeitig wird der Name des Absenders eines 
jeden Schreibens nach der Reihenfolge dieser Eingangsnummern 
in ein Buch eingetragen. Haben die Briefe spater ihren Rund. 
gang durch die Bank vollendet, so werden sie in der Registratur, 
d. h. derjenigen Stelle, wo sie nach vollstandiger Erledigung auf· 
bewahrt werden, wieder nach den Eingangsnummern geordnet; 
gleichzeitig wird festgestellt, ob etwa Briefe abhanden gekommen 
oder versehentlich zuriickgeblieben sind. 

Bei den meisten Banken wird dafiir Sorge getragen, daB bei 
Offnung der Briefe und Eintragung ihrer Absender stets mehrere 
Beamte zugegen sind. Dadurch wird verhindert, daB der mit 
der Offnung betraute Beamte den Briefen beigelegte Wertobjekte 
entwenden kann. 

Auch ist darauf zu achten, daB die Einlagen an Wertobjekten 
(Banknoten, Coupons, Wechseln, Effekten usw.) mit den hierauf 
beziiglichen Angaben des Kunden iibereinstimmen. Dann werden 
die Sendungen von den versammelten Beamten gelesen, die sich 
aus ihrem Inhalt, soweit er fiir sie Interesse hat, Notizen machen. 
So wird der Kassierer z. B. die Auftrage zur Ubersendung oder 
trberweisung groBerer Geldbetrage bei den Dispositionen iiber 
die Hohe seines Kassenbestandes zu beriicksichtigen haben 
(siehe Kapitel II, Abschnitt 2). Der Borsenvertreter wird die 
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fur ihn bestimmten Borsenauftrage notieren, der Effektenkassierer 
die Effektensendungen in Empfang nehmen, der Beamte des 
Wechselbureaus die Wechsel usw. 

Die gemeinschaftliche Lekture der Briefe hat nur den Zweck, 
die Beamten schneller mit ihrem Inhalt beka.nnt zu machen; sie 
verhindert aber nicht, daB die Briefe in diejenigen Bureaus ge~ 
langen mussen, die sie zur Erledigung der Geschafte und zu den 
notwendigen Buchungen brauchen. Auch ist es wichtig, daB sie 
moglichst schnell in das Korrespondenzbureau kommen; hier 
werden sie vom Vorsteher des Bureaus an die einzelnen Korre
spondenten verteilt, die die Beantwortung vorzunehmen haben. 
Diese kann in den meisten Fallen erst erfolgen, nachdem die Briefe 
andere Bureaus passiert haben. So wird z. B. der Korrespondent 
den Brief eines Kunden, der Wechsel zur Diskontierung einge
sandt hat, erst beantworten konnen, nachdem er weiB, ob das 
Wechselbureau zur Diskontierung bereit ist. Ebenso werden 
Borsenauftrage vom Korrespondenten erst schriftlich bestatigt 
werden konnen, wenn er weiB, ob sie ausgefuhrt werden konnten 
oder nicht. 

Das Korrespondenzbureau hat auch zu kontrollieren, daB 
die Briefe von samtlichen Bureaus, die an ihrem Inhalt Interesse 
haben, erledigt worden.sind. Die Beamten, denen die Erledigung 
obliegt, haben daher in der Regel auf die Briefc ein entsprechen
des Zeichen zu machen (N amenszug), und der Korrespondent 
sieht nach, ob die notwendigen Signa auf dem Briefe vor
handen sind. 

Einige Bureaus, die die Briefe nicht am Tage des Eingangs 
zur Erledigung ihres Inhalts brauchen, erhalten sie aus Grunden 
der Zeitersparnis erst einen oder mehrere Tage spater, nachdem 
sie vom Korrespondenzbureau beantwortet sind. 



IT. Die Kasse. 

I. Allgemeines. 

Fiir die Ein- und Auszahlungen des baren Geldes wie fiir 
die mit diesen Funktionen zusammenhiingenden Arbeiten ist bei 
den groBeren Banken ein besonderes Bureau eingerichtet, das 
Kassenbureau oder, kurz genannt, die Kasse. 

In der Kasse sitzen der oder die Kassierer sowie einige Hills
beamte, die eine mehr buchhalterische Beschiiftigung haben. 
Sie ist dasjenige Bureau, mit dem das Publikum - seien es 
Kunden der Bank oder Personen, die zufiillig einmal irgend ein 
Geschiift mit ihr abzuwickeln haben - am meisten in Beriihrung 
kommt. Dennoch konzentriert sich in der Kasse nur ein ver
hiiltnismii13ig kleiner Teil der bankgeschiiftlichen Tatigkeit. Der 
AbschluB der Geschiifte bleibt den Beamten groBtenteils fremd. 
Ob das zur Auszahlung kommende Geld z. B. auf Grund eines 
Kredites oder als Gegenwert fiir die von der Bank angekauften 
Wechsel gezahlt wird, ist fiir den Kassierer ala solchen gleich
giiltig. Ihn hat nur zu interessieren, ob er zur Auszahlung be
rechtigt ist oder nicht. 

In den GroBbanken, wo die Kassengeschiifte einen erheb
lichen Umfang annehmen, reicht ein einziger Kassierer nicht 
aus. Die Verteilung der Arbeiten wird bier gewohnlich so vor
genommen, daB im Kassenbureau mehrere Schalter eroffnet 
werden; einer dient fiir die Einzahlungen, ein zweiter fUr die Aus
zahlungen, ein dritter fiihrt zur Wechselkasse. Unter der Wechsel
kasse versteht man diejenige Stelle, wo das Publikum die bei der 
Bank zur Einlosung liegenden Wechsel gegen Zahlung des Geldes 
abzuholen hat (siehe Kapitel IV, Abschnitt 1). Die Kassierer 
haben darauf zu achten, daB sich in der Einzahlungskasse nicht 
Barbetrage anhiiufen, wahrend in der Auszahlungskasse ein ent-
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sprechender Mangel eintritt. Beide Kassierer miissen daher 
in gewisser Verbindung zueinander stehen, und der Beamte der 
Einzahlungskasse hat bei Bedarf die iiberschiissigen Summen 
dem Beamten der Auszahlungskasse zu iibergeben. 

Zuverliissigkeit und Ehrlichkeit sind zwar Eigenschaften, 
die von jedem Angestellten gefordert werden und auch gefordert 
werden miissen; aber die Frage, ob der Angestellte diese Eigen
schaften besitzt, legen sich die Leiter der Banken bei Besetzung 
eines Kassiererpostens ganz besonders vor. 

Andererseits dad das Vertrauen, das in die Person des Be
amten gesetzt wird, nicht so weit gehen, daB alle VorsichtsmaB
regeIn und Kontrollen auBer acht gelassen werden. Gerade bei 
den Banken, wo durch die Hande der Kassierer Summen flieBen, 
mit denen die Hohe ihres Einkommens nicht im entfemtesten zu 
vergleichen ist, soUten die Organisationsfragen eine wichtige 
Rolle spielen. Das gilt nicht allein fiirdas Kassenbureau, sondern 
fiir den gesamten Bankbetrieb iiberhaupt. Denn auch in anderen 
Bureaus konnen untreue Angestellte bei mangelhafter Organi
sation ohne allzu groBe Schwierigkeit Unterschlagungen begehen. 
Darum muB die Verteilung der Arbeiten in einem groBeren 
Bankhause eine wohlbedachte, streng geregelte sein. Freilich 
sind die sch1i.rfsten SicherheitsmaBregeIn nicht imstande, jede 
Veruntreuung eines Beamten zu verhiiten; aber systematisch 
vorbereitete, sich iiber viele Jahre erstreckende Malversationen, 
wie sie in den Jahren 1901 und 1902 und neuerdings wieder 
im August 1908 an die Offentlichkeit gekommen sind, konnten 
doch verhindert werden, wenn nur der inneren Betriebstechnik 
stets geniigend Beachtung geschenkt werden wiirde. 

2. Die Oelddispositionen des Kassierers. 
Die Hauptaufgabe des Kassierers ist, dafiir zu sorgen, daB 

das zur Auszahlung notwendige Geld taglich in der Kasse liegt. 
Andererseits muB er bestrebt sein, nicht iibermaBig groBe Summen 
anzuhaufen, da hierdurch Zinsverluste entstehen. 

Der Kassierer rechnet sich gewohnlich am Vorabend und 
am Morgen eines jeden Tages aus, wie hoch ungefahr der Be
trag des notwendigen Geldes ist. Die Berechnung geschieht 
etwa in folgender Weise. Er notiert sich aus den eingetroffenen 
Briefen die Ho1;te der Betrage, die er im Laufe des Tages aus
zuzahlen hat, wie die Hohe derjenigen Zahlungen, die voraus
sichtlich an die Bank geleistet werden. Ala Kasseneingange 



Die Ein- und AU8zahlungen. 43 

kommen hauptsachlich in Betracht: aIle Ubersendungen von 
barem Gelde oder von Schecks auf andere Bankfirmen, ferner 
diejenigen Summen, die von einer dritten Firma fiir Rech
nung des Kunden gezahlt oder durch die Reichsbank iiber
wiesen werden sollen. Ala Auszahlungen sind in Betracht 
zu ziehen: die Aufforderungen zur Zahlung oder Uberweisung 
einer Summe an Dritte sowie die Ankiindiglmgen, daB Schecks 
iiber groBere Summen an der Kasse der Bank prasentiert 
werden sollen. 

1m allgemeinen ist es Brauch, daB Schecks iiber kleinere 
Betrage ohne vorherige Ankiindigung bezahlt werden, daB aber 
bei groBeren Summen hierzu eine Mitteilung des Kunden not
wendig ist (s. auch S. 51). 

Neben diesen, nach den eingetroffenen Briefen aufgestellten 
Berechnungen hat der Kassierer bei seinen Dispositionen noch 
diejenigen Betrage zu beriicksichtigen, die sich durch Abnahme 
der an der Borse gekauften oder Lieferung der verkauften Effekten 
ergeben. Diese Summen konnen im Borsen- oder im Effekten
bureau mit Leichtigkeit festgestellt werden. Ferner halt der 
Kassierer taglich eine groBere Summe in Reserve, deren Hohe 
sich nach dem Umfange der Bank und den aus der Praxis ge
schop£ten Erfahrungen richtet. 

Genaue Vorschriften fUr diese Berechnungen lassen sich 
nicht aufstellen; es kommen gewohnlich noch Ein- oder Aus
zahlungen in Betracht, die auf Grund von bestimmten Trans
aktionen, z. B. von Emissionen usw., entstehen. Ebenso sind 
noch besondere Verpflichtungen zu beriicksichtigen; hierzu ge
hort z. B. die Einlosung der von der Bank akzeptierten, ihr am 
Falligkeitstage zur Bezahlung prasentierten Wechsel. 

Hat die Bank UberschuB an Geld, so wird sie ihn abzustoBen 
suchen. Sie kann die iiberschiissigen Summen z. B. an der Borse 
als "tagliches Geld" verleihen (siehe Kapitel V, Abschnitt 7). 
Fehlt ihr Geld, so wird sie zunachst ihr Guthaben bei der Reichs
bank oder bei anderen Banken abheben, an der Borse Geld ent
leihen, Wechsel verkaufen usw. 

3. Die Ein- und Auszahlungen. 
Wer einer Bank Geld zur Verzinsung iibergibt, erhalt ein 

sogenanntes Giro- oder Gegenbuch (auch Depositen
buch genannt). Das ist ein kleines Heft, worln die Ein- und 
Auszahlungen eingetragen werden. Auf die linke Seite werden 
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die Abhebungen, auf die rechte die Einzahlungen gebucht, auch 
diejenigen, die dem Kunden z. B. aus tJberweisungen durch 
Dritte gutzuschreiben sind. Die abgehobenen Betriige werden 
yom Kunden selbst eingeschrieben, die Einzahlungen von der 
Bank, die im Girobuch gleichzeitig einen Quittungsvermerk macht. 
Nach einem bestimmten Zeitabschnitt, meistens am Semester
schluB, p£legen die Banken die Gegenbiicher abzuschlieBen, die 
aus dem Guthaben entstandenen Zinsen zu berechnen und den 
Saldo auf neue Rechnung vorzutragen. 

Die Anwendung eines Girobuches bedeutet fiir den Kunden 
eine Erleichterung, weil er sich jederzeit die Hohe seines Gut
habens berechnen kann und nicht notig hat, sich die von der 
Bank iiber die Einzahlungen ausgestelIten Quittungen besonders 
aufzubewahren. 

Die Abhebungen konnen auf zweierlei Art geschehen, durch 
Quittung oder durch Scheck. Der Scheckverkehr hat so 
bedeutende Vorziige, daB er stetig an Ausdehnung gewinnt. Fiir 
das Publikum besteht sein Vorteil darin, daB es den Scheck 
jederzeit in Zahlung geben kann und das Geld nicht erst von 
der Bank abzuholen braucht. Es ist angenehmer, ein Stiick 
Papier zu beschreiben, als einen groBeren Betrag in Gold- oder 
gar Silbermiinzen im Hause zu halten. 

Dadurch wird ein groBer Teil des Publikums veranlaBt, den 
Banken Depositengelder zu iibergeben. Je groBer aber die Summe 
der Depositengelder ist, desto groBer ist auch der Gewinn der 
Banken; daher haben auch die Banken an einem ausgedehnten 
Scheckverkehr bedeutendes Interesse. Ein weiterer Vorteil 
fiir sie besteht darin, daB der Scheck von der Notwendigkeit 
entbindet, peinliche Nachforschungen anzustelIen, ob sein Inhaber 
berechtigt ist, das Geld abzuheben. Die Bank ist wohl zur Priifung 
der Legitimation berechtigt, aber nicht verp£lichtet. Denn wer 
Schecks auf eine Bank auszuschreiben wiinscht, erhiilt ein Scheck
buch, d. h. ein Heft, das eine Anzahl, in der Regel 50, mit fort
laufenden Nummern versehene Scheckformulare enthiilt. Der 
Empfanger muB sich fast bei allen Banken schriftlich verpflichten, 
die Formulare sorg£ii.ltig aufzubewahren und aIle Folgen und 
Nachteile zu tragen, die infolge von Diebstahl oder sonstigem 
Verlust dieser Formulare entstehen, wenn er nicht die Bank 
hiervon rechtzeitig benachrichtigt hat, um die Zahlung an 
einen Unbe£ugten zu verhindern (Beispiel eines Schecks siehe 
S. 45). 
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Seheekformular 1). 
Vorderseite. 

No. 6170 2). No. 6170 3). 
500000 

Mk. 10500 - Pfg. 450000 
400000 

~ 
350000 

Die Reichsbank 4) in Berlin wolle zahlen 300000 
Ausgehtindigt Z di S meinem 
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an =:I 150000 
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40000 
Mk. 10500 1-4 ... _. _______ ........... ____ . ___ . ___ oder "Cberbringer 6) 30000 
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~ Mark Zelvntausend/un/hundert. 10000 

Datum I-
6000 

3 ten Juli 1903 Berlin, den 3_~n JuZi 1903 6 ). 4000 
3000 

Jul'ius Koch 7). 2000 
1000 

500 

Sche ks, in welchen der Zusatz "oder tJberbringer" durchstrichen oder 
elne Zahlungsfrist angegeben ist, werden nicht bezahlt. 
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1) A1s Beispiel ist bier das bei der Reichsbank gebrauchliche Formular 
wiedergegeben. Am recbten Rande der Schecks befinden sich Zablenreihen; 
sie werden vom Aussteller so weit abgeschnitten, daB die Summe des Schecks 
zwischen der zuletzt abgetrennten und der hechsten iibrigbleibenden Ziffer 
liegt. Das Abtrennen hat den Zweck, FaIschungen der Schecksumme zu 
verhindern. 

2) Der linke Teil (bis zu den Trennungsstrichen) bleibt im Besitze 
des Kontoinbabers; er fiiUt die in Kursivschrift angegebenen Worte aus, 
urn jederzeit feststellen zu kennen, wann er den Scheck ausgestellt hat, 
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~ 
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Daher hat die Bank bei Prasentation eines Schecks nur zu 
priifen, ob der Kunde ein Guthaben in Rohe des verlangten Be
trages unterhalt oder ihm ein Kredit eingeraumt worden ist, der 
noch nicht vollstandig in Anspruch genommen ist; ferner ob er 
das betreffende Scheckformular von der Bank erhalten hat, sowie 
ob die Unterschrift mit der bei der Bank hinterlegten iiberein
stimmt; endlich, ob das Ausstellungsdatum richtig ist, d. h. 
der Scheck nicht bereits mit dem Datum eines der Prasentation 
folgenden Tages versehen ist (s. S. 54). Die Priifung erfolgt in 
der Weise, da.f3 der Kassierer jeden an der Kasse prasentierten 
Scheck in der Buchhalterei auf Grund des Kontostandes kon
trollieren la.f3t. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Scheckverkehrs be
steht darin, da.f3 der Bargeldumlauf eine Einschrankung erfahrt. 
Je gro.f3er die baren Geldbetrage sind, die dem Umlauf entzogen 
werden und in die Kassen der Banken stromen, desto starker 
wird auch der Goldbestand der Reichsbank sein, der, wie erwahnt 
(S. 10), als Basis der Notenausgabe dient. Die Privatbanken 
werden das zur Auszahlung nicht erforderliche Gold an die Reichs
bank zahlen (s. Abschnitt 5 dieses Kapitels), die hierfiir den 
dreifachen Betrag an Noten ausgeben darf. So kann eine Aus
dehnung des Scheckverkehrs dazu beitragen, den Zinsfu.f3 eines 
Landes zu erma.f3igen; freilich hangt dessen Rohe noch von einer 

iiber welchen Betrag er lautete und an wen er weitergegeben wurde. Die 
Worte: "an mich selbst" bedeuten, daJ3 die Zahlung an den Kontoinhaber 
selbst erfolgen solI (er ist der "Zahlungsempfiinger"), was freilich nicht zu 
verhindern braucht, daB er den Scheck weitergibt. 1m allgemeinen werden 
Schecks, die der Kontoinhaber an Stelle baren GeIdes in Zahlung geben 
will, nicht an die eigene Order ("mich selbst" oder "uns selbst"). sondern 
an diejenige des die Zahlung Empfangenden (hier "Werner & Co.) aus
gestellt. Dann heiJ3t as z. B.: " ... wolle zahlen ..• an Werner & Co •••• " 
und der erste Vermerk auf der Riickseite fiillt weg. (Siehe hieriiber auch 
S. 49.1 Der Aussteller kann die 'Obertragung durch die Worte "nicht an 
Order" oder durch einen gleichbedeutenden Zusatz untersagen (§ 8 des 
Scheckgesetzes). 

8) Das sind die im Scheckbuch vorgedruckten. fortlaufenden Nummern. 
4} Name oder Firma des Bezogenen. 
51 'Oberbringerklausel; Nillieres hieriiber B. S. 50. 
6} Ausstellungsort und Ausstellungsdatum. 
7) Unterschrift des Ausstellers. 
8) Name oder Firma deBBen, an den der Zahlungsempfiinger (hier der 

Aussteller selbst) den Scheck iibertriigt. Die Bezeichnung "Zahlungs
empfiinger" entstammt dem neuen Scheckgesetz; beim Wechsel heiJ3t die 
analoge Bezeichnung "Remittent". So sehr jede Verdeutschung der Fach-
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ganzen Reihe anderer Momente abo Die im Verkehr befindlichen, 
durch starkere Benutzung des Schecks freiwerdenden und den 
Banken als Depositenguthaben zuflieBenden Summen brauchen 
naturgemaB nicht immer in Gold oder Kurant zu bestehen. Es 
konnen ebensogut Banknoten sein, die sich dann durch Einzah
lung bei der Reichsbank nicht mehr verdreifachen, aber doch 
hier wie auch bei den Privatbanken zum AbschluB neuer Aktiv
geschafte verwendet werden konnen. Die Reichsbank kommt 
dadurch in die Lage, mit dem ihr vom Publikum iibergebenen 
Gelde etwa Wechsel zu diskontieren oder Effekten zu beleihen; 
die Privatbanken konnen auBerdem noch mehr Kredite an Handel 
und Industrie gewahren, Emissionen vomehmen usw. Anderer
seits sind aber auch die volkswirtschaftlichen Nachteile einer 
Ausdehnung des Scheckverkehrs nicht zu verkennen. Die Grund
lage der Wahrung bildet nur das bare Gold; je mehr hiervon also 
dem Verkehr entzogen wird, desto schwieriger wird es sein, in 
dem Augenblick, wo die Deponenten das Metall abzuheben 
wiinschen (wie dies zuweilen bei einer heftigen Krisis der Fall ist), 
diesem Wunsche stattzugeben. In allen modernen, auf dem 
Kreditverkehr beruhenden Landem wird sich die Unmoglichkeit 
ergeben, daB jederzeit samtliche bei den Banken deponierte Gut
haben abgehoben werden konnen. Ware die sofortige Abhebung 
moglich, so hatte der Ersatz des Bargeldes durch Surrogate 
(Schecks, Banknoten, Kassenscheine usw.) keinen Zweck. Liegt 
hierin auch keine Gefahr, so wird doch in dem MaBe, wie der 

ausdriicke zu wUnschen ist, so sahr erscheint das Wort "Zahlungsempfiinger" 
nicht gliicklich gewlihlt. Denn der Laie kann dadurch in den Glauben versetzt 
werden, daJ3 hiermit derjenige gemeint iat, der immer die Zahlung empfiingt. 
Das iat aber nicht der Fall; wird der Scheck weitergegeben, so erhiilt daa 
Geld ein anderer, niimlich der letzte Inhaber. der den Scheck bei der Bank 
priisentiert. Die Ubertragungsform heiJ3t Indossament oder Giro (im 
Gesatz nur IndoBBament); derjenige. an den der Scheck iibertragen wird. 
Indossatar oder IndoBBat (Werner & Co.); derjenige, der ihn iibertrii.gt, 
IndoBBant oder Girant (Julius Koch). Durch das Indossament gehen 
aIle Rechte aus dem Scheck auf den Indossatar iiber. 

9) Blankoindoaaament (ebe'maI1s giiltig). Mit dieser Unterschrift 
iibertragen Werner & Co. die Rechte aus dem Bcheck auf den folgenden 
Giranten (Miilheimer & Co.). ohne deBBen Namen zu nennen. 

10) Inkassogiro; also Aufforderung an die Nationalbank fUr Deutsch
land zum Inkasso des Schecks. 

11) Quittung iiber den empfangenen Betrag des Behecks. - Die Be
zeiehnungen und Formen der Ubertragung sind mit Ausnahme des oben 
dargestellten Falles (Anmerkung 8) diesalben wie beim Wecheel. VgI. daher 
Kapitel IV. Abachn. 1. 
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Bargeldumlauf mehr als bisher durch Surrogate ersetzt wird, 
darauf zu achten sein, daB die Anlage der deponierten Gelder 
eine solche ist, die Verluste nach Moglichkeit ausschlieBt und 
wenigstens die Ruckzahlung eines relativ groBen Teiles der 
Guthaben im FaIle eines Ansturmes auf die Kassen der Banken 
sofort gestattet. 

Die hohen Zinssatze, die immer wahrend eines wirtschaft
lichen Aufschwunges zu verzeichnen sind, und in Deutschland 
besonders wahrend der letzten Hochkonjunktur in den Jahren 
1906 und 1907 unangenehm empfunden wurden, haben den Ge
danken an eine Ausbreitung des Scheckverkehrs auch bei uns 
wesentlich gefordert. Die Berliner GroBbanken, unter Leitung 
der Altesten der Kaufmannschaft von Berlin, aber auch die 
Provinzbanken haben eine umfangreiche Agitation entfaltet, die 
das Ergebnis gezeitigt hat, daB die Depositenkonten der Banken 
eine zwar ziffermaBig nicht feststellbare, aber doch nach einstim
miger Ansicht der beteiligten Kreise nicht unwesentliche Zu
nahme erfahren haben. Seit der Einfuhrung des Scheckstem
pels (s. S. 51) hat der Scheckverkehr nach den Versicherungen 
einiger Banken eine Abnahme erfahren. Diese durfte jedoch 
kaum groBeren Umfang erreicht haben. 

Gleichzeitig erzielte der Scheckverkehr eine wesentliche For
derung durch den ErlaB eines Scheckgesetzes, das nach jahre
langer, immer wiederkehrender Agitation am 11. Marz 1908 
veroffentlicht wurde. Durch dieses Gesetz wird die fruher vor
handene Rechtsunsicherheit beseitigt, und <;ler Scheckverkehr 
wird namentlich dadurch gefordert, daB jeder, der nunmehr auf 
einen Scheck seine Unterschrift setzt, flir diejenige Summe wechsel
maBig haftbar ist, auf die der Scheck lautet. Wahrend bisher 
Schecks zwar ebenso wie Wechsel giriert werden konnten, aber 
Aussteller und Indossant, wenn der Scheck nicht bezahlt wurde 
(z. B. weil sein Guthaben bei der Bank erschopft war), von dem 
jeweiligen Inhaber nul' auf dem gewohnlichen ProzeBwege haftbar 
gemacht werden konnten, ist nunmehr genau wie beim Wechsel 
die sogenannte wechselmiWige Haftung eingetreten. Sie besteht 
darin, daB die mangels Zahlung angestrengte Klage schneller 
erledigt wird als andere Klagen im ZivilprozeB; auch sind Wider
klagen unzulassig. Als Beweismittel fUr die Echtheit del' Unter
schrift gelten nur Urkunden und Eid. Ein Warenkaufmann, der 
also z. B. von seinem Lieferanten Waren bezogen hat und diesem 
statt der Barzahlung einen Scheck oder Wechsel gibt, kann, 
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wenn der Gegenwert nicht eingegangen ist, in der daraufhin an
gestrengten Wechselklage die Forderung nicht etwa mit der Be
hauptung zuriickweisen, da13 die als Gegenwert gelieferte Ware 
den Anforderungen nicht entsprach. Nur wenn die Unterschrift 
gefalscht ist, kann der Beklagte von der Haftung befreit werden; 
sonst aber auch dann nicht, wenn er sie aus Unwissenheit oder 
Versehen auf das Papier gesetzt haben sollte. Es leuchtet ein, 
da13 hierdurch der Scheckverkehr gehoben wird, weil derjenige, 
der einen Scheck in Zahlung nimmt, nunmehr wei13, da13 irgend
welche Einreden aus dem der Zahlung zugrunde liegenden Ge
schaftsabschlu13 oder sonstigen Abkommen nicht mehr moglich 
sind, und geht der Scheckbetrag nicht ein, so kann er durch die 
Wechselklage sehr schnell seine Forderung geltend machen. 
Wechselma13ig haftbar sind beim Scheck sowohl der Aus
steller wie der Girant, nicht aber das Bankhaus, auf das der 
Scheck gezogen worden ist. § 10 des Scheckgesetzes sagt sogar 
ausdriicklich, da13 der Scheck nicht angenommen (akzeptiert) 
werden kann 1). Ein auf den Scheck gesetzter Annahmevermerk 
(Akzept) gilt als nicht geschrieben. 

Um die Rechte des Scheckverkehrs genau zu umgrenzen, 
mu13te das Gesetz Bestimmungen dariiber treffen, wie der Scheck 
auszusehen hat, urn als solcher im Sinne des Gesetzes zu gelten. 
Es werden im § 1 von einem Scheck folgende Eigenschaften verlangt : 

1. die in den Text aufzunehmende Bezeichnung als Scheck 
oder, wenn der Scheck in einer fremden Sprache ausgestellt ist, 
ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck in der fremden 
Sprache; 

2. die an den Bezogenen gerichtete Anweisung des Aus
stellers, aus seinem Guthaben eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen; 

3. die Unterschrift des Ausstellers; 
4. die Angabe des Ortes und des Tages der Ausstellung. 
Die zweite Vorschrift, wonach der Aussteller den Bezogenen 

anweisen mu13, die Geldsumme aus dem Guthaben zu zahlen, 
ist nicht so zu verstehen, da13 der Aussteller bei dem Bezogenen 
ein bestimmtes Barguthaben unterhalten mu13. Vielmehr kann 
das Guthaben dadurch entstanden sein, da13 der Aussteller einen 
Kredit in Anspruch genommen hat, iiber den er nun mit Hilfe 
des Schecks verfiigt. N ach § 3 des Scheckgesetzes ist namlich 

1), Dber die Bedeutung des Akzeptes s. Kapitel IV, Abschn. l. 

Buchwald, Bankbetrieb. 6. Auj!. 4 
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als Guthaben der Geldbetrag anzusehen, bis zu welchem der 
Bezogene, nach dem zwischen ihm und dem Aussteller bestehenden 
Rechtsverhiiltnisse Schecks einzulosen verpflichtet ist. 

Wahrend jedermann berechtigt ist, einen Scheck auszustellen, 
bestimmt das Gesetz ausdriicklich, auf wen der Scheck gezogen 
werden kann. Es sollen nach § 2 de~ Gesetzes als Bezogene nur 
bezeichnet werden: 

1. diejenigen Anstalten des offentlichen Rechtes, diejenigen 
unter staatlicher Aufsicht stehenden Anstalten sowie diejenigen 
in das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaften, 
welche sich nach den fiir ihren Geschii,ftsbetrieb ma.f3gebenden 
Bestimmungen mit der Annahme von Geld und der Leistung von 
Zahlungen fiir fremde Rechnung befassen, ferner die unter amt
licher Aufsicht stehenden Sparkassen, wenn sie die nach Landes
recht fiir sie geltenden Aufsichtsbestimmungen erfiillen; 

2. die in das Handelsregister eingetragenen Firmen, welche 
gewerbsma.f3ig Bankiergeschii.£te betreiben. 

Wie sich aus den obigen Bestimmungen iiber die Erforder
nisae des Schecks ergibt, ist es nicht notwendig, da.f3 im Scheck 
angegeben wird, an wen die Geldsumme zu zahlen ist. Es wird 
angenommen, da.f3 die Zahlung an jeden Inhaber erfolgen darf, 
wenn nicht im Text des Scheck.s das Gegenteil angegeben ist. 
Man unterscheidet daher zwischen dem sogenannten Inhaber
scheck und dem Orderscheck. Bei diesem werden die Worte 
"oder trberbringer" weggelassen (siehe Beispiel S. 45). Auch 
ein Scheck, der nur die Bestimmung enthalt, da.f3die Summe an 
den Aussteller selbst ("an mich selbst") gezahlt werden solI, ist 
ein Orderscheck, wenn die Worte "oder trberbringer" fehlen. Es 
braucht aber, sowohl beim Order- wie beim Inhaberscheck, 
nicht immer die eigene Order angegeben zu sein, sondern es 
kann ebensogut eine andere Person oder Firma alB Zahlungs
empfanger bezeichnet werden. Inhaberschecks sind demnach 
solche, bei denen entweder der Zusatz "oder trberbringer" 
beigefiigt oder iiberhaupt keine Angabe iiber den Zahlungs
empfanger gemacht ist. 

Sowohl Order- wie Inhaberschecks konnen weiter giriert 
werden, jedoch zahlen die Banken den Inhaberscheck ohne 
Priifung des Giros aus; es ist nicht notig, nachzuforschen, ob der 
Prasentant des Schecks rechtma.f3ig in dessen Besitz gelangt ist. 
Denn derjenige, der den Scheck weitergibt, haftet fiir den Verlust, 
und es wiirde den Scheckverkehr hemmen, wenn die Priifung der 
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Legitimation in jedem Falle notwendig ware. Aus diesem Grunde 
befindet sich auf den meisten Scheckformularen der Banken, 
namentlich aber auf den fiir den Depositenkassenverkehr be
stimmten, die Klausel, dall Schecks, in denen der Zusatz "oder 
Vberbringer" durchstrichen ist, nicht bezahlt werden. Das 
Girieren von lnhaberschecks hat demnach nur die Bedeutung, 
dall hierdurch der Empfanger des Schecks bei nicht erfolgter 
Zahlung seinen Vormann wechseimallig haftbar machen kann. 

1m Verkehr der Banken untereinander werden haufig auch 
Orderschecks ausgestellt, . besonders wenn es sich um solche 
Schecks handelt, die auf das Ausland ausgestellt sind. Hierbei 
ist die Priifung der Legitimation des Vberbringers vor der Aus
zahlung notwendig; sie fallt natiirlich weg, wenn, wie es in den 
meisten Fallen zu geschehen pflegt, die Vorlegung des Schecks 
durch eine Bank oder einen Bankier geschieht. Ferner pflegen 
die Banken die Vorschrift zu erlassen, dall ihnen die Ausstellung 
von Orderschecks vorher avisiert werden mull, unter Angabe 
derjenigen Firma, an die der Scheck weitergegeben wurde. Er
folgt die Prasentation von der im Avis enthaltenen Firma, so 
wird ebenfalls von weiteren Nachforschungen Abstand genommen. 

Als Ort, wo die Zahlung des Schecks geleistet werden solI, 
gilt der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene 
Platz. 1st an dieser Stelle ein entsprechender Vermerk nicht ge
macht, so wird angenommen, daB die Zahlung am Ausstellungs
ort erfolgen solI. Wird der Scheck domiziliert, d. h. wird ein 
besonderer, vom Wohnsitz des Bezogenen abweichender Zahlungs
ort angegeben, so gilt dieser Vermerk als nicht geschrieben. 
(Naheres iiber die Bedeutung des Domizils siehe Kap. IV, Ab
schnitt 4.) 

Nach dem neuen Reichsstempelgesetz vom 15. Juli 1909 ist 
auch fiir Schecks vom l. Oktober 1909 ab die bisherige Stempel
freiheit aufgehoben, doch wird der Scheck nicht wie ein Wechsel 
(je nach der Hohe des Betrages, auf den er lautet) versteuert, 
sondem unabhangig von der Ausstellungssumme betragt die Ge
biihr 10 Pfennig fiir.jeden einzelnen Scheck. Voraussetzung ist, 
daB der Scheck im Inlande ausgestellt ist oder im Auslande auf das 
Inland gezogen ist. Den Schecks stehen gleich die Quittungen 
iiber Geldsummen, die aus Guthaben des Ausstellers bei den im 
§ 2 des Scheckgesetzes (siehe S. 50) bezeichneten Anstalten oder 
Firmen gezahlt werden, sofem die Quittung im Inland ausgestellt 
oder ausgehandigt wird. Die Entrichtung der Stempelabgabe 

4* 
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muB erfolgen, ehe ein im Inland ausgestellter Scheck yom Aus
steller, ein im Ausland auf das Inland ausgestellter Scheck, der 
nicht schon im Auslande mit dem Reichsstempel versehen ist, 
von dem ersten inUindischen Inhaber aus den Randen gegeben 
wird. Die Entrichtung der Stempelabgabe von den Quittungen 
liegt dem Aussteller des stempelpflichtigen Schriftstiicks und, 
wenn dieses im Ausland ausgestellt ist, demjenigen ob, der es im 
Inland aushandigt. Die Entrichtung muB erfolgen, bevor das 
Schriftstiick ausgehandigt wird (§ 70 des Reichsstempelgesetzes). 
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe wird durch 
Ausstellung des Schecks oder der Quittung auf einem mit dem 
Reichsstempel versehenen Vordruck erfiillt oder durch Verwen
dung einer Stempelmarke auf der Urkunde (§ 74 des Reichs
stempelgesetzes). Die Stempelmarken sind auf dem Formular so 
zu befestigen, daB der Text oder die Unterschrift quer iiber die 
Marke hinweggeht, oder es muB auf der Marke Tag, Monat und 
Jahr der Verwendung in Buchstaben oder Ziffern enthalten sein. 

Die Frage, was unter einer Quittung zu verstehen ist, die 
aus dem "Guthaben des Ausstellers" bezahlt werden solI, hat in 
der Praxis zu mancherlei Erorterungen AnlaB gegeben. Nach 
Ansicht des Rechtsanwalts Dr. James Breit in Dresden 1) liegt 
dem Worte "Guthaben" an sich eine technische Bedeutung nicht 
inne; es wird im Verkehrsleben vielfach gleichbedeutend mit 
Forderung gebraucht. Eine Firma, die einer Bank Waren liefert, 
braucht die Quittung nicht zu versteuern, wenn sie die Quittung 
zum Zwecke der Erhebung ihrer Kaufpreisforderung prasentiert. 
Die Stempelpflicht setzt auch voraus, daB der Aussteller der 
Quittung ein Giroguthaben bei der Bank hat. Quittungen iiber 
Zahlungen, die auf Grund von Zahlungsauftragen geleistet werden, 
bleiben stempelfrei. (Den gleichen Standpunkt vertreten die 
Berliner Mitglieder der sogenannten "Stempelvereinigung"). Er
halt also eine Bank von einem Kontoinhaber den Auftrag, aus 
des sen Guthaben einem Dritten eine bestimmte Summe zu zahlen, 
so ist die Quittung hieriiber nicht stempelpflichtig. Anders liegt 
der Fall, wenn die Bank dem Dritten mitteilt, daB das Geld ihr 
iiberwiesen worden ist und sie seiner Verfiigung entgegensieht. 
Durch diese Mitteilung erhalt der Dritte ein Guthaben bei der 
Bank, und die Abhebung auf Grund dieses Guthabens mittels 
Quittung ist daher stempelpflichtig. Nicht stempelpflichtig ist 

1) Abgedruckt in der "Deutschen J uristen-Zeitung" vom 15. Sep
tember 1909. 
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dagegen die Quittung auf einer Postanweisung, wenn der Konto
inhaber einer Bank diese beauftragt hat, ihm einen Betrag per 
Postanweisung zu iibersenden. In diesem Falle wird die Quittung 
nicht der Bank, sondern der Postbehorde ausgestellt. Quittungen 
iiber Zahlungen, die auf Grund von Kreditbriefen geleistet werden, 
sind nach Ansicht der "Stempelvereinigung" nur stempelfrei, 
wenn dieser nicht avisiert wurde (mit der Avisierung des Kredit
briefes wird also o££enbar nach Ansicht der Stempelvereinigung 
ein Guthaben gescha££en)1). Fraglich ist, ob solche Schecks 
stempelp£lichtig sind, die zwar die Guthabenklausel nach § 1, 2 
des Scheckgesetzes enthalten, aber von der Bank nicht honoriert 
werden, weil ein Guthaben (im Sinne des § 3 des Scheckgesetzes, 
siehe S. 49) nicht besteht. Auch die Stempelvereinigung ist zu 
keinem biindigen Ergebnis gekommen. Die Abteilung Berlin hat 
sich auf den Standpunkt gestellt, daB eine Bank fiir die Ver
steuerung nicht Sorge zu tragen hat, wenn der Scheck auf sie 
selbst gezogen ist. NaturgemaB ist die Bank auch in diesem 
Falle zur Versteuerung solcher Schecks verp£lichtet, die ihr zum 
Inkasso iibergeben werden. Ob der Aussteller ein Guthaben bei 
dem Bezogenen besitzt, kann sie nicht wissen, bis die Bezahlung 
des Schecks verweigert wurde. Ist aber die Versteuerung eines 
Schecks oder einer Quittung auf Bankguthaben unterlassen, so 
ist nach § 73 des Reichsstempelgesetzes der nachste und, solange 
die Versteuerung nicht bewirkt ist, jeder fernere inlandische 
Inhaber verpflichtet, den Scheck zu versteuern, ehe er ibn auf 
der V order- oder Riickseite unterzeichnet, verauBert, zur Zahlung 
oder zur Verrechnung vorlegt, Zahlung darauf empfangt oder 
leistet, eine Quittung darauf setzt, mangels Zahlung Protest er
heben laBt oder den Scheck aus den Randen gibt. 

Gibt jemand einer Bank Wertpapiere in Lombard und hebt 
er den von der Bank auf Grund dieses Geschaftes teilweise ge
zahlten Betrag sofort ab, so ist nach einer Interpretation des 
Reichsschatzsekretars 2) eine solche Quittung nur dann stempel
pflichtig, wenn ein fortlaufender Kredit ero££net worden ist, da
gegen stempel£rei, wenn es sich um Auszahlung eines einmaligen 
Darlehens auf Grund der hinterlegten Effekten handelt. 

Eine Umgehung der Vorschriften iiber die Stempelpflicht der 
Schecks und Quittungen ist durch Ausstellung von Platzanwei
sungen moglich. Nach § 27,3 des Wechselstempelsteuergesetzes 

1) Dber das Wesen der Kreditbriefe s. Kapitel VII, Abschnitt 2. 
2) Abgedruckt im "Berliner Tageblatt", Nr. 569, vom 8. Nov. 1909. 
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sind die statt der Barzahlung dienenden auf Sicht zahlbaren 
Platzanweisungen, die nicht Schecb sind, von der Stempelabgabe 
befreit. Eine auf die Urkunde gesetzte Annahmeerklarung macht 
den Scheck oder die Platzanweisung steuerpflichtig, sofero der 
Annahmeerklli.rung rechtliche Wirkung zukommt. Es ist daher 
darauf zu achten, daB solche Formulare nicht die Bezeichnung 
"Scheck" enthalten, weil sie soost auf Grund des Scheckgesetzes 
als Scheck angesehen werden konnen. Der preuBische Finanz
minister hat im Einverstandnis mit dem Reichskanzler ausdriick
lich erklart, daB er solche Platzanweisungen fiir steuerfrei halt. 
Selbst dann, wenn derjenige, zu dessen Gunsten die Anweisung 
lautet (der sogenannte Anweisungsempfanger) auf der Anweisung 
iiber den Betrag quittiert, wiirde diese Quittung nicht stempel
pflichtig sein, denn (so erklart der preuBische Finanzminister) es 
sind nur Quittungen iiber Geldsummen steuerpflichtig, die aus 
Guthaben des Quittungsausstellers gezahlt werden. Die An
weisung enthalt aber fiir den Angewiesenen nicht die Verpflich
tung, sondero nur die Ermachtigung, an den Angewiesenen fiir 
Rechnung des Anweisenden zu zahlen. Eine Verpflichtung Zur 
Zahlung wiirde erst dann entstehen, wenn die Anweisung mit 
einem Annahmevermerk versehen ist. Sie unterliegt dann den 
eben zitierten Bestimmungen des Wechselstempelgesetzes. Trotz 
dieser Erklarung hat die Stempelvereinigung, Abteilung Berlin, 
sich auf den StaI).dpunkt gestellt, Platzanweisungen nur dann zu 
honorieren, wenn zugleich eine gestempelte Quittung prasentiert 
wird1). 

Entspricht ein Scheck nicht den Bestimmungen des Scheck
gesetzes (siehe S. 49) und enthalt er nicht die Merkmale einer 
Quittung oder Platzanweisung, so muB er wie ein Wechsel ver
steuert werden. Dies tritt besonders ein, wenn der Scheck "vor
datiert" ist, d. h. wenn er vor dem angegebenen Ausstellungstag 
in Umlauf gesetzt wird. Das Vordatieren des Schecb ist eine 
friiher haufig gepflogene Unsitte; es wird dann angewandt, wenn 
jemand den Glaubiger durch Ausstellung eines Schecb befriedigen 
will, aber noch nicht iiber das notige Guthaben verfiigt. Auch 
kommt es vor, daB ein Scheck deshalb um einige Tage vordatiert 
wird, um ihn als gewohnlichen Brief versenden zu konnen. Der 
Aussteller rechnet in diesem FaIle damit, daB der Empfanger ihn 
friihesteos am Ausstellungstage bei der Bank prasentiert. In-

l} Siehe ebenfalls "Berliner Tageblatt" Nr. 569 vom 8. November 1909. 
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zwischen aber kann bei ihm schon die Bestatigung des Scheck
einganges eingetroffen sein, so daB er, wenn etwa das Papier ver
loren gegangen ist, die Auszahlung verhindern kann. Wird der 
Scheck erst am Ausstellungs- oder einem spateren Tage vorgelegt, 
so zahlt die Bank den Betrag aus, auch wenn er schon vorher 
ausgestellt worden ist. Eine Nachforschung dariiber, wann dies 
geschehen ist, ware unmoglich. Ein Scheck, der an einem spateren 
Tage ausgestellt ist als dem der Vorlegung, wird jedoch nicht 
bezahlt, da sich die Bank hierdurch einer Stempelhinterziehung 
schuldig machen wiirde. Auch der Aussteller eines vordatierten 
Schecks ist strafbar; selbst dann, wenn die Prasentation nicht 
vor dem Tage der Ausstellung erfolgt. Ebenso strafbar ist jeder, 
der einen solchen Scheck als Girant weitergibt. Eine Pflicht zur 
Anzeige besteht jedoch nicht. 

Notwendig ist auch, daB der Scheck auf Sicht lautet, d. h. 
bei Vorlegung zahlbar, also keine spatere Zahlungszeit angegeben 
ist. Ware dies der Fall, so wiirde der Scheck den Charakter des 
nicht akzeptierten Wechsels erhalten. 

Von groBer Bedeutung ist ferner in dem Scheckgesetz die 
Festsetzung der Prase n ta tio nsfrist. Eine solche ist notwendig, 
damit der Scheck den Charakter des Zahlungsmittels und nicht 
des Kreditinstrumentes erhii.lt. Die Frist betragt fiir Schecks, 
die im Inlande ausgestellt und zahlbar sind, 10 Tage 1). Die 
Banken pflegen, wenn sie als Bezogene fungieren, Schecks auch 
nach Ablauf dieser Frist einzul6sen, jedoch iibernehmen sie bei 
Schecks, die kurz (in der Regel drei Tage) vor Ablauf der Frist 
zum Inkasso gegeben werden, keine Verpflichtung fiir die recht
zeitige Vorlegung. Um spater jederzeit eine Kontrolle zu be
sitzen, daB der Scheck verspatet eingeliefert wurde, wird bei 
solchen Papieren, bei denen die Prasentationsfrist abgelaufen ist, 
von dem Kassierer auf den Scheck der Vermerk gesetzt: "V or
legungsfrist abgelaufen". Schecks, die kurz vor Ablauf der Frist 
zum Inkasso eingereicht werden, pflegen von den Banken ge
w6hnlich per Postauftrag eingezogen zu werden, so daB hier
durch dem Kunden beim Einzug gr6Bere Spesen entstehen, als 

1) Fiir die im Auslande ausgestellten, im Inlande zahlbaren Schecks 
hat der Bundesrat am 19. Mii,rz 1908 die Vorlegungsfristen festgesetzt. 
Diese betragen fiir das europiUsche Ausland (mit Ausnahme von Island 
und den Faroern) 3 Wochen, fiir dielibrigen Lander 1-3 Monate. Die
selhen Fristen geiten fiir Schecks, die im Inland ausgestellt, im Auslande 
zahlbar sind, sofern das auslandische Recht keine Vorschrift liber die Zeit 
der Vorlegung enthii,lt. 
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dies vor ErlaB des Scheckgesetzes der Fall war, wo es eine Vor
legungsfrist nicht gab. 

Wird die rechtzeitige Vorlegung versaumt, so geht der In
haber des Regrellrechtes gegen die Indossanten und den Aus
steller verlustig. 

In der Buchhalterei, haufig auch in der Kasse, wird 
gepriift, ob die Nummer des Scheckformulars in Ordnung ist; 
zu diesem Zweck werden bei Aushandigung eines Scheckbuches 
die Nummern der iibergebenen Formulare an der Spitze des 
Kontos vorgemerkt. 

Die yom Kunden avisierten Schecks (siehe S. 51) werden 
im Korrespondenzbureau nach den Anzeigen des Kunden in ein 
Buch eingetragen, das der Kasse iibersandt wird. Der Korre
spondent priift die Berechtigung zur Auszahlung des Geldes, so
dall der Kassierer, wenn der prasentierte Scheck in diesem Buch 
vorgemerkt ist, nicht mehr notig hat, die Kontrolle in der Buch
halterei vornehmen zu lassen. Die Banken pflegen einen Teil 
ihrer Kunden fiir das durch Scheck entnommene Geld sofort 
zu belasten, nachdem die Anzeige von der Ausschreibung einge
troffen ist. So wird verhindert, daB dem Kunden oder einem 
von ihm Beauftragten ein Betrag ausgezahlt wird, iiber den er 
bereits verfiigt hat. Da das Geld aber erst spater, bei Prasentation 
des Schecks ausgezahlt und dann erst das Kassakonto erkannt 
wird, muB die Belastung des Kunden vorher zugunsten eines 
anderen Kontos geschehen. Man richtet fiir diesen Zweck in 
der Regel ein "Trattenkonto" ein; die Buchung lautet also 
z. B.: Per Kontokorrentkonto Paul Miiller- An Tratten
konto. Nach Zahlung des Betrages wird umgekehrt das Tratten
konto zugunsten des Kassakontos belastet (siehe Beispiel S. 61). 

Von welchem Tage ab die Berechnung der Zinsen fiir 
das ausgezahlte Geld zu erfolgen hat, ist gewohnlich Gegen
stand der Vereinbarung. Zuweilen erlolgt die Berechnung (Va
lutierung) yom Tage der Absendung des Avises, zuweilen 
von dem des Einganges der Mitteilung. DaB die Banken die 
Zinsen nicht erst von dem Zeitpunkt an in Berechnung setzen, 
wo sie das Geld tatsachlich auszahlen, wird damit begriindet, 
daB sie das Geld, nachdem das Avis eingetroffen ist, in Bereit
schaft halten miissen. GroBere Kunden pflegen allerdings haufig 
zu vereinbaren, daB die Valutierung erst von dem Tage ab zu 
geschehen hat, an dem der Scheck prasentiert wird. In diesem 
Falle muB die erwahnte Grundbuchung (Per Kontokorrentkonto -
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An Trattenkonto) entweder iiberhaupt wegfallen, und der Scheck 
wird nur iiber das Kassakonto gebucht (siehe Abschnitt 4 dieses 
Kapitela), oder das Datum der Valutierung wird der Grund
buchung auf Trattenkonto spater hinzuge£iigt; ein Verfahren, das 
freilich sehr umstandlich ist. 1st der Scheck nicht avisiert wor
den, so erfolgt die Valutierung trotzdem haufig vom Tage der 
Ausstellung des Schecks, obgleich hier von einer Bereitstellung 
des Geldes doch nicht die Rede sein kann. 

Weit koniplizierter ist die Auszahlung eines Geldbetrages 
gegen Quittung. Da man sich auf einen Vergleich der Unter
schriften allein nicht verlassen kann, p£legen die Banken gewohn
lich Geld gegen Quittung nur auszuzahlen, wenn derjenige, der 
sie prii.sentiert, ihnen entweder als der Kunde selbst oder als 
ein von diesem Beauftragter bekannt ist oder sich ala solcher 
legitimiert. Zuweilen vereinbaren die Banken mit jedem Konto
inhaber, daB sie Geldbetrii.ge ohne Priifung der Legitimation aus
zuzahlen berechtigt sind, wenn der die Quittung Prasentierende 
sich durch den Besitz des Gegenbuches ausweist. Dieses Prinzip 
ist z. B. auch bei vielen Sparkassen zur Durchfiihrung gebracht. 

Hii.ufig kommt es vor, daB ein Kunde brieflich oder tele
graphisch die "Ubersendung einer Summe baren Geldes an sich 
oder an einen Dritten verlangt. Der Kassierer erhalt den Auf
trag zur Versendung vom Korrespondenzbureau, das ihm auf 
Grund des eingegange'nen Briefes oder Telegrammes einen Auf
tragszettel iibermittelt, der erst von einer Kontrollstation auf 
seine Richtigkeit gepriift sein muB. Obersendungen an einen 
Dritten infolge telegraphischer Weisung erfolgen gewohnlich 
nur, wenn der Absender des Telegramms sich durch ein vor
her vereinbartes Stichwort als solcher ausweist. Natiirlich 
sind von diesem Prinzip Ausnahmen zulassig, namentlich wenn 
der Betrag an eine bekann te Firma, z. B. an eine Bank, geschickt 
werden soIl, 

Oft behalten sich auch noch die Leiter der Bank das 
Recht der Genehmigung jeder Auszahlung vor. 

Zur Auszahlung der auf die Bank gezogenen Tratten, der 
von ihr akzeptierten Wechsel sowie der bei der Bank zahlbar 
gemachten Wechsel (Domizile, siehe Kapitel IV, Abschnitt 4) 
wird der Kassierer ebenfalls, in der Regel vom Korrespondenz
bureau, beauftragt. Wie fiir die Schecks, so wird auch fiir diese 
Dokumente ein Buch eingerichtet, wonach sich der Kassierer bei 
seinen Auszahlungen zu richten hat. 
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Einzahlungszettel. 

Berlin, den 1. Juli 1903. 

Berllner Bank. 

Anbei zur Gutschrift 

Banknoten 
Gold .. 
Kurant . 
Coupons 
Rollen . , 

Summa Mk. 

Name: Wilhelm Schulze 
Wohnung: Friedrichstrafte 3. 

Mk. 

a 0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 

I 
1 7 

2 0 0 

a 5 1 7 

Pf. 

-
-
-
50 
-

50 

Die Technik der Einzahlungen ist sehr einfach. Wer Geld 
einzahlen will, hat einen Zettel (Einzahlungszettel) auszufullen, 
auf dem die Rohe des Betrages, die Art des Geldes (ob Papiergeld, 
Gold, Kurant usw.), sowie der Name des Einzahlenden verzeichnet 
wird. Die Kassenzettel haben den Zweck, MiBverstandnisse 
uber die Rohe der eingezahlten Summe zu vermeiden. Gleich
zeitig dienen sie ala Unterlage fur die Buchungen, die wirnunmehr 
kennen lernen werden. 

4. Die Kassabiicher. 
Die Ein- und Auszahlungen werden in ein Buch geschrieoon, 

um jederzeit feststellen zu konnen, wie groB der Bestand des 
Kassierers an Geld und Banknoten sein muB. Am Abend, nach 
SchluB der Kasse fiir den Verkehr mit dem Publikum, stimmt 
der Kassierer oder ein anderer Beamter den tatsachlich vor
handenen Kassenbestand mit dem Saldo seines Buches - des 
Kassabuches - abo Irrtumer bei den Eintragungen mussen sich 
herausstellen, wenn die Einzahlungen mit den Einzahlungszetteln, 
die Auszahlungen mit den vom Geldempfanger ubergebenen 
Quittungen oder Schecks verglichen werden. Stimmen Kassen
bestand und Saldo des Kassabuches dennoch nicht uberein, so 
kann, wenn kein Additionsfehler vorliegt, nur bei der Ein- oder 
Auszahlung ein Versehen passiert sein, also jemand zu viel oder 
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zu wenig gegeben oder erhalten haben. Bei welchem Posten das 
geschehen ist, lii.l3t Sich nur aus dem Gedachtnis des Kassierers 
oder durch Reklaruation des Betreffenden feststellen. 

Bei der Reichsbank wie bei den meisten anderen Banken 
werden Reklamationen iiber zu groBe oder zu kleine Ein- oder 
Auszahlungen nicht anerkannt. Wiirde namlich der Kassierer 
das zuviel gezahlte Geld zuriicknehmen, so miiBte er billigerweise 
ein Monitum, daB er zu wenig ausgezahlt habe, ebenfalls an
erkennen. Da sich aber hierbei schwer feststellen laBt, ob der 
Reklamant im Recht ist, befolgen die Banken das Prinzip, weder 
versehentlich zu viel gezahltes Geld zuriickzunehmen, noch zu 
wenig gezahltes nachtraglich zu ersetzen. Doch finden Aus
nahmen hiervon zuweilen statt, namentlich wenn der Ein- oder 
Auszahlende dem Kassierer personlich bekannt ist. 

Bekanntlich werden nach den RegeIn der Buchfiihrung zwei 
Kassabiicher angelegt, das "unreine" und das "reine" Kassa
buch. Das "unreine" Kassabuch wird immer im Kassenbureau 
nach den tatsachlichen Ein- oder Auszahlungen gefiihrt, das 
"reine" gewohnlich in der Buchhalterei. Aus diesem werden 
die einzelnen Posten auf die verschiedenen Konten sowie ins 
Journal (als Sammelbuch des Hauptbuches) iibertragen. 

Ein Schema des "unreinen Kassabuchs" siehe S. 60 und 61. 
Die Posten werden so eingetragen, wie sie sich der Reihe 

n~h ergeben; die Buchungen p£legen nach Empfang und vor 
Auszahlung des Geldes gemacht zu werden. Das unreine Kassa
buch wird taglich abgeschlossen, der sich ergebende Saldo mit 
dem vorhandenen Bestand abgestimmt und auf den nachsten Tag 
vorgetragen. 

Zuweilen kommt es vor, daB Geldbetrage eingehen, ohne 
daB es moglich ist, sie sofort ordnungsmaBig zu buchen. Bei
spielsweise laBt Peter Schulze in Bremen durch seinen Bremer 
Bankier 1000 Mk. an die Deutsche Bank in Berlin zahlen. Der 
Bremer Bankier iibersendet wohl das Geld, vergiBt aber der 
Deutschen Bank Mitteilung zu machen, daB der Betrag dem 
Konto des Peter Schulze gutgeschrieben werden solI. Der Kas
sierer ist also nicht in der Lage, im Kassabuch den Namen des 
Kunden einzutragen. In Osterreich wird fiir diese Zwecke ein 
transitorisches Konto eingerichtet, auf das die Durchgangsposten 
gebracht werden, bis auf die Anf:rage der Bank, fiir wessen Rech
nung die tlbersendung des Geldes geschah, die Antwort einge
laufen ist. Alsdann wird daB transitorische Konto wieder aus-
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Unreines 
Debet Juli 1903. 

1 An Beatand 

I 

20000 1-
Kontokorrentkonto 
Wilhelm Schulze, hier 
Zahlung 

I 
2 3517 50 

Paul Meier, hier 
Zahlung 2 600 -
Fritz Riebe & Co., Dresden 
Zahlung von Ernst Goldenring, hier 1 350 -

Wechselkonto 
Zahlung Peter Walden, Wechseleinlosung 1) I 

Wechsel Nr.15130-Mk. 550 per 30.6.1903 550 -

Kontokorrentkonto 
Eduard Berliner jr., hier 

Zahlung 2 3500 -
EUektenkonto 
l\'Ik. 2000 - 31/ 2 % preuE. Konsols a 102 % 

Lieferung an S. Bleichroder I 2045 30 

:1 Kontokorrentkonto , 
i Werner Anders, Rixdorf I 

I 

Deckung fiir Domizil , 700 -
Reichsbank-Girokonto 

I Abhebung, Scheck No. 13159 100000 -
II- I 131262 80 

2 An Bestand 20601 55 

I 

In Spalte 3 wird das Datum des Tages eingesetzt, von dem an die 
Zinsen berechnet werden (die Val u tal. Bei Depositenkonten erfolgt die 
Verzinsung der Einzahlungen gewohnlich erst vom nachsten Tage abo Das 
gleiche gilt von anderen Zahlungen, die erst kurz vor Kassenschlu13 eingehen, 
weil in diesem Falle eine Verwertung des Geldes an demselben Tage nicht 
mehr moglich iat. Bei den Ein- und Auszahlungen fiir Rechnung der nich t 
personlichen ("toten") Konten (z. B. Wechselkonto, Effektenkonto, Ak-
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Kassabuch. 
Juli 1903. 

1 Per Effektenkonto 

Mk. 5000 - Elektrische Hoch- und Unter
grundbahn-Aktlen it. 130% 

Lieferung von Rob. Warschauer & Co. 

Trattenkonto 2) 

Paul Lehmann & Co .• hier 
Scheck Nr. 5131 

Akzeptenkonto 

Akzepteinlosung Ernst Mayer auf uns 

Kontokorrentkonto 

Eduard Schmidt. hier 
Zahlung 3) 

Bestand 

61 

Kredit 

6561 25 

3000 

1100000 

1 1100 

20601 55 

II 131262 80 

zeptenkonto) usw. ist keine Valuta einzuBtellen. da Zinsen auf diesen Konten 
nicht berechnet werden. 

1) Peter Walden ist Bezogener eines Wecbsels, den or an der Kasse 
der Bank einzulosen hatte. 

2) Siehe S. 56. 
3) Gegen Quittung. 
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Reines 
Debet Juli 1903 

1 An Bestand 20000 -
Kontokorrentkonto 

Wilhelm Schulze, hier 
Zah1ung 2 3517 50 

Paul Meier, hier 

211 
Zah1ung 600 -

Fritz Riebe Be Co., Dresden 
Zah1ung von Ernst Golden-
ring, hier 1 350 -

Eduard Berliner jr., hier 
Zah1ung 2 3500 -

Werner, Anders. Rixdorf 
Deckung fiir Domizil 700 -

Reichsbank-Girokonto 
Abhebung, Scheck Nr. 13159 100000 - 108667 50 

Effektenkonto 
Mk. 2000,-31/ 2%preuB. Kon-

sols a. 102% 
Lieferung an S. BleichrOder 2045 3C 

Wechselkonto 
Zahlung Peter Walden, 
WechseleinlCisung 
WechselNr. 15130-Mk. 650 

I 
per 30. 6. 1903 660 - 111262 80 

I 11131 262180 

geglichen, d. h. wahrend es in unserem FaIle zuerst zu Lasten 
des Kassakontos fiir 1000 Mk. erkannt wurde, wird es jetzt fiir 
denselben Betrag zugunsten des Peter Schulze belastet. In 
Deutschland vermeidet man indes gewohnlich die .Anwendung des 
transitorischen Kontos iiberhaupt. Man laBt entweder den Namen 
des Kunden in den Biichern offen und fiillt ihn erst aus, nach
dem die Mitteilung eingetrofien ist, oder man bucht das Geld 
zunachst auf das Konto des Vbersenders. 

Wie der Kassierer brieflich oder telegraphisch veranlaBte 
Auszahlungen nur nach einer schriftlichen .Anweisung des Korre
spondenzbureaus vornehmen darf (S. 57), so muB er umgekehrt 
dieses Bureau von den durch Wertbrief oder Postanweisung ein
getroffenen Geldsendungen in Kenntnis setzen, damit es die not-
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Kassabucb. 
Juli 1903 Kredit 

-
I 

1 Per Kontokorrentkonto I I 
I 

Eduard Schmidt, hier 

1 kOOI~ Zahlung 1100 -
Trattenkonto 

I 

Paul Lehmann & Co., hier 

-I I 
Scheck Nr. 5131 3000 3000 -I 

Effektenkonto II 
II 

Mk. 5000, - Elektr. Hoch- u. 
I II 

Untergrundbahn-Akt. a 130% I 
I 

2511 
Lieferung von Robert War-
schauer & Co. 

I 

6561 
I L 

Akzeptenkonto 
I 

'I 

Akzepteinlosung Ernst Meyer " 

auf uns 1100000 I-II no 661 25 

I II I I 

II 

I 

I 

I 

i 
I 
I 

1 I 
I 
I I I 

wendigen Mitteilungen an die Kundschaft ededigt. Ebenso ist 
das Korrespondenzbureau zu benachrichtigen, wenn fiir Rechnung 
eines Kunden rune Zahlung an der Kasse geleistet worden ist. Hat 
z. B. Fritz Richter 1000 Mk. zugunsten der Firma Ebers & Co. 
eingezahlt, so sind Ebers & Co. hiervon in Kenntnis zu setzen. 

Oft. wiinscht die Kundschaft jede Auszahlung brieflich be
statigt zu erhalten. Einige Banken pflegen solche Bestatigungen 
in jedem Fane, auch bei allen Einzahlungen abzusenden. 1m 
Faile einer Reklamation des Kunden wiirde dann festgestellt 
werden konnen, ob etwa die Auszahlung an eine zum Empfang 
des Geldes nicht berechtigte Person erfolgt istl). 

1) Ober den Wert dieser Mitteilungen als Schutzmittel gegen Mal
versationen durch Beamte der Bank siehe Abschnitt 8b dieses Kapitels. 
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Um diese Korrespondenzen zu erledigen, wird das Kassa
buch oder, wenn dieses schwer entbehrlich, eine Abschrift tag
lich ins Korrespondenzbureau geschickt. Die Abschrift kann 
sich auch auf die fur dieses Bureau wissenswerten Posten be
schranken. Der in unserem Beispiel (S. 60) z. B. erwahnte Posten, 
wo die Bank an die Firma S. Bleichroder 2000 Mk. 31/ 2% preu
Bische Konsols verkauft und das Geld dafiir erhalten hat, ist fiir 
das Korrespondenzbureau von keinem Interesse; das Geschaft 
beriihrt nur den Verkehr zwischen zwei Banken desselben Platzes 
untereinander, und die Firma S. Bleichroder ist kein Kunde der 
Bank, sondern ihr Gegenkontrahent bei einem Borsengeschaft; 
es kann daher also auch keine Mitteilung an einen Kunden er
folgen. 

Obgleich, wie erwahnt, das reine Kassabuch gewohnlich in 
der Buchhalterei gefiihrt wird, liegt es doch im Interesse des 
besseren Verstandnisses, seine Eigenheiten schon an dieser Stelle 
zu besprechen. Es unterscheidet sich vom unreinen Kassabuch 
nur in unwesentlichen Punkten. Zunachst sind die im unreinen 
Kassabuch getrennt gefiihrten Posten so zusammengestellt, daB 
fiir jeden Tag die Buchungen auf dasselbe Konto leicht in eine 
Ziffer vereinigt werden konnen. Das hat den Zweck, aus dem 
reinen Kassabuch die Ubertragungen ins Journal leichter vor
nehmen zu konnen. Man ersieht z. B. sofort, fiir welchen Be
trag an einem jeden Tage das Kontokorrentkonto zu Lasten des 
Kassakontos erkannt ist. 

Um diese Zusammenstellung zu erleichtern, sehen wir in 
unserem Beispiel (S. 62/63) auf jeder Seite dlei Spalten. Die 
erste dient dazu, die Posten eines jeden Kontos einzeln und 
die zweite, die Gesamtsumme, fiir die ein Konto zu belasten 
oder zu erkennen ist, aufzufiihren, wahrend die dritte den tag
lichen Gesamtkassenumsatz, eberualls zur tJbertragung ins Jour
nal, darstellt. 

Das reine Kassabuch kann als Abschrift des unreinen her
gestellt werden. Besser und an den meisten Banken gebrauch
licher ist freilich, es von dem unreinen Kassabuch getrennt zu 
fiihren; die Debetseite wird dann gewohnlich nach den Kassen
einzahlungszetteln oder anderen Grundbelegen, die Kreditseite 
nach den Quittungen und Schecks iibertragen, und samt
liche Posten werden mit denen des unreinen Kassabuches ab
gestimmt. 
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5. Der Oiroverkehr mit der Reichsbank. 
Wie die deutsche Reichsbank in ihrer Eigenschaft aIs Zentral

noteninstitut einen bedeutsamen EinfluB auf das gesamte Wirt
schaftsleben ausiibt, so spielt sie auch eine nicht minder groBe 
Rolle als Girobank. Durch die betrachtliche Anzahl ihrer Filialen, 
die sich iiber ganz Deutschland erstrecken, erleichtert sie den 
Zahlungsverkehr in erheblichem MaBe. Da keine andere Bank 
auch nur im entferntesten iiber ein ahnlich weitverzweigtes Netz 
verfiigt, ist sie gerade fiir das Bankgewerbe vollkommen unent
behrlich geworden. Es gibt wohl keine Bankfirma, sicherlich 
keine von auch nur einiger Bedeutung, die nicht ihr Giro
konto bei der Reichsbank unterhiilt. Haufig wird eine Bank
firma sich zur Auszahlung einer Summe an einem anderen Orte der 
Vermittlung der Reichsbank bedienen; das ist freilich unmoglich, 
wenn sich an dem betreffenden Platze keine Niederlassung der 
Reichsba.nk befindet, oder der, dem das Geld iiberwiesen werden 
soll, kein Girokonto bei der Reichsbank besitzt. Denn diese 
kann Obertragungen auf das Konto eines anderen natiirlich nur 
vornehmen, wenn dieses Konto bei ihr gefiihrt wird. 

Allerdings bedienen sich die Bankfirmen bei Oberweisung von 
Geldbetragen nicht immer der Reichsbank. Hat namlich eine 
Bank an dem Ort, wo die Zahlung zu leisten ist, bei einer anderen 
Bank ein Guthaben, so wird sie, namentlich wenn es sich um 
groBere Summen handelt, statt sich der Reichsbank zu bedienen, 
iiber dieses Guthaben oder einen Teil verfiigen. Rierbei erwachst 
ihr noch der Vorteil, daB kein Zinsverlust entsteht, der bei Ober
weisungen durch die Reichsbank immer eintritt, da sie Guthaben 
nicht verzinst. Durch den KonzentrationsprozeB im Bankgewerbe 
haben namentlich die GroBbanken ihr Filialnetz an den ver
schiedensten Orten des Reiches rapide ausgedehnt und auch sonst 
regere Beziehungen zu anderen Bankfirmen angekniipft. Infolge
dessen wird die Reichsbank fiir den Oberweisungsverkehr in 
neuerer Zeit weniger in Anspruch genommen als friiher. 

Die Oberweisungen durch die Reichsbank erfolgen provisions
frei. Ihr Gewinn besteht eben darin, daB sie fiir das eingezahlte 
Geld keine Zinsen vergiitet und zudem noch von jedem Konto
inhaber fordert, daB er einen bestimmten Mindestbetrag, dessen 
Rohe sich nach der GroBe der Umsatze richtet, bei ihr aIs Gut
haben zinsfrei stehen laBt. 

Der Oberweisungsverkehr mit der Reichsbank gestaltet sich 
Buchwald, Bankbetrieb. 6. Aull. 5 
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Behr einfach. J eder Kontoinhaber erhiilt ein Gegenbuch, auf 
dessen rechte [Kredit-]Seite bei Prasentation an der Kasse der 
Reichsbank die fiir ihn iiberwiesenen oder von ihm bar ein
gezahlten Betrage gebucht werden. Auf der linken Seite ver
merkt der Kontoinhaber diejenigen Summen, die er durch Scheck 
abgehoben oder dem Konto eines anderen iiberwiesen hat. Der 
Kontoinhaber hat das Gegenbuch moglichst Mufig abzuschlieBen 
und den Saldo seines Guthabens neu vorzutragen. Die Konto
gegenbiicher sind mindestens monatlich einmal zur Abstimmung 
vorzulegen. Die Einrichtung dieser Gegenbiicher entspricht der
jenigen, die wir im Verkehr der Kunden mit den Banken kennen 
gelernt haben. 

Auch der Scheckverkehr mit der Reichsbank entwickelt sich 
wie der bei den anderen Banken, wo aIle diese Einrichtungen denen 
der Reichsbank nachgebildet wurden. 

Die Abhebungen erfolgen durch ein Scheckformular auf 
weiBem, "Oberweisungsauftrage durch ein solches auf rotem 
Papier. Die Schecks werden in Biichern von je 50 Stiick dem 
Kontoinhaber personlich oder einem von ihm an der Kasse der 
Reichsbank vorgestelIten Bevollmachtigten ausgehandigt. Quit
tungen werden von der Reichsbank nicht honoriert (siehe Bei
spiele S. 45). 

Der Giroverkehr mit der Reichsbank gehort zum Ressort 
der Kasse. Braucht die Bank Geld, so wird im Kassenbureau 
ein weil3er Scheck ausgestelIt. Hat sie Geld zu iiberweisen, so 
wird im Kassenbureau ein rotes Scheckformular ausgeschrieben 
und zur Reichsbank geschickt. 1st das Reichsbankguthaben 
kleiner als die iiberwiesene Summe, so muB gleichzeitig Geld 
eingezahlt werden. 1m alIgemeinen ist streng darauf zu achten, 
daB bei der Reichsbank stets ein Guthaben unterhalten wird, 
das aber andererseits nicht unnotig hoch sein darf, weil es nicht 
verzinst wird. 

Den Auf trag zur ttberweisung einer Summe per Reichsbank
girokonto erhalt das Kassenbureau entweder yom Korrespondenz
bureau, oder es entnimmt ihn selbst den eingegangenen Briefen. 
Um irrtiimliche ttberweisungen zu verhindern, ist zu empfehlen, 
daB beides geschieht; das Korrespondenzbureau erteilt den Auf
trag, und der Kassierer kontrolliert ihn auf seine Richtigkeit nach 
den N otizen, die er sich bei der Lektiire der Briefe angefertigt hat. 

Sind die "Oberweisungen veranlaBt, so hat die Kasse hiervon 
das Korrespondenzbureau zu benachrichtigen, um nach diesen 
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Mitteilungen die notwendigen Korrespondenzen ededigen zu 
konnen. 

Von den der Bank von dritten Firmen durch die Reichsbank 
uberwiesenen Summen muB das Korrespondenzbureau ebenfalls 
Kenntnis erhalten. Das geschieht zwar schon durch die ein
getroffenen Briefe der Kunden, in denen diese die "Oberweisung 
ankundigen. Zur besseren Kontrolle aber kann es auch in der 
Weise geschehen, daB das Reichsbankgirobuch dem Korrespon
denzbureau zur Einsicht ubermittelt wird. 

Die Buchung der Transaktionen mit der Reichsbank kann 
auf verschiedene Weise erfolgen. Bei mehreren Banken werden 
die "Oberweisungen in die Kassabucher eingetragen. In den 
GroBbanken werden dann zwar hierfur besondere Bucher oder 
Bogen angelegt, aber immer wird das Guthaben, das die Bank 
bei der Reichsbank unterhaIt, als Kassenbestand betrachtet und 
bei der Abstimmung der Kasse mitberiicksichtigt. Bei anderen 
Instituten zieht man es vor, die Reichsbank buchhaIterisch als 
einen Kunden zu betrachten. Man legt in der BuchhaIterei ein 
Konto "Reichsbank" an und ubertragt auf dieses Konto aus den 
Kassabuchern aIle baren Abhebungen und Einzahlungen, die in 

No. 15160 

Mk. 11300 

Den 
3 ten Juli 1903 

L. Behrens 

&7 Bohne, 

Hamburg 

Roter Reichsbank-Scheck.1) 

No. 15160. Betrag: 11 300 Mk. - Pfg. 

~ 
Z 
< = 00 

= 1;;) .... 
~ 

Die Reichsbank wolle dem Konto von 

L. Behrens &7 Sohne 

. in Hamburg 

Mark Elftauaenddreihundert 

~ gutschreiben und dafiir belasten das Konto von 

Berlin, den 3. Juli 1903. Dreadner Bank. 
(Unterschriften.) 

1) Erfolgen gleichzeitig mehrere Dberweisungen, so wird neben den 
Dberweisungs-Schecks ein sogenannter "Ordrebogen" eingereicht, auf dem 
die N amen der Firmen, denen der Betrag gutgeschrieben wird, Bowie dessen 
Rohe vermerkt werden. Diese Formulare werden von der Reichsbank 
geliefert. - Dem Scheckstempel unterliegen die Dberweisungsschecks auf die 
Reichsbank nicht, weil hier keine Zahlung aus dem Guthaben stattfindet. 

5* 
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Reiehsbank-Giro-Primanota. 
Juli 1903. 

I I 
4 Per I) Kontokorrentkonto 2) 

(Reichsbank-Girokonto) 

An Kontokorrentkonto 

Fritz Schultze, Bremen I II 
Dberweisung 5 10000 -

Fischer & Co., Dusseldorf 
Dberweisung von Paul Kopsch, I 
Breslau 51 1200 - 11200 -

Wechselkonto 3) IJ Mk.1000 per 15./8.1903 auf Berlin 
" 3000 per 17./8.1903 auf Dresden 
" 1250per 5./9. 1903 auf Hamburg 5223 - 16423 -

I 

4 Per 1) Kontokorrentkonto 
An Kontokorrentkonto 

I 

(Reic;hsbank Girokonto) 

Per Ernst Winter, Glatz 
Wir iiberweisen 4 3000 - 3000 - 3000 -

jedem Faile dort stehen mussen, weil das bare Geld in die Kasse 
eingegangen oder ihr entnommen worden ist. Fur die trber
weisungen wird dann gewohnlich eine Spezialprimanota an
gelegt, die buchhalterisch ein Teil der Primanota Per Konto
korrentkonto - An Kontokorrentkonto ist; denn das 
Kontokorrent "Reichsbank" wird belastet, das Kontokorrent des 
Kunden erkannt, oder umgekehrt. 

Hat die Bank z. B. einer Firma durch die Reichsbank Geld 
iiberwiesen, so wird in der Primanota die Firma belastet und 
die Reichsbank erkannt; wird der Bank ein Betrag per Reichs
bank-Girokonto uberwiesen, so wird die Reichsbank belastet 
und die Firma, fUr deren Rechnung die trberweisung geschah, 
erkannt. 

1) Das Wortchen "Per" am Kopfe der Primanota wird gewohnlich 
weggelassen. 

2) Valutaspalte. 
3) Die Bank hat bei der Reichsbank Wechsel diskontiert. 
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Die Primanoten werden naeh den Briefen des Korrespondenz
bureaus oder naeh deren Kopien iibertragen. 

In der Folge wird stets angenommen werden, daB die zweite 
Methode (Buehung dureh Reiehsbank-Giro-Primanota) gewiihlt 
wird. Ihr ist aueh deshalb der Vorzug zu geben, weil bei ihr das 
Konto "Reichsbank" (in der Buchhalterei) jederzeit mit dem 
Gegenbueh abgestimmt und hierdurch dessen Riehtigkeit fest
gestellt werden kann. Niiheres hieriiber siehe Absehnitt 8b 
dieses Kapitels. 

6. Der Oiroverkehr mit der Bank des Berliner 
Kassenvereins. 

Wie die Reichsbank den Zahlungsverkehr innerhalb Deutsch
lands zu erleichtern bezweckt, so soli die Bank des Berliner 
Kassenvereins in iihnlicher Weise die Abrechnungen zwischen 
den Berliner Bankfirmen vereinfachen. Sie wurde im Jahre 1850 
von einer Anzahl Berliner Bankiers gegriindet; ihre Form ist die 
der Aktiengesellschaft. Berlin ist der einzige Ort Deutschlands, 
wo eine solehe Bank existiert. J edoch finden wir in Wien eine 
sehr iihnliehe Einriehtung in dem Wiener Giro- und Kassen
verein. 

Wiirden die Banken den Einzug der Schecks, Quittungen 
und Weehsel von anderen Bankfirmen desselben Ortes durch 
Kassenboten besorgen, so ware in Berlin hierzu eine betracht
liche Anzahl von Personen notwendig. Zudem aber ware der 
Bedarf an barem Gelde bei den verschiedenen Firmen so erheb
lich, daB dadurch Zinsverluste entstehen wiirden. Angenommen, 
die Firma Mendelssohn & Co. hatte von der Firma S. Bleich
roder 100 000 Mk. zu erhalten, diesen Betrag an demselben 
Tage der Firma F. W. Krause & Co. zu zahlen, die wiederum 
die gleiche Summe der Firma S. Bleiehroder zu entriehten hatte. 
Das Geld wiirde somit einen Kreislauf machen, den man so ver
anschauliehen kann: 

S. Bl. zahlt an M. & Co., 
M. & Co. zahlt an F. W. K. & Co., 
F. W. K. & Co. zahlt an S. BI. 

Der Kassenbote von S. Bleichroder miiBte also zu Mendelssohn 
& Co. gehen, diese miiBten das Geld an F. W. Krause & Co. 
schicken, die es wieder an S. Bleichroder zu senden haben. 
S. Bleichroder erhalt also das Geld zurUck, miiBte aber trotz-
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dem zunachst den Betrag von 100 000 Mk. disponibel halten, 
um ihn an Mendelssohn & Co. zu zahlen, obgleich er weiB, 
daB er ihn bald von F. W. Krause & Co. zuriickbekom· 
men wird. 

Dieses auBerst umstandliche Verfahren, das sich taglich des 
ofteren wiederholen wiirde, wenn auch nicht immer die gleichen 
Summen in Betracht kamen, wird durch die Bank des Berliner 
Kassenvereins wesentlich vereinfacht. Sie erspart einen groBen 
Teil der Botengange und den Zinsverlust, der in unserem FaIle 
die Firma S. Bleichroder treffen wiirde. Der Kassenverein kom· 
pensiert die Zahlungen, indem er 

S. Bl. belastet fiir Zahlung an M. & Co., 
M. & Co. belastet fiir Zahlung an F. W. K. & Co., 
F. W. K. & Co. belastet fiir Zahlung an S. Bl. 

und gleichzeitig 
M. & Co. erkennt fiir Zahlung von S. Bl., 
F. W. K. & Co. fiir Zahlung von M. & Co., 
S. Bl. fiir Zahlung von F. W. K. & Co. 

So wird jede der drei Firmen zu gleicher Zeit fiir 100 000 Mk. 
belastet und erkannt, wodurch sich die Zahlungen ausgleichen. 

Technisch geschieht die Regulierung durch den Kassenverein 
in folgender Weise: 

Mendelssohn & Co. schreiben eine Quittung aus, in der 
bescheinigt wird, 100000 Mk. von S. Bleichroder empfangen zu 
haben; diese Quittung senden sie in einem Kuvert an den Kassen
verein. Das Kuvert ist verschlossen und tragt die Aufschrift: 
"Herrn S. Bleichroder. 100 000 Mk., eingeliefert von Mendels· 
sohn & Co." 

F. W. Krause & Co. schreiben gleichfalls eine Quittung aus, 
die sie an Mendelssohn & Co. adressieren, ebenso S. Bleich· 
rOder, dessen Kuvert "Herren F. W. Krause & Co. 100000 Mk., 
eingeliefert von S. Bleichroder" zu lauten hat. Da jede der Firmen 
taglich nicht ein solches Kuvert, sondern eine groBere Anzahl 
auszuschreiben hat, bedeutet deren Vbersendung an den Kassen. 
verein durch ihren Boten nur eine kleine Miihe. Am nii.chsten 
Tage lassen aIle drei Firmen die fiir sie bestimmten Kuverts 
yom Kassenverein abholen. 1m Bureau wird gepriift, ob der 
Einzug in Ordnung ist, das Kuvert geoffnet und die Quittung 
aufbewahrt. Der Kassenverein hat die Firmen in seinen Biichern 
inzwischen fiir die Betrage belastet oder erkannt, indem er voraus· 
setzte, daB der Einzug zu Recht erfolgt war. 1st das nicht der 
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Kaasenvereins-Primanot&. 

Kassenvereins-Primanota. 
Juli 1903 

4 Kontokorrentkonto I) 
(Bank des Berl. Kassenvereins) 

An diverse Kreditores 
An Couponskonto~) 

Dividendensch. auf Mk. 6000 
Deutsche Bankaktien pro 
1902 - Deutsche Bank 

Dividendensch. auf Mk. 3000 
Deutsch-Atlantische Tele-
graphengesellsch. pro 1902 
- Dresdner Bank 

An Wechse1konto 
Nr. 71213 3) Mk. 2500 - per 
5./7. 1903 auf Berlin 

Nr. 60115 3) Mk .1200 -per 
5./7. 1903 auf Berlin 

An Effektenkonto 
Mk. 6000 - Patzenhofer Br.-
Aktien a, 224, Born & Busse 

Mk.l0oo-Engl.Wollw.-Akt. 
A 122, N atlhk.f.Deutschland 

4 Diverse Debitores 1) 
An Kontokorrentkonto 
(Bank des Berl. Kassenvereins) 

Per Kontokorrentkonto 
Gottfried Heller, Berlin 

Steuerquittung pro April/Juli 
1903 4) 

Ernst Kloth, Leipzig 
Zahlung a. d. Deutsche Bank 

Per Couponskonto 
Dividendenscheine a. Mk. 5000 
Berl. Bankaktien pro 1902 
eingez. v. F. W. Krause & Co. 

Per Effektenkonto 
Mk. 2400 - Harpener Bergw.- i 

Aktien a, 185 v. Born & Busse 

II 

Mk. 1000 - Jeserich Asphalt-
aktien a, 841/2 v. S.Bleichroder 

1) Siehe Seite 68, Anmerkung 1. 
S) Siehe Kapitel III. 

660 -

150 -

2500 -

1200 -

13620 -
1220 -

1300,-
val. 4 cr. 

10001-
val. 4 cr. 

I 
4417 -

865 -

71 

810 -

3700 -

14840 - 19350 -

2300 -

I 
175 -I 

1 

I 

5282 - 7757 -
I 

8) Nummem des Wechselkopierhuchs (siehe Kap. IV, Abschn. 8}. 
4.) Die Kunden lassen ihre Steuern haufig bei ihrer Bankverhindung 

einziehen; der Magistrat bewirkt das durch den Kassenverein. 
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Fall gewesen, so wird die Quittung an den Kassenverein zuriick
gesandt; dieser iibermittelt sie wieder seinem Auftraggeber und 
nimmt in seinen Biichern die entsprechende Riickbuchung vor. 

Gleichzeitig mit den die Quittungen enthaltenden Kuverts 
wird dem Kassenverein eine Aufstellung der samtlichen zum 
Einzug iibergebenen Posten - ein "Bordereau" - iibermittelt. 
Die Betrage werden addiert, so daB das Gesamtresultat der 
Summe entspricht, die der Kassenverein dem Einreicher gut
zuschreiben hat. 

Fiir die groBeren Banken fertigt anderseits auch der Kassen
verein Bordereaus an. Diese enthalten eine Aufstellung der 
Quittungen, die er ihnen zur Zahlung vorlegt und werden den 
Kuverts beigefiigt. 1m Bureau der Bank wird sofort gepriift, 
ob die aufgefiihrten Summen, fiir die die Bank belastet wird, 
mit den Betragen der tatsachlich vom Kassenverein zur Zahlung 
prasentierten Quittungen iibereinstimmen. 

Der Kassenverein iibernimmt fiir seine Mitglieder den Ein
zug von Schecks, Anweisungen, Rechnungen (Quittungen), 
Wechseln und Effekten. Es ist nicht immer notig, daB die zur 
Zahlung Verpflichteten Bankfirmen sind. Er iibernimmt das In
kasso von jeder beliebigen Firma und schickt in diesem FaIle 
einen Boten zum Einzug des Betrages ins Bureau oder in die 
W ohnung des Zahlungsverpflichteten. Die Gutschrift oder Be
lastung der verrechneten Betrage durch den Kassenverein ge
schieht nur bei Mitgliedern des Vereins. Anderen Personen 
werden die Quittungen, Wechsel usw. prasentiert und miissen 
sofort bezahlt werden. 

Wird eine Zahlung verweigert, so werden die Dokumente 
(Quittungen, Wechsel usw.) dem Auftraggeber zuriickgesandt. 
Fiir die erfolglose Prasentation jedes Wechsels wird eine Gebiihr 
von 20 Pfg. erhoben. 

Bei den Effektenlieferungen kommen noch einige Eigen
heiten in Betracht, die im Kapitel VI zur Darstellung gelangen 
werden. 

Durch die Belastungen und Gutschriften beim Kassenverein 
entwickelt sich zwischen diesem und den Mitgliedern ein Ein
und Auszahlungsverkehr, der demjenigen bei der Reichsbank sehr 
ahnlich ist. Vbersteigt der sich aus der Abrechnung ergebende 
Debetsaldo das Guthaben beim Kassenverein, so ist sofort, 
spatestens bis 12 Uhr mittags, fiir Deckung Sorge zu tragen. 
Die Abhebung von Barbetragen geschieht, ebenso wie bei der 
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Reichsbank, durch Schecks l ). Auch erhalt jedes Mitglied ein 
Gegenbuch, in das die EinzaWungen und Abhebungen eingetragen 
werden. Der sich aus der Abrechnung ergebende Saldo wird 
taglich vom Kassenverein in dieses Buch eingetragen. 

Fur die Buchung der Kassenvereins-Transaktionen gilt das
selbe, was uber die Buchung der Reichsbankuberweisungen gesagt 
worden ist (S. 67). Man kann das Guthaben beim Kassenverein 
als Barbestand behandeln oder fUr die Geschafte besondere 
Primanoten anlegen, aus denen in der Buchhalterei die Uber
tragungen auf das Konto "Bank des Berliner Kassenvereins" 
gemacht werden. Nur ein Unterschied besteht zwischen den 
Verrechnungen mit der Reichsbank und denen mit dem Kassen
verein. Da diese namlich den Verkehr der Banken untereinander 
regeln, also den der Bank mit ihrer Kundschaft in keiner Weise 
bemhren, hat sich das Korrespondenzbureau mit ihnen nicht zu 
befassen. Die Ubertragung in die Primanoten kann daher nicht 
nach den Briefen, die das Korrespondenzbureau an die Kund
schaft richtet, oder nach deren Kopien vorgenommen werden, 
sondern muB nach den Belegen des Kassenvereins erfolgen. Fur 
die der Bank zur Zahlung prasentierten Posten wird der Kassen
verein erkannt und ein anderes Konto belastet. Welches Konto 
das ist, hangt von der Art der prasentierten Quittung abo Handelt 
es sich Z. B. urn einen Wechsel, so wird das Wechselkonto, um 
einen Scheck, so wird dessen Aussteller belastet usw. Umgekehrt 
\\ird der Kassenverein zugunsten eines dieser Konten belastet, 
wenn es sich um die Einlieferungen der Bank handelt. Als U nterlage 
fUr dieBuchung dient in diesemFalle die demKassenverein mit der 
Einlieferung ubersandte Aufstellung (Bordereau) oder deren Kopie. 

Der Saldo des Kontos "Bank des Berliner Kassenvereins" 
muB mit dem des Gegenbuches ubereinstimmen (siehe Beispiel 
S. 71). Die gewaltige Bedeutung, die der Kassenverein fur den 
Berliner Bankierstand als Ausgleichsstelle der Zahlungen unter 
den einzelnen Mitgliedern erlangt hat, geht aus den Umsatz
ziffern des Gesamtinkassoverkehrs hervor. Dieser betrug: 

im Jahre 1905 21,091 Milliarden lVIk. 

1) Aueh die Seheeks auf den Kassenverein werden nur versteuert, 
wenn sie Abhebungen aus dem Guthaben des Ausstellers betreffen. Dber
weisungsseheeks sind steuerfrei. Dureh die Einfiihrung des Seheek~ 
stempels hat die Benutzung von Dberweisungsschecks erheblich zuge
nommen. Wahrend frillier Zahlungen, die ein Bankhaus an ein anderes 
zu leisten hatte, haufig durch Dbersendung eines Zahlungsseheeks auf den 
Kassenverein erfolgten, wird jetzt ein Dberweisungsseheek benutzt. 
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im Jahre 1906 18,660 Milliarden Mk. 

" " 
1907 16,578 " " 

" " 
1908 14,823 " " 

" " 
1909 . 20,208 " " 

Die U msatzzi££em des Kassenvereins sind auch schon aus 
dem Grunde bemerkenswert, weil sich in ihnen im allgemeinen 
der Grad der wirtschaftlichen Entwicklung widerspiegelt. 

7. Der Verkehr mit der Abrechnungsstelle (Clearinghouse). 
So praktisch die Einrichtungen des Kassenvereins sind, sie 

werden dennoch von einer anderen ahnlichen Institution iiber
troffen. Das Clearinghouse, wie schon der Name andeutet, eng
lischen Ursprungs, hat sich seit den achtziger Jahren auch in 
Deutschland eingebiirgert und ist hier rasch zu Bedeutung gelangt. 

Es wird berichtet, daB urn die Mitte des 18. Jahrhunderts 
Londoner Kassenboten, die den Auf trag erhalten hatten, Schecks 
bei den verschiedenen Bankfirmen einzulosen, sich dieses Auf
trages dadurch entledigten, daB sie in einem stillen Restaurant 
der Londoner City zu bestimmter Stunde zusammenkamen und 
dort die Schecks untereinander austauschten. Aber die Chefs 
kamen bald dahinter und benutzten den Gedanken zur Griindung 
eines Vereins, der das, was die Kassenboten aus Bequemlichkeit 
tagtaglich ausfiihrten, organisierte und in eine. praktische Ein
richtung verwandelte 1). 

Ob diese Erzahlung wahr ist oder nicht - sie ist zum min
desten gut erfunden - die Idee, eine solche Ausgleichsstelle 
zu scha££en, liegt so nahe, daB man sich wundem miiBte, wenn 
sie mit einer lebhafteren Entwicklung des Scheckverkehrs nicht 
zur Ausfiihrung gekommen ware. 

Der Scheck wird hauptsachlich beim Depositengeschaft an
gewendet, das sich bei den Aktienbanken konzentriert. Es sind 
daher immer nur wenige Banken, die einen regeren Scheckverkehr 
aufzuweisen haben. Es gehOrt nicht allzuviel praktische Be
gabung dazu, um zu erkennen, daB es toricht ware, wollten die 
Banken die Schecks gegenseitig an ihren Kassen prasentieren 
lassen, die eine das Geld an die zweite zahlen, um es vielleicht 
schon in einer Stunde wieder von ihr einzuziehen. 

Dennoch kann diese Einrichtung erst zur Bedeutung ge
langen, wenn eine Zentralstelle vorhanden ist, die den Ab
rechnungsverkehr organisiert. Denn da jede Bank bei der gegen-

I} Siehe: Obst, Theorie und Praxis des Scheckverkehrs. Stuttgart 1899. 
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seitigen Verrechnung wohl nur in den 'seltensten Fallen gerade 
dieselbe Summe zu zahlen wie zu empfangen hat, so ist es prak
tisch, die Abrechnungsstelle einem Institut anzuschlieBen, bei 
dem die Firmen in der Regel ein Guthaben unterhalten, so 
daB der zu zahlende Ausgleichsaldo aus dem Guthaben sofort 
denen iiberwiesen werden kann, die die Schecks prasentiert 
haben. Hierzu ist aber kein Institut besser geeignet als die 
Reichsbank. Sie hat den Nutzen der Abrechnungsstellen erkannt 
und im Jahre 1883 solche Institutionen an neun verschiedenen 
Orten gegriindet und an die Reichsbank angeschlossen. Schon 
lange vorher besaJ3 allerdings Hamburg den Abrechnungsverkehr. 
Bereits im Jahre 1856 wurden dort zwei Privatbanken, die Nord
deutsche Bank und die Privatbank, gegriindet, die die Abwicklung 
des Abrechnungsverkehrs moderner gestalteten. (tiber die Eigen
heiten des Hamburger Dberweisungs- und Abrechnungsverkehrs 
siehe S. 81fI.) Die Errichtung von Abrechnungsstellen im An
schluB an die Reichsbank geschah seit dem Jahre 1883 in den 
Stadten: Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Chemnitz, Com 
a. Rh., Dortmund, Dresden, Elberfeld, Frankfurt a. M., Hamburg, 
Hannover, Leipzig, Miinchen, Niirnberg und Stuttgart. Die Zahl 
der Abrechnungsstellen betragt also jetzt 16. Einen Begriff von 
den regen Umsatzen der Abrechnungsstellen erlangt man durch 
folgende Ziffern. Es betrugen die Umsatze bei den Abrechnungs
stellen der Reichsbank (in Millionen Mark): 1905: 37603, 1906: 
42035,1907: 45313,1908: 45960,1909: 51427. 

In Berlin gehoren der Abrechnungsstelle 17 Bankhauser an. 
Der VorteiI gegeniiber dem Kassenverein besteht hier vor allem 
darin, daB die Abrechnungsstelle schneller arbeitet. An den 
Kassenverein miissen die Einlieferungen bis 81/ 2 Uhr morgens 
erfolgen; diejenigen Schecks, die mit der ersten Postbeforderung 
eingehen, konnten daher erst am nachsten Tage verrechnet 
werden. Hierdurch wiirde ein Zinsverlust fUr einen Tag ent
stehen. Die Versammlungen der Abrechnungsstelle finden um 
9, urn 121/2 und um 4 Uhr statt. Somit ist es den Banken moglich, 
bei Benutzung der Abrechnungsstelle noch an demselben Tage 
iiber das Geld zu verfiigen 1). 

Der Verkehr der Abrechnungsstelle erstreckt sich in Berlin 
hauptsachlich auf Schecks; es konnen aber auch von der Bank 

1) Allerdings hat neuerdings auch der Kassenverein eine Abrech
nungsstelle. Siehe S. 80. 
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akzeptierte oder bei ihr domizilierte Wechsel sowie .Anweisungen 
verrechnet werden. 

Die Einlieferung eines Schecks in eine Abrechnungsstelle, bei 
welcher der Bezogene vertreten ist, gilt nach § 12 des Scheck
gesetzes als Vorlegung zur Zahlung am Zahlungsorte, sofern die 
Einlieferung den fiir den Geschaftsverkehr der Abrechnungsstelle 
ma13gebenden Bestimmungen entspricht. Nach einer ergiinzenden 
Bestimmung des Bundesrats gelten die der Reichsbank ange
schlossenen Abrechnungsstellen als solche im Sinne des Gesetzes. 
Die gleiche Stellung nimmt die PreuBische Seehandlung ein. 

Die Abrechnungsstelle befindet sich im Reichsbankgebiiude; 
dort ist ihr ein besonderes Zimmer angewiesen. Jede ihr an
geschlossene Bank besitzt einen Tisch, an dem der Vertreter 
Platz zu nehmen hat. .An dem einen Ende des langgestreckten 
Raumes befindet sich das Pult des Leiters, eines Beamten der 
Reichsbank. Kurz vor 9 Uhr morgens beginnt die Tiitigkeit. 
Die .Angestellten der Banken erscheinen und ordnen die aus ihren 
Bureaus mitgebrachten Papiere (Schecks, Wechsel UBW.) nach 
den Namen der zablungspflichtigen Firmen. Die auf je ein Bank
haus lautenden Schriftstiicke werden mit einer Nadel zusammen· 
geheftet, nachdem jedes einzelne mit dem Stempel der Bank 
und dem Vermerk "Abrechnungsstelle" veraehen worden ist. 
Beigefiigt werden den Schriftstiicken noch zwei Formulare 
(1 und 2, S. 77/78). In das erate Formular triigt der Beamte die 
Summe der zur Zahlung priisentierten Schriftstiicke ein; das 
zweite dient als Empfangsbekenntnis, wird aber gleichfalls von 
dem Einreicher der Schriftstiicke (Berliner Bank) ausgefiillt 

. und ist yom Empfiinger (Direktion der Diskontogesellschaft) nur 
zu unterzeichnen. Ferner fiillt der Beamte ein drittes Formular 
(3, S. 78) aus: links die Stiickzahl der jeder Firma priisentierten 
Papiere, daneben die Gesamtsumme sowie den Namen der Firma. 
Punkt 9 Uhr gibt der Leiter der Abrechnungsstelle ein Glocken
zeichen; die Vertreter der Banken verteilen nun die in der eben 
beschriebenen Weise zusammengehefteten Papiere nebst den 
Formularen 1 und 2 an die zahlungspflichtigen Firmen; Formular 3 
bleibt zuriick. So erhalt der .Angestellte jeder Bank siimtliche 
fiir sein Institut bestimmten Schecks, Wechsel und Anweisungen. 
Er hat nun zu priifen, ob die ihm iibergebenen Papiere mit der 
dazu gehOrigen Aufstellung (Formular 1) iibereinstimmen. 1st 
das der Fall, so setzt er unter Formular 2 den Firmenstempel 
und gibt es der Ausstellerin (Berliner Bank) zuriick. Die Summen 
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der empfangenen Papiere setzt er noch in die rechte (Haben-) 
Spalte von Formular 3 ein. Nunmehr begeben sich die Bank
vertreter in die Bureaus, wo die Papiere gepriift werden. Die 
nicht in Ordnung befindlichen werden dem Absender bei der 
nachsten Abrechnung, um 121/2 Uhr, in der Abrechnungsstelle 
zurUckgegeben. Die Riicklieferung erfolgt genau so wie jede 
Anlieferung; nur wird statt des weiBen Formulars 1 ein rotes 
genommen, das noch rechts oben den Vermerk "Riickgange" 
enthalt. An die zuriickgelieferten Schecks, Wechsel oder An
weisungen wird in der Regel ein kleiner Zettel befestigt, auf 
dem der Grund der Riickgabe angegeben ist. Haufig kommt es 
vor, daB Schecks oder bei der Bank domizilierte Wechsel 
prasentiert werden, die zunachst nicht eingelost werden konnen, 
weil der Kunde noch nicht fUr die Deckung gesorgt hat, 
deren Eingang aber bald zu erwarten ist. Dem Kunden ware 
es sehr unangenehm, wenn die Bank sofort die Anerkennung ver
sagen wiirde. Man p£legt daher solche Papiere zuriickzugeben; 
auf dem beigefUgten Zettel wird aber gebeten, das Schriftstiick 
noch einmal zu prasentieren. Diesem Verlangen wird hei der 
nachsten Abrechnung stattgegeben. Die Riicklieferungen werden 

Formular 1. Berlin, den 8tell Juli 1903. 

Stuck II 

~ 
5 

BerUner Bank 
an 

Diskonto-Gesellschaft. 

Mk. Pf.11 
-I 

Summe 
Mk. 

31 000 , --
1 I 430 50 

f--- -------

11120 -I 
~i 1-I-
~I 

,---
6 t=1~ __ ~ I 

I 7 
I---

I 
---

8 
f--

I 9 
f--

51 10 550 

Pf. 

I----

I----

--

I---

-

--
--

--
50 
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Formular 2. 
Abreehnungsstelle Berlin. 

EMPFANGSBEKENNTN IS. 

Von der Berliner Bank 
Abrechnungspapiere im Betrage von Mark 5550, 50 empfangen 
zu baben, wird hiermit bescheinigt. 

Berlin, den 3ten JtJ,Zi 1903. 

Direktion der Diskonto-GeseUscha!t. 

Formular 8. 

Abrechnungsstelle. Berlin, den ~n JtJ,li 1903. 

3 

2 

7 

-

Mark 

SoIl Firma 

II J 5 51510 510 Di8konroge8eU8ohajt 

1111 I I I Dre8dner BanJc 

I I I 19 01 112 81 0 S. Bleichroder 

I I I I I I I 
-II-II -II I 

1111 II I 
I III II I 
1111 II I 

11 4 51613 31 0 Totalsumme 
--;-

11 1 13TO 21 0 

I 3 4 31 3 11 0 Saldo Mark 

Vorstehenden Saldo von Mark 

3433,10 

Raben 

I I 11 I' 
I 11111 11 310 2fO 
III I II -I 
II II I I I 
1111 II I 
1111 II -I 
1111 I I -I 
1111 II -I 
I 11 1 11310 210 

T II T 
I I J I 

wolle das Girokontor der Reichsbank dem Konto der Abrechnungsstelle 
zu Gunseen des Girokontos von 

Berliner Bank 
belaslen. 

Richtig. 
Der Voreteher der Abrechnungsstelle. 
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Formular 4. 
Abrechnungsstelle Berlin. 

Mk. 3433,10 

Berlin, den 3 ten Juli 1903. Das Girokontor der Reichshauptbank 

wolle dem Konto der Abrechnungsstelle 

Mark Dreitausendvierhundertdreiunddrei/Jig auch 10 Pig. 

zugunsten des Girokontos von Berliner Bank belasten. 

Richtig. 

Der Vorsteher der Abrechnungsstelle. 

Formular o. 
Abrechnungsstelle Berlin. 

Mk. 

Berlin, den __ ten _______________ 190 ___ . Das Girokontor der Reichs-

hauptbank wolle dem Konto der Abrechnungsstelle 

Mark 

zu Lasten des Girokontos von 

gutschreiben. 

Richtig. 

Der Vorsteher der Abrechnungsstelle. 

in Formular 3 ebenfalls in die "Soll"-Spalte eingestellt, genau 
so, als wenn es sich um eine gew6hnliche Lieferung an die be
treffende Firma handelt. Neben den Riicklieferungen finden um 
121/2 Uhr auch neue Einlieferungen statt. 

N achmittags um 4 Uhr kommen die Vertreter der Banken 
ebenfalls im Clearinghouse zusammen. Aber es finden um diese 
Zeit keine Einlieferungen statt; die Versammlungen dienen viel
mehr nur dazu, urn die definitive Abrechnung vorzunehmen. 
Formular 3 wird jetzt, nachdem aIle Posten des ganzen Tages 
eingestellt worden sind, abgeschlossen (siehe Beispiel) und dem 
Leiter der Abrechnungsstelle iibergeben. Vber den Saldo wird 
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ein "Oberweisungsscheck (Formular 4 oder 5, S. 79) ausgesteIlt, 
der gleichfalls dem Leiter iiberreicht wird. Dieser priift die For
mulare untereinander; jedem "SoIl"-Posten muB ein "Raben"
Posten auf einem anderen Formular entsprechen. Sind aIle 
Buchungen ala in Ordnung befindlich anerkannt, so gibt er den 
Vertretern die Abrechnungsblatter (Formular 3) unterzeichnet 
zuriick und veranIaBt im Girokontor der Reichsbank die Gut
schriften oder Belastungen auf die Girokonten der Banken. 

Auch die Bank des Berliner K.assenvereins besitzt seit April 
1908 eine AbrechnungssteIle;. jedoch nur fUr Schecks. Die Ein
lieferung der Schecks erfolgt fUr die der AbrechnungssteIle ange
schlossenen Mitglieder bis 12 Uhr mittags; Schecks auf die Reichs
bank konnen auch nach 12 Uhr eingeliefert werden. Anwendung 
findet die AbrechnungssteIle des Kassenvereins fast nur fUr solche 
Schecks, deren Bezogene nicht in der AbrechnungssteIle der 
Reichsbank vertreten sind. Die Abwicklung vollzieht sich etwas 
anders wie bei der Reichsbank. Es werden zwei AufsteIlungen 
angefertigt, von denen der Einlieferer die eine mit dem Quittungs
vermerk des Kassenvereins versehen zuriickerhalt. Der Kassen
verein bucht alsdann die Salden auf die Konten der einzelnen 
Mitglieder; naturgemaB unter Vorbehalt der Riicklieferungen. 
Eine Zusammenkunft zur Feststellung der Salden, wie sie bei 
der AbrechnungssteIle der Reichsbank stattfindet (S. 79) ist hier 
nicht iiblich. 

Die durch das Clearinghouse verrechneten Posten konnen 
ebenso wie die beim Giroverkehr mit der Reichsbank und beim 
Verkehr mit dem Kassenverein entstehenden in die Kassabiicher 
iibertragen werden, so daB der Saldo der Verrechnungen mit als 
Kassensaldo erscheint (S. 67 und 73). Bei denjenigen Banken, 
wo die Buchungen nach dieser Methode vorgenommen werden, 
p£legt man freilich fiir die Clearinghouse-Verrechnungen ein be
sonderes Kassabuch anzulegen. W 0 in der Buchhalterei ein 
Konto "Reichsbank" gefiihrt wird, richtet man fiir den Verkehr 
mit der AbrechnungssteIle eine Primanota ein, die nach Formular 3 
iibertragen werden kann. Es wird unnotig sein, die verrechneten 
Posten einzeln auf das Konto "Reichsbank" zu iibertragen; 
es geniigt die EinsteIlung des Saldos. (S. folgendes Beispiel.) 

In Hamburg, das schon in friihen Zeiten nicht bloB der 
Mittelpunkt eines entwickelten Handelsverkehrs iiberhaupt, 
sondern insbesondere auch eines ausgedehnten Marktverkehrs 
gewesen ist, erfolgt der nberweisungs- und Abrechnungsverkehr 
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Clearinghollse·Primanota. 
Juli 1903. 

I 
Kontokorrentkonto (Reichsbank) 

I 
I 

II 
41 

An Wechselkonto 1) 

I div. Schecks a. Diskonto-Gesellsch. 5550 50 
! 

" " I 
a. S. BleichrOder 9012 80 14563 30 14563 30 

Juli 1903. 

~I Diverse Debitores 

I 

I I 

I 
An Kontokorrentkonto I I (Reichsbank) 

I 
[ 

I 
I Per Wechselkonto 

I 
Mk. 6000 - Domizilwechsel 

Nr.1712 per 4./7.1903 auf una 
von Dresdner Bank 6000 - 6000 -

II 

Per Trattenkonto 2) 
Mk. 5130,20 diverse Schecks auf 

una von Dresdner Bank 5130 20 5130 20 11130 20 

:1 

auf etwas andere Weise. Der Scheck spielt in Hamburg eine weit 
geringere Rolle als in anderen Stii.dten, besonders in Berlin; an 
seiner Stelle stand von jeher der 'Oberweisungsverkehr. Der 
Unterscbied besteht darin, daB bei dem aus England iiberkom
menen Schecksystem (hii.ufig kurz: "englisches System" genannt) 
die Zablung an einen Dritten mit Hille des Schecks erfolgt, wii.hrend 
beim 'Oberweisungsverkehr nur ein Zettel ausgefiillt und der 
Bank iibergeben wird, worauf der Name des Zablungsempfii.ngers 
und die Summe vermerkt wird, die seinem Konto gutgeschrieben 
werden soIl. Das Verfahren entspricht also dem 'Oberweisungs
verkehr der Reichsbank (die es von Hamburg iibernommen hat); 
der Unterscbied besteht nur darin, daB bier ein Scheck-, dort 
ein Vberweisungsformular angewendet wird und daB der Vber
weisungsverkehr der Reichsbank sich auf den Fernverkehr d. h. 

1) Schecks auf andere Banken werden in der Regel iiber Wechselkonto 
gebucht. 

2) FUr die auf die Bank lautenden, von dem Kunden avisierten Schecks, 
die ihr durch die Abrechnungsstelle praBentiert worden sind, wird daB 
Trattenkonto belastet (siehe S. 56). Nicht avisierte Schecks werden dem 
Konto des Ausstellers belastet. 

Buchwald, Bankbetrieb. 6. Aull. 6 
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auf den Vel'kehr zwischen den einzeinen Reichsbankfilialen, del'
jenige del' Hamburger Banken sich dagegen auf den Zahlungs
verkehr innerhalb del' Stadt erstreckt. 

Gelegentlich del' Bestl'ebungen zur El'sparung des Geldum
laufs ist in der Presse darliber diskutiert worden, welchem von 
beiden Systemen, dem Scheck- odeI' dem Uberweisungsverkehr, 
der Vorzug zu geben sei. Von den Anhangern des Hamburger 
Systems wird im allgemeinell auf drei Momente hingewiesen, die 
als Vorzug gegenliber dem Scheckverkehr betrachtet werden. 
Es sei eine gro13ere Sicherheit vorhanden; der Scheck werde in 
der Regel an jeden Inhaber ausgezahlt, der Aussteller mlisse 
also darauf bedacht sein, ihn VOl' Verlust oder Diebstahl zu be
wahren, wahrenddas den Uberweisungsauftrag enthaltende 
Formular selbst bei Verlust nicht zu rechtswidriger Bereicherung 
flihren konne. Zweitens mache der Uberweisungsverkehr die 
Quittung des Zahlungsempfangers liberfllissig, weil die Bank liber 
die erfolgten Uberweisungen Buch fiihrt; drittens seien die Banken 
in del' Lage, gering ere Kassenbestande zu halten, weil sie nicht 
so haufig wie beim Scheckverkehr in die Lage kommen, bare 
Auszahlungen zu machen. Denn derjenige, der ein Bankkonto 
besitzt, wird die ihm hierauf gutgeschriebenen Betrage nul' 
insoweit abheben, als er Bedarf an barem Gelde hat, wahrend 
der Empfanger eines Schecks leichter den ganzen Betrag ZUl' 

Abhebung bringt. Auf dem Hamburger Bankiertag am 5. und 
6. September 1907 wurde libel' diese Frage diskutiert, ohne da13 
eine Entscheidung fUr ein bestimmtes System gefallen ware. Die 
zur Annahme gelangte Resolution spricht sich in gleicher Weise 
fUr die Hebung des Uberweisungs- wie des Scheckverkehrs aus. 

Diesel' Standpunkt ist insofern richtig, als hierbei wohl 
ortliche Gepflogenheiten eine wesentliche Rolle spielen. Der 
Uberweisungsverkehr ist nur denkbar, wenn sich die Gewohn
heit, ein Bankkonto zu besitzen, in umfangreichem Ma13e aus
gebildet hat. Denn die Uberweisung durch eine Bank kann 
nur an den erfolgen, der ein solches Konto besitzt, wahrend del' 
Scheck jedermann in Zahlung gegeben werden kann. Tatsachlich 
ist denn auch in Hamburg der Depositenverkehr (trotzdem die 
dem Kunden vergliteten Zinsen geriuger sind) weit starker aus
gedehnt als in Berlin. Dort gilt es als selbstverstandlich, da.13 del' 
Gro.13kaufmann ebenso ein Bankkonto besitzt wie der kleine 
Handwerker, teilweise sogar del' Arbeiter. 1m Adre13buch wie im 
Verzeichnis del' Fernsprechteilnehmel' wird der Name del' Bank 
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angegeben, wo das Konto gefiihrt wird. 1st auch eine Agitation 
zur Herbeifiihrung ahnlicher Zustande an anderen Platzen zu 
wiinschen, so ist doch zu bedenken, daJ3 das Publikum trotz einer 
solchen Agitation sich nicht ganz plotzlich bereitfinden kann, 
von der Benutzung der Bankkonten in regerem MaBe Gebrauch 
zu machen. Solange dies nicht der Fall ist, wird der Scheck
verkehr das Vbergewicht behalten miissen. Neuerdings spricht zu
gunsten des Dberweisungsverkehrs allerdings auch, daB der Scheck 
stempelpflichtig ist, das Vberweisungsformular jedoch nicht. 

Obrigens unterscheidet sich der Scheck mit der Verrechnungs
klausel nur durch seine Form von dem Dberweisungsverkehr. 
Naheres hieriiber siehe Abschnitt 8b dieses Kapitels. 

Zurzeit ruht die Vermittlung des Hamburger Dberweisungs
verkehrs in den Handen von fiinf Privatbanken und der dortigen 
Reichsbank. Die Verfiigung iiber ein Guthaben erfolgt durch 
den sogenannten Abschreibezettel (siehe Beispiel). 

Dber die fiir Rechnung des Kunden erfolgten Dberweisungen 
wird diesem abends von der Bank Mitteilung auf einem hierzu 
bestimmten Formular gemacht. Ein Kontobuch wird bei dell 
meisten Banken nur auf Wunsch gefiihrt_ In Zeitraumen von 

Beispiel eines Hamburger Absehreibezettels. 

Die Norddeutsche Bank in Hamburg wird ersucht, 
I:l an die Vereinsbank in Hamburg zu iiberweisen: 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~=T~~~~~~~ 
~ ~ H 

..; ..... 
S"a: fur 

~~ 
....t~ " .•••••. -------- •••••• -----.-.---- ••••• -----.-- •••• --.- -------------- .••• 

!IQ !IQ ------+--;E {l Bel mehr aIs zwe1 Uberweisungen ist auf I 
~ diesem Bankzettel zu bemerken .. filr Ab- Summe 

E ~ schreibungen laut belfolgender Sammel-Auf-
.2l gabe" und nur die Gesllmtsumme aufzufUhren. 

<!> 
~ eN In Buchstaben: 

.S~ MMk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~,,~~~~~~~~~~~~~~ ;;-
eN .... = Hamburg, den .................... 190 
! (Unterschrlft) : ...................... . 

Um moglichst friihzeitige Einreichung der 
Zettel, besonders an Ultimo-Tagen wird ersucht! 

6* 
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8-10 Tagen versenden die Banken an aile Depositenkunden so
genannte Akkordzettel. Hierauf wird die Hohe des Saldos vermerkt 
und hinzugefiigt, daB dessen Ubereinstimmung mit den Biichern 
des Kunden angenommen wird, wenn von diesem nicht noch an 
demselbenTage der Bank eine gegenteiligeMitteilung gemacht wird. 

Die Banken haben in ihren Kassenraumen Kasten an
gebracht, worin die Abschreibezettel von den Kunden gelegt 
werden, soweit nicht die Zusendung durch die Post erfolgt. Die 
Zettel werden alsdann in ein Buch, das sogenannte Kontrollbuch, 
eingetragen und die Uberweisungen nunmehr auf Bogen iiber
tragen. Je ein Bogen wird fiir jede der dem Uberweisungsverkehr 
angeschlossenen Banken bestimmt. Zur Erleichterung der Uber
sicht werden die Abschreibezettel in verschiedenen Farben ge
liefert, so daB jede Bank immer dieselbe Farbe besitzt. Bei 
Uberweisungen auf die bei der Reichsbank gefiihrten Staats
konten (Steuer, Gas, Telegraphenamt usw.) kommen noch be
sondere Zettel in Anwendung. Auch werden nach den Abschreibe
zetteln die Buchungen ins Memorial gemacht, wie dies bei den 
Reichsbankiiberweisungen beschrieben wurde. 

Der Verkehr in der Hamburger Abrechnungsstelle wickelt 
sich in ahnlicher Weise ab wie in Berlin, nur daB es sich hier 
hauptsachlich um die Abrechnung von Uberweisungen und nicht 
von Schecks handelt. Der Austausch der Uberweisungsbogen 
findet in Hamburg um 121/2, 11/2 und 21/2 Uhr statt, die SchluB
rechnungen um 31/ 4 Uhr. Um 91/ 2 Uhr wird der Austausch der 
Akzepte, Wechsel und Schecks vorgenommen. Wie beim Scheck
verkehr wird nach der letzten Versammlung der Abrechnungs
stelle (21/2 Uhr) festgestellt, ob die Kunden in Hohe der zur Uber
weisung aufgegebenen Betrage Guthaben unterhalten. Die Banken 
haben das Recht, bis 4 Uhr nachmittags Uberweisungen zuriick
zuziehen. Die Ubertragung der Salden findet wie in Berlin, auch mit 
Hilfe ahnlicher Formulare, durch das Reichsbankgirokonto statt. 

8. SicherheitsmaOregeln und Revisionen. 
a) 1m allgemeinen. 

Lassen sich auch nicht aIle Wege ersinnen, die ein ver· 
brecherischer Beamter zur Ausiibung von Unterschlagungen be
nutzen kann, so ist es doch moglich, wenigstens die wichtigsten 
Prinzipien festzustellen, die fiir eine wirksame Kontrolle in An
wendung zu kommen haben. 
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Bei allen SicherheitsmaBregeln und Kontrollen kann man zu
nachst zwei Arten streng voneinander unterscheiden: solche, die 
mit del' Organisation an und fiir sich nichts zu tun haben, sondern 
sich nul' auf Nachpriifungen in regelmaBigen odeI' unbestimmten 
Zeitabschnitten beschranken (Revisionenl, und im Gegensatz 
hierzu solche, die mit del' Organisation eng verkniipft, oft von 
ihr untrennbar sind. 

Wenn einige Mitglieder des Aufsichtsrats einer Aktienbank 
von Zeit zu Zeit eine Kontrolle del' Kasse vornehmen, so hiingt 
das mit den technischen Einrichtungen im Kassenbureau in keiner 
Weise zusammen. Del' Kassenbestand wird nachgeziihlt und mit 
den Kassabiichern abgestimmt. Wenn abel' bestimmte Arbeiten 
so verteilt werden, daB die Beamten, die sie auszufiihren haben, 
haufig, ohne daB sic es selbst wissen, sich gegenseitig kontrol
lieren, so kann man wohl sagen, daB diese SicherheitsmaBregeln 
zur Organisation selbst gehi:iren. Das einfachste und zugleich 
praktischste Beispiel diesel' Art ist das System del' doppelten 
Buchfiihrung. Durch das sinnreiche Prinzip, daB jeder Belastung 
eine Gutschrift gegeniibersteht, miissen Irrtiimer und zuweilen 
auch Veruntreuungen ans Tageslicht kommen; es kann von del' 
einen Schale einer Wage nichts genommen werden, ohne daB 
es am Sinken del' anderen entdeckt wiirde. Del' Angestellte, 
del' z. B. das Wechselkonto fUhrt, wirkt als Kontrollbeamter fUr 
seinen Kollegen, del' das Kontokorrentkonto zu iibertragen hat. 
Beide Biicher werden nach den gleichen Grundbiichern - Prima
nota (Memorial) und Kassabuch - geschrieben, jedes abel' zu 
anderem Zwecke: zwei Wege, die denselben Ursprung haben, 
auseinandergehen, urn sich wieder zu vereinen. Dennoch wird 
niemand behaupten, daB das Wechselkonto als Kontrollbuch des 
Kontokorrentkontos angelegt ist; es dient hauptsachlich dazu, 
den am Diskontgeschaft erzielten Nutzen festzusteIlen. Wird 
abel' aus den Grundbiichern in eins von beiden falsch iibertragen, 
so stellt es sich am Schlusse des Monats heraus, wenn del' Gesamt
betrag aIler Debetposten mit dem aIler Kreditposten verglichen 
wird. (Niiheres hieriiber siehe Kapitel VIII.) 

Abel' sind denn, da das System del' doppelten Buchfiihrung 
kontrollierend wirkt, noch weitere SicherheitsmaBregeln not
wendig1 Als im Jahre 1902 bei einigen gri:iBeren Banken eine Reihe 
von Unterschlagungen entdeckt wurde, ist diese Frage haufig 
gestellt worden. Ihre Beantwortung ist hi:ichst einfach. Wenn von 
beiden Schalen einer Wage das gleiche Quantum genommen wird, 
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bleibt das Gleichgewicht erhalten. Angenommen, es zahle jemand 
an del' Kasse einer Bank 1000 Mk. ein, del' Kassierer unterscWage 
abel' das Geld und schreibe den Betrag iiberhaupt nicht ins 
Kassabuch ein, so kann die doppelte Buchfiihrung zur Entdeckung 
del' Tat nichts beitragen. Denn del' Betrag wird dem Konto des 
Kunden nicht gutgeschrieben und fehlt daher auf beiden Seiten, 
im Debet des Kassakontos wie im Kredit des Kontokorrent
kontos. Ahnlich ist es auch bei allen Biichern, die mit dem System 
del' doppelten Buchfiihrung nichts zu tun haben. So konnen z. B. 
aus den E££ektendepots eines Kunden Wertpapiere gestohlen 
werden, ohne daB die Defraudation durch die doppelte Buch
fiihrung entdeckt werden kann. 

Diese Beispiele geniigen, um zu erkennen, daB noch weitere 
SicherheitsmaBregeln notwendig sind. Abel' die Grundsatze del' 
doppelten Buchfiihrung werden auch hierbei Anwendung finden 
konnen; verschiedene Arbeiten werden von verschiedenen 
Beamten angefertigt, die sich dabei gleichzeitig kontrollieren. 
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die gegenseitige Kontrolle 
auch durch Beamte vel'schiedener Bureaus erfolgen kann; dadurch 
ist die Moglichkeit von Defraudationen um so eher ausgeschlossen, 
weil im GroBbetriebe die Angestellten des einen Bureaus mit 
denen eines anderen im allgemeinen wenig in Beriihrung kommen; 
eine planmaBig angelegte, gemeinsame Unterschlagung ist von 
Beamten desselben Bureaus eher zu erwarten als von denen 
zweier verschiedener Abteilungen. 

Die Frage, welcher von beiden Kontrollierungsarten del' 
Vorzug zu geben ist, den von auBenher erfolgenden Nachprii
fungen (Revisionen) oder den mit del' Organisation-verquickten, 
standigen Kontrolleinrichtungen, ist dahin zu beantworten, daB 
beide in gleicher Weise notwendig sind. 

PlOtzlich oder in bestimmten Zeitabstanden vorgenommene 
Revisionen haben den Vorzug, daB durch sie Veruntreuungen 
haufig schneller entdeckt werden als mit Hil£e del' Biicher, die 
erst am ScWusse des Monats, zuweilen noch spater abgestimmt 
werden. V oraussetzung dabei ist freilich, daB bei der Revision, 
die sich naturgemaB nul' auf Stichproben beschranken kann, zu
fiillig die von del' Veruntreuung beriihrten Posten entdeckt werden. 
In gewisse.n Fallen, und zwar iiberall da, wo es sich um Wert
bestande handelt, ist eine Revision nach diesel' Art durchaus 
notwendig. Was wiirde z. B. die Fiihrung aller nul' denkbaren 
Biicher nutzen, wenn niemand von Zeit zu Zeit eine Abstimmung 
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der Kassen- und Effektenbestande mit den sich aus den Biichern 
ergebenden Sollbestanden vornehmen wiirde 1 Der Kassierer 
konnte aIle Einzahlungen getreuest buchen, aIle Biicher wiirden 
somit stimmen, und dennoch ware nie zu entdecken, ob er nicht 
einen Barbetrag aus der Kasse entnommen und fUr sich verwendet 
hat. Wie oft diese Revisionen vorgenommen werden miissen, 
laBt sich nicht bestimmen. Fast in allen Banken wird der Kassen
bestand taglich von einem hiermit besonders betrauten Beamten ge
priift. Einige Institute haben eine aus alteren Beamten bestehende 
Kommission gebildet, die sich ausschlieBlich mit Revisionen der 
verschiedenen Bureaus zu befassen hat. Bald tritt die Kommission 
unverhofft im Effektenbureau ein, urn die Bestande an Wert
papieren nachzupriifen, bald in irgend einer Filiale der Bank usw. 

Derartig zusammengesetzten Revisionskommissionen ist im 
allgemeinen der Vorzug zu geben gegeniiber den aus Mitgliedern 
des Aufsichtsrats gebildeten. Denn dieser besteht haufig aus 
Personen, die die Organisation der Banken gar nicht oder nur 
sehr wenig kennen, da sie nicht immer in del' kaufmannischen 
Praxis, geschweige denn in der des Bankgewerbes gearbeitet haben. 
Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daB einige von den 
groBen in den Jahren 1902 und 1908 ans Tageslicht gekommenen 
Unterschlagungen wahrend mehrerer Jahre unentdeckt blieben, 
obgleich Revisionen vorgenommen worden waren. Auch in anderen 
Fallen, wo es sich nicht urn Bankbetriebe handelt, sondern urn 
industrielle Gesellschaften, hat der Aufsichtsrat, wie sich in den 
letzten J ahren immer mehr zeigte, vollig versagt. Es ist vor
gekommen, daB im Aufsichtsrat sogar Personen saBen, die fach
mannische Kenntnisse des betreffenden Industriezweiges hatten 
und dennoch nicht einmal merkten, daB die Warenbestande in 
die Bilanz falsch aufgenommen worden waren. Freilich hatte in 
diesen Fallen der Aufsichtsrat seine Pflicht aufs groblichste ver
nachlassigt; dennoch aber kommt hierin auch zum Ausdruck, 
daB der Aufsichtsrat als solcher zur Vornahme der eigentlichen 
Revisionen ungeeignet ist. § 246 des H.-G.-B. sagt iiber die 
Funktionen des Aufsichtsrats, er habe "die Geschaftsfiihrung der 
Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung zu iiberwachen 
und sich zu diesem Zwecke von dem Gange der Angelegenheiten 
der Gesellschaft zu unterrichten". Damit ist zum Ausdruck 
gebracht, daB die Revision der Bucher nur einen Teil der Tatig
keit des Aufsichtsrats in Anspruch nehmen soll. Er solI die 
"Geschii.ftsfUhrung" iiberwachen, d. h. also ebenso den Ein- und 
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Verkauf der Waren, die Anlage der fliissigen Gelder usw. Uud 
in der Tat kommt es auch fast nie vor, daB eine Gesellschaft 
etwa einen Biicherrevisor in den Aufsichtsrat wahlt, sondern das 
Hauptgewicht wird bei der Wahl in erster Reihe nicht auf eine 
Kontrolle der Betriebstechnik, sondern auf eine Kontrolle der 
Geschafte gelegt. Mag hierin auch eine Unterschatzung der rein 
organisatorischen Fragen liegen, so ist doch eines j edenfalls sicher: 
schon durch den Umstand, daB die Majoritat des Aktien
besi tzes die Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt, wird die 
Wahrscheinlichkeit geschaffen, daB in den Anfsichtsrat in der 
Regel Personen kommen, die dank ihrem Kapital sich EinfluB zu 
verschaffen wissen. Solange daher von den Gesellschaften schon 
aus diesem Grunde nicht die Einsicht zu erwarten ist, daB sie 
Personlichkeiten wahlen, die die Biicher besser zu revidieren 
verstehen als geschaftliche Beziehungen fiir das lnstit.ut anzu
lmiipfen und einen groBen Aktienbesitz anzuhaufen, wird man 
den Aufsichtsrat als Kontrollorgan der Buchfiihrung fiir unge
cignet halten miissen. 

b) 1m Kassenbureau. 

1m vorigen Abschnitt wurde dargelegt, daB der Kassen
bestand von Zeit zu Zeit durch Kontrollbeamte mit dem Saldo 
der Kassenbiicher abgestimmt werden muB, um zu verhindern, 
daB der Kassierer die eingezahlten Betrage zwar ordnungsmaBig 
bucht, sie sich aber trotzdem widerrechtlich aneignet. 1st diese 
tibereinstimmung zwischen Barbestand und Saldo der Kassa
biicher festgesteIIt, so kann man annehmen, daB die Kasse tat
sachlich st.immt, vorausgesetzt, daB aIle an der Kasse erfolgten 
Zahiungen ordnungsmaBig gebucht sind. Dies zu kontrollieren, 
wird daher eine sehr wichtige Aufgabe sein, die bei den meisten 
Banken in foigender Weise gelost wird. Der Kassierer, der das 
Geld in Empfang nimmt, tragt den Posten in das unreine Kassa
buch ein und unterzeichnet die von der Bank ausgesteIIte Quit
tung. Diese gibt er einem anderen Beamten des Kassenbureaus, 
der eine weitere Unterschrift leistet und die Einzahlung eben
falls in ein dem unreinen Kassabuch vollkommen gleiches Bueh 
eintragt. Nach SchiuB der Kasse fiir das Publikum werden beide 
Biicher vom Kontrollbeamten mi~inander abgestimmt. 

In Q.erselben Weise werden die von der Bank ausgesteIIten 
Schecb auf die Reichsbank oder den Kassenverein behandeit. 

Dieses Verfahren ist sehr einfach und praktisch: Voraus-
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setzung fUr Bcine Anwendung ist natiirlich, daB das Publikull1 
darauf hingewiesen wird, daB eine ordnungsmaJ3ig ausgestellte 
Quittung zwei Unterschriften tragen muB. 

Die Einrichtung kann auch dahin abgeandert werden, daB 
die Quittung zwar nur mit einer Unterschrift versehen wird, 
diese aber nicht von demselben Beamten geleistet wird, der das 
Geld in Empfang nimmt. Man richtet zu diesem Zweck zwei 
Schalter ein; an dem einen wird das Geld eingezaWt, an dem 
anderen die Quittung ausgehiindigt. Derjenige Beamte, der die 
Unterschrift leistet, hat die quittierten Betrage zu buchen und 
die Kasse zu kontrollieren. Diese Kontrollart wird Anwendung 
finden, wenn man die Unterzeichnung der Quittungen durch 
zwei Beamte vermeiden will; ein Fall, der bei Einzelfirmen oder 
in kleineren Betrieben hiiufig vorkommt. Jedenfalls ist das 
Prinzip der Trennung beider Funktionen - Geldempfang und 
Buchung - ein vorziigliches Mittel gegen Veruntreuungen. 

1st so eine Sicherheit fiir die richtige Buchung der am 
Schalter der Kasse bar eingezahlten Summen geschaffen, so bleibt 
doch noch die Moglichkeit einer Unterschlagung offen, wenn das 
Geld einem Wertbriefe beilag. Denn in diesem FaIle wird keinc 
Quittung ausgestellt, sondem der Empfang brieflich bestatigt. 
Die Kontrolle muB daher durch das Korrespondenzbureau er
folgeri. Es war schon davon die Rede (S. 63), daB die Kassa
biicher oder deren Abschriften taglich ins Korrespondenzbureau 
geschickt werden. Dem Korrespondenten liegen die Briefe der 
Kunden vor, worin der Bank von der "Obersendung des Geldes 
Mitteilung gemacht wird. Hiemach kontrolliert er nun, ob die 
Betrage in die Kasse eingegangen sind. Werden Abschriften 
der Kassabiieher zum Vergleich herangezogen, so darf der Kas
sierer sie nicht angefertigt haben; er konnte sonst Betrage als 
"empfangen" aufnehmen, die in den Kassabiichern nicht ver
merkt sind. 

Veruntreuungen bei den Auszahlungen konnen dadurch ent
stehen, daB der Beamte in die Kassabiicher eine Summe als "aus
gezahlt" eintragt, die er sich in die Tasche steckt. Diese Mog
lichkeit kann sehr leicht verhindert werden. Man konnte die 
Einrichtung treffen, daB, wie bei den Einzahlungen, so auch 
hier ein zweiter Beamter samtliche am Schalter prasentierten 
Schecks, Quittungen, Rechnungen usw. erhalt, hiernach die Be
trage noch einmal als ausgezaWt bucht und nach SchluB der 
Kasse seine Notizen mit denen des Kassierers abstimmt. Dieses 
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Verfahren ist indes iiberfliissig, wenn das reine Kassabuch nach 
den prasentierten Belegen gefiihrt und mit dem unreinen ver
glichen wird. 

Die Absendungen von Geld durch die Post werden ebenso 
wie die Eingange durch das Korrespondenzbureau kontrolliert. 
Dieses hat den Auf trag zur Absendung des Geldes gegeben (S. 62) 
und priift nun, ob die Kasse sich des Auftrages entledigt hat, 
gleichzeitig aber auch, ob der Kassierer nicht Geld abgeschickt 
hat, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. 

Eine sehr sichere KontrollmaBregel ist auch die Einrichtung, 
samtliche Ein- und Auszahlungen der Kundschaft brieflich zu 
bestatigen. Hierdurch wird ebenfalls vermieden, daB der Kas
sierer empfangenes Geld nicht in die Kassenbiicher eintragt oder 
umgekehrt Betrage ala "ausgezahlt" bucht, die er sich in die 
Tasche steckt. Vor allem aber hindert sie das beliebte Betrugs
manover, daB irgendein anderer Beamter, der die Guthaben der 
Kunden kennt, mit gefalschten, auf den N amen eines Kunden 
lautenden Quittungen oder Schecks durch einen Strohmann an 
der Kasse Geld erheben Ia13t. 

Der Zweck der Absendung von Bestatigungsschreiben, jede 
nicht ordnungsmaBige Zahlung durch die Moniten der Kunden 
sofort zu entdecken, kann aber nur erfiillt werden, wenn dafiir 
Sorge getragen wird, daB die Briefe auch tatsachlich der Post 
iibergeben werden: es muB dem betriigerischen Beamten unmog
lich sein, etwa den Brief vor seiner Absendung zuriickzuhalten. 
Daher muB verhindert werden, daB ein Beamter zu der Stelle, 
wo die Briefe zur Versendung gebracht (kuvertiert usw.) werden, 
Zutritt erhalt. SoIl ein Brief, der schon unterschrieben und der 
Expedition iibergeben ist, zuriickgeholt werden, so ist hierzu die 
schriftliche Genehmigung eines Kontrollbeamten einzuholen. 

Eine weitere wichtige Kontrolle gegen unberechtigte Aus
zahlungen wird auch dadurch geschaffen, daB dem Kassierer zur 
Pflicht gemacht wird, bei Auszahlung des Geldes sofort auf die 
priisentierten Quittungen oder Schecks den Stempelaufdruck 
"bezahlt" zu setzen. Es ist somit unmoglich, daB irgendein 
Beamter erledigte Kassenbelege entwendet und das Geld erheben 
laBt. Es muB aber auch kontrolliert werden, ob der Kassierer 
dieser Vorschrift nachgekommen ist. Dies kann bei tJbertragung 
des reinen Kassabuches nach den Zahlungsbelegen geschehen. 

Der Giroverkehr mit der Reichsbank und dem Kassenverein 
erfordert nur wenige KontrollmaBregeln. Die tJberweisung einer 
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Summe per Reichsbank-Girokonto geschieht, wie wir gesehen 
haben, nach dem Auf trag des Korrespondenzbureaus. Gleichzeitig 
wird dem Kunden eine Mitteilung hiervon gemacht, nach diesem 
Briefe die Primanota geschrieben und hiernach das Konto 
"Reichsbank" in der Buchhalterei gefiihrt. Wird nun in der 
Buchhalterei taglich eine Abstimmung dieses Kontos mit dem 
Gegenbuch der Reichsbank vorgenommen, so ist, wenn die Posten 
ii bereinstimmen, dadurch zweierlei bewiesen: zunachst, daB aIle 
im Gegenbuch verzeichneten Betrage auch in der Primanota ent
halten, also die Bestatigungen und Belastungen durch das Korre
spondenzbureau ordnungsmaBig erfolgt sind; zweitens aber ist, 
da samtliche auf dem Konto und somit in der Primanota vermerk
ten Posten im Gegenbuch stehen, die Gewahr dafiir vorhanden, 
daB aIle Uberweisungsauftrage ausgefiihrt sind. 

Ebenso vergleicht der Buchhalter des Kontos "Reichsbank" 
die der Bank per Reichsbank-Girokonto iiberwiesenen Betrage 
mit den Eintragungen des Gegenbuches. Dadurch wird fest
gesteIlt, ob vom Korrespondenzbureau iiber aIle durch das Zentral
institut eingegangenen Betrage Bestatigungsschreiben abgesandt 
worden sind. Denn nach ihnen wurde die Primanota, hiernach 
wieder das Konto "Reichsbank" gefiihrt. Ware die Absendung 
eines solchen Schreibens unterblieben, so wiirde der Posten auf 
dem Konto fehlen, aber im Gegenbuch enthalten sein. 

W 0 ein Konto "Reichsbank" nicht gefiihrt wird und die 
Reichsbank-Giroiiberweisungen statt in Primanoten in die Kassa
biicher gebucht werden, kann eine ahnliche Kontrolle dadurch 
herbeigefiihrt werden, daB die Kassabiicher mit den Briefen des 
Korrespondenzbureaus verglichen werden. 

Besonders interessant ist eine Kontrolleinrichtung, die aus 
England zu uns heriibergekommen ist und sich als iiberaus niitz
lich erwiesen hat: das sogenannte "Kreuzen" (englisch "cros
si ng") der Schecks. Es solI verhindern, daB Schecks, die ab
handen gekommen sind, dem Diebe oder Finder ausgezahlt werden. 
Die SicherheitsmaBregel besteht darin, daB quer iiber den Scheck 
die Wode "Nur zur Verrechnung" geschrieben oder durch 
einen Stempel aufgedruckt werden. Wird ein solches Papier an 
der Kasse einer Bank zur Bezahlung vorgelegt, so wird sie abge
lehnt; denn der Vermerk bedeutet, daB der Betrag nur dem 
Konto des Prasentanten gutgeschrieben werden darf. Diese 
Gutschrift (Verrechnung) gilt dann nach § 14 des Scheckgesetzes 
als Zahlung im Sinne des Gesetzes. Die Ubertretung des Verbots 
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macht den Bezogenen flir den dadurch entstehenden Schaden 
verantwortlich. 

Freilich ist es undenkbar, daB jedermann, der einen "ge
kreuzten" Scheck in Zahlung bekommt, bei der betreffenden Bank 
ein Konto unterhalt. Der Aussteller des Schecks, Julius Koch 
(siehe Beispiel S. 45), gibt ihn an Werner & Co., die vielleicht 
bei der Reichsbank kein Girokonto haben. Wiirde der Aussteller 
sich hiernach in jedem FaIle vorher erkundigen miissen, so ware 
damit eine groBe Erschwerung des gesamten Scheckverkehrs 
verbunden. Sollte daher diese niitzliche SicherheitsmaBregel 
Anwendung finden, so muBte die M6glichkeit geschaffen werden, 
daB wenigstens die Banken untereinander "gekreuzte" Schecks 
einkassieren k6nnen. Dadurch ist es wenigstens den Firmen, die bei 
irgendeiner Bank ein Konto unterhalten, m6glich, das Geld zu 
erhalten. In unserem Beispiele (S. 45) geben Werner & Co. denScheck 
an Miilheimer & Co., diese an die Nationalbank fiir Deutschland, 
die den Betrag von der Reichsbank erhebt. Da, wie erwahnt, fast 
jede Bankfirma bei der Reichsbank ein Girokonto hat, ware in 
diesem Falle die Frage gelost. Schwierigkeiten entstanden aber 
doch, wenn der Scheck statt auf die Reichsbank auf eine andere 
Bank lauten wiirde. Da flir den Geschaftsverkehr der Banken 
eines Platzes untereinander keine Konten eingerichtet zu werden 
pflegen, wird die Vermittlung durch die Abrechnungsstelle und 
in Berlin auch durch den Kassenverein ubernommen. Ange
nommen, die Bank fur Handel und Industrie habe von einem 
Kunden einen "Nur zur Verrechnung"-Scheck auf die Dresdner 
Bank erhalten, so gibt sie ihn der Abrechnungsstelle; dort erkennt 
die Reichsbank das Konto der Bank flir Handel und Industrie 
flir den Betrag und belastet daflir gleichzeitig die Dresdner Bank. 

Hieraus ergibt sich, daB ein Privatmann einen "gekreuzten" 
Scheck nur annehmen kann, wenn er bei irgendeiner Bank ein 
Konto unterhalt. Denn die Bank kann jedem trberbringer eines 
"gekreuzten" Schecks den Gegenwert nicht auszahlen, weil sie 
nicht wissen kann, ob er den Scheck nicht gefunden oder ge
stoWen hat. Somit gewinnt das "Kreuzen" der Seheeks in dem
selben Verhaltnis an Ausdehnung, wie sieh der Verkehr des 
Publikums mit den Banken erweitert. 

Schwierigkeiten kOnnen auch mit solchen Verrechnungs
schecks entstehen, die auf Platze lauten, wo ein Abrechnungs
verkehr nicht existiert. Erhalt die Bank z. B. einen "gekreuzten" 
Scheck auf Erfurt, so ist es fUr sie umstandlich, ihn einzuziehen, 
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wenn sie nicht mit der zahlungspflichtigen Erfurter Firma in 
Geschaftsverhindung steht. Trotzdem geschieht es haufig, daB 
erst zu diesem Zweck die Erfurter Firma ein Konto einrichtet, 
den Gegenwert des Schecks dem Dhersender aher so£ort per 
Reichshank-Girokonto iiherweist. 

Es werden yom Puhlikum verhaltnismaBig wenig Schecks 
mit dem Verrechnungsvermerk versehen. In den letzten Jahren 
hat der Brauch allerdings zugenommen. Hau£iger wird das 
"Kreuzen" hei den Banken angewandt, urn Entwendungen von 
Schecks im eigenen Betriehe zu verhindern. Bei den meisten 
Banken hesteht die Vorschrift, daB samtliche der Bank zum 
Inkasso iihergehenen Schecks, sofern sie auf den Wohnort der 
Bank und eine Firma mit Verrechnungsgelegenheit lauten, sofort 
nach ihrer Ankunft mit der Aufschrift: "Nur zur Verrechnung" 
versehen werden miissen. Bei Schecks aqf auswartige Firmen ist 
erst zu priifen, wie der Einzug zu erfolgen hat. 

Wie wichtig das "Kreuzen" der Schecks ist, hat sich hei 
der im Jahre 1902 ans Tageslicht gekommenen Riesenunter
schlagung bei der Osterreichischen Landerbank in Wien 
nur zu deutlich gezeigt. Dort hatte ein Kassierer die zum Inkasso 
eingegangenen Schecks durch einen Boten einziehen lassen und 
das Geld fiir sich verwendet. Das ware in einem Lande, wo der 
Verrechnungsverkehr (Kassenverein und Clearinghouse) festen 
FuB gefaBt hat, nicht moglich, selbst dann nicht, wenn der Kas
sierer, der den Verrechnungsvermerk auf den Scheck zu setzen 
hat, dies in betriigerischer Absicht unterlaBt, den Scheck an sich 
nimmt und das Geld erhebt. Denn da die der Abrechnungs
stelle und dem Kassenverein angeschlossenen Banken Schecks, 
Wechsel und Anweisungen fast nur durch diese Institute einkas
sieren, wiirde es auffallen, wenn ein Bote der einen GroBbank 
an der Kasse der anderen einen auf diese gezogenen Scheck pra
sentierte. Del' Kassierer wiirde wahrscheinlich die Antwort geben, 
der Scheck moge durch das Clearinghouse reguliert werden. 
Freilich kommt es vor, daB eine Bank im Lau£e des Tages eilig 
hares Geld braucht und es ihr zu lange dauert, bis sie nach Ab
schluB der Verrechnung die Summe von der Reichsbank erheben 
darf; sie will daher die ihr zum Inkasso iibersandten Schecks 
auf andere Banken direkt einlosen. Aber auch in diesem Fane 
ist eine Unterschlagung schwer durchzufiihren, denn in der 
Regel wiirde dem Boten - zum mindesten bei groBen Summen 
- nicht bares Geld, sondern wiederum efl:lt ein Uberweisungs-
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scheck auf die Reichsbank (roter Scheck) ubergeben werden. 
Der Bote geht mit diesem Scheck zur Reichsbank: das Geld 
wird seiner Firma gutgeschrieben; diese kann das Guthaben 
wieder sofort durch einen weiBen Scheck auf die Reichsbank 
abheben. Sollte die Unterschlagung also gelingen, so ware notig, 
daB der Beamte sowohl den Scheck auf diejenige Bank, von 
der er das Geld einzuziehen versucht, auBerdem aber noch ein 
Scheckformular auf die Reichsbank entwendet; daB ihm beides 
gelingt, erscheint unwahrscheinlich. Selbst wenn es ihm aber 
moglich ware, sich einen Reichsbankscheck anzueignen, konnte 
er das Geld nicht an sich bringen, weil, wie oben dargestellt, 
eine Kontrolle daruber zu wachen hat, ob die per Scheck von 
der Reichsbank oder dem Kassenverein entnommenen Betrage 
richtig in die Kassabiicher eingetragen worden sind. Nur wenn 
aIle diese Kontrollen versagen, kann eine Unterschlagung ausge
iibt werden. 

Fiir das Publikum entsteht durch die Anwendung des Ver
rechnungsvermerks ebenfalls ein Vorteil. Erhalt namlich jemand 
einen Scheck in Zahlung, und will er ihn an eine groBere Waren
oder Bankfirma weitergeben, von der er sicher annehmen kann, 
daB sie mit der zahlungspflichtigen Firma direkt oder durch Ab
rechnungsverkehr in Verbindung steht, so wird er gut tun, den 
Scheck vor seiner Versendung mit dem Verrechnungsvermerk 
zu versehen. Geht der Scheck verloren, so kann der Finder 
das Geld nicht abheben, wenn er kein Konto bei einer Bank 
unterhalt. 1st dies aber der Fall, so kann jederzeit festgestellt 
werden, wer das unrechtmaBig gezahlte Geld erhalten hat. 

Es zeigt sich somit, daB dieses Kontrollmittel nicht nur fUr 
die Bankwelt, sondern auch fur das Publikum, namentlich fur 
die Geschaftskreise, von groBer Bedeutung ist. 



III. Die Coupon- und Sortenkasse. 

I. Allgemeines. 
Bei den groBeren Bankinstituten pflegt fiir die Eilliosung 

der fii.J.J.igen Coupons und Dividendenscheine ein besonderes 
Bureau etabliert zu werden, die Couponkasse. Gleichzeitig 
werden hier ausUi.ndische Sorten (Banknoten und Geld) in deutsche 
umgewechselt und deutsche in auslandische. In kleineren Ge
schaften wird dieses Bureau mit der Kasse vereinigt. 

Unter einem Coupon - auch Zinsschein genannt - ver
steht man den Schein, auf Grund dessen die Zinsen einer Schuld
urkunde am Falligkeitstage beim Aussteller abgehoben werden 
konnen. Nicht jeder Schuldurkunde werden Coupons beigefiigt. 
So werden z. B. fiir die Zinsen einer Hypothek keine Coupons 
ausgegeben; sie werden vielmehr dem Hypothekenglaubiger am 
Falligkeitstage gegen Cluittung bezahlt. 

Den Wertpapieren Zinsscheine beizufiigen, wurdc erst 
Brauch, als etwa im 17. J ahrhundert die Schuldverschreibungen 
der Staaten in Inhaberpapiere umgewandelt wurden, d. h. in 
Papiere, die ohne weiteres aus der Hand des einen in die des 
anderen bei gleichzeitiger tJbertragung des Schuldanspruches 
wandern konnen. Fiir den Besitzer der Urkunde besteht del' 
Vorteil des Coupons darin, das er diesen wie eine Banknote 
weitergeben kann; nehmen doch sogar die Steuer- und Zoll
behorden die Zinsscheine der Staatsanleihen in Zahlung. Del' 
zur Bezahlung verpflichtete Schuldner genieBt den Vorteil, daB er 
die Zinsen erst bei der Prasentation des Coupons, also unter Um
standen erst lange nach Falligkeit, zu zahlen hat. Je langer der 
Coupon von Hand zu Hand wandert, bis er an den Aussteller der 
Schuldurkunde zuriickkommt, desto groBer ist dessen ZinsgewIDn. 

Wie die Coupons denjenigen Wertpapieren beigegeben 
werden, die ihren Inhabern Zinsen in vorher bestimmt fixierter 
Hohe gewahren, so sind die Dividendenscheine zur Ab
hebung der Dividenden bestimmt, derel\ Hohe von den Ein-
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nahmen der Gesellschaft abhangt und erst nach SchluB des 
Geschaftsjahres in einer Versammlung der Aktionare (General
versammlung) fast immer nach dem Vorschlag des Aufsichtsrats 
festgesetzt wird. 

Die Coupons entsprechen meistens dem Zinsanteil auf ein 
halbes Jahr, zuweilen demjenigen auf ein Vierteljahr oder auf 
langere Perioden, z. B. ein Jahr. Die Dividendenscheine ent
sprechen dem Gewinnanteil auf das ganze Jahr. Dividenden
scheine konnen nicht wie Coupons an Stelle des baren Geldes 
weitergegeben werden, weil ihr Wert aus ihnen nicht ohne wei teres 
zu ersehen ist. Einige Aktiengesellschaften, wie z. B. die Reichs
bank, vornehmlich aber amerikanische Eisenbahngesellschaften, 
gewahren sogenannte Abschlagsdividenden. So befinden 
sich an den Anteilen der Reichsbank zwei Abschlagsdividenden
scheine, wovon der eine am 1. Juli, der andere am 1. Januar eines 
jeden Jahres mit je 13/4.% bezahlt wird. Der Rest der Dividende 
gelangt nach der Generalversammlung, gewohnlich Ende Marz, 
zur Auszahlung. 

Die Einlosung der Coupons und Dividendenscheine bildet 
fUr die Banken einen besonderen Geschaftszweig, der allerdings 
nur ganz minimale Gewinne aufweisen kann. Denn fiir das 
Inkasso wird meistens keinerlei Vergiitung berechnet; nur bei 
Einlosung von Dividendenscheinen, die an einem anderen Ort 
zahlbcr sind, werden Spesen in Ansatz gebracht. Dagegen er
halten die Banken haufig von den Zahlstellen, die von den 
Aktiengesellschaften zur Einlosung der Dividendenscheine be
stimmt werden, cine kleine Bonifikation, die Zahlstellen auch 
wieder von der Gesellschaft selbst. Sofern es sich um auslan
dische Wertpapiere handelt, ergibt sich zuweilen ein kleiner 
Nutzen, auch dann, wenn die Auszahlung des Zinses oder Gewinn
anteils in der auslandischen Miinze erfolgt. Jedoch ist das nicht 
immer der Fall; haufig werden auch die Scheine auslandischer 
Papiere in Deutschland und in deutscher Wahrung zu einem 
festen Umrechnungskurse eingelOst. Teilweise wird aber be
stimmt, daB die Auszahlung zu dem an der Borse notierten Kurse 
fUr Wechsel auf das betreffende Land vorzunehmen ist. 

Der bei der Einlosung erzielte "OberschuB ist, streng ge
nommen, ein Sortengewinn, d. h. ein Gewinn, der bei der Um
wechslung auslandischer Sorten in deutsche oder umgekehrt 
entsteht. Hierbei wird eine kleine Provision berechnet, meistens 
in der Form, daB die Bank beim Ankauf einen niedrigeren Kurs 
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berechnet und der Kunde beim Verkauf einen hoheren als den 
an der Borse notierten bezahlt. 

Wie die Coupon- und Sortengeschafte zusammen in einem 
Bureau betrieben werden, so erscheint auch der aus ihnen erzielte 
Gewinn in den Geschaftsberichten der Banken gewohnlich in 
einer Ziffer. 

2. Der Ankauf von Coupons, Dividendenscheinen 
und Sorten. 

Die Arbeiten in der Coupon- und Sortenkasse lassen sich 
in zwei Teile trennen: in den Ankauf der Coupons, Dividenden
scheine und Sorten sowie in deren Verwertung (Weiterver
auBerung). 

Die Handhabung des Ankaufs ist sehr einfach. Die Scheine 
werden an der Coupons- und Sortenkasse prasentiert oder der 
Bank eingeschickt und der Betrag bar ausgezahlt oder gut
geschrieben. In der Regel werden dieinlandischen Coupons von 
den Banken schon 14 Tage vor ihrer Falligkeit eingelost. Die 
Hohe des fUr sie zu zahlenden Betrages ist auf den Coupons 
gewohnlich angegeben. Bei Dividendenscheinen ware dies nicht 
moglich, weil das zur Ausschiittung kommende Ertragnis bei Aus
gabe der Scheine nicht bekannt sein kann. Um die umstandliche 
Arbeit der Sammlung der verschiedenen Dividendenziffern bei 
der groBen Anzahl der Aktiengesellschaften zu erleichtern, gibt es 
Hilfsbiicher, die gleichzeltig die bei der Einlosung der Coupons 
etwa noch wissenswerten Angaben enthalten 1). 

Fiir jede Art von Coupon- und Dividendenscheinen sind die· 
Nummern der in Umlauf befindlichen Stiicke, der Betrag, zu 
dem die Einlosung erfolgt, und die Zahlstellen angegeben. Da 
das Buch alljahrlich erscheint, miissen die im Laufe des J ahres 
zur Veroffentlichung kommenden Dividendenausschiittungen 
nachgetragen werden. Das geschieht an der Hand der Borsen
zeitungen, in denen nach Festsetzung der Dividenden eine ent
sprechende Bekanntmachung erlassen wird. Eine gesetzliche 
Vorschrift zur Publizierung besteht zwar nicht, diejenigen Aktien
gesellschaften, deren Anteile an der Borse eingefUhrt sind, pflegen 
sie aber in der Regel zu veranlassen. Meistens geschieht die 
Veroffentlichung in Verbindung mit der in der Generalversamm-

1) 1m allgemeinen Gebrauch befindlich ist: Schutz, Der Zinsschein, 
Berlin, Wilhelm SUSBerott. 

B u c h w a I d. Bankbetrieb. 6. Aull. 7 
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lung der Aktionare genehmigten Bilanz. Der Fall, daB ein Ak
tionar tiber die Auszahlung der Dividende im unklaren gelassen 
wird, kann, selbst wenn die Publizierung der Dividendenzahlung 
ausbleibt, dennoch nicht eintreten, weil die Dividende meistens 
sofort nach Genehmigung der Bilanz fallig ist und von der Einbe
rufung der Generalversammlung die Aktionare durch Inserat 
oder auf andere Weise benachrichtigt werden mussen, und weil 
nach der Genehmigung durch die Generalversammlung die Bilanz 
sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unverzuglich durch den 
Vorstand in den Gesellschaftsblattern bekanntzumachen ist. 
(§§ 1822, 2551 und 2651 H.-G.-B.) 

Der Kassierer hat bei Einlosung von Coupons und Dividenden
scheinen auf den Verjahrungstermin zu achten. Fur samtliche 
Scheine ist namlich ein Termin festgesetzt, bis zu dem sie von 
der Ausgabestelle bezahlt werden mussen; anderenfalls verjahrt 
die Pflicht zur Einlosung, Die Dauer der Verjahrungsfrist ist 
verschieden; im allgemeinen betragt sie 3-5, meistens 4 Jahre 
von dem Tage ab, an dem der betreffende Schein von der Aus
gabestelle bezahlt werden mull (Falligkei tstag). In den 
Statuten der Aktiengesellschaften ist fast immer eine nahere 
Bestimmung hieruber enthalten; bei der Ausgabe von Schuld
verschreibungen wird die Vorlegungsfrist auch offentlich bekannt
gemacht, und wo feste Vereinbarungen nicht getroffen sind, 
kommt die gesetzliche Dauer von vier Jahren nach dem Schlusse 
des Jahres, in dem der Schein fallig geworden ist, in Anwendung. 
Eine Mitteilung, bis wann die Scheine eingelost werden mussen, be
findet sich auch in der Regel auf ihnen vorgedruckt; in den 
Hilfsbuchern sind ebenfalls nahere Angaben hieruber enthalten. 

Die Coupons und Dividendenscheine verloster Wertpapiere 
konnen angenommen werden, da auch die Ausgabestellen ge
wohnlich ohne weiteres den Gegenwert auszahlen. Einige Zahl
stellen weisen die Bezahlung der Coupons verloster Stucke jedoch 
zuriick, um den Inhaber dadurch zu veranlassen, das Papier zur 
Einlosung einzureichen. Werden Coupons oder Dividendenscheine 
verloster Effekten bezahlt, so muB die Zahlstelle zum Ausgleich 
hierfur den Gegenwert beim Inkasso des Wertpapieres yom 
Einlosungsbetrage der Schuldverschreibung kurzen. Coupons 
und Dividendenscheine gestohlener Wertpapiere werden ebenfalls 
bezahlt. Die Bezahlung abhanden gekommener Coupons und 
Dividendenschein ist nach § 804 B.-G.-B. ausdrucklich gestattet. 
(Naheres siehe Kapitel VI, Abschn. 4 u. 6.) 
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Bei einigen ausUindischen Anleihen und Aktien ist es Brauch, 
daB bei Einlosung del' Coupons odeI' Dividendenscheine ein be
stimmter Prozentsatz als Steuer in Abzug gebracht wird. Die 
Staaten, deren Anleihen einer solchen Couponsteuer unter
liegen, sind namentlich Osterreich, RuGland, Spanien, Italien und 
England. Die Namen del' Wertpapiere, deren Scheine sich einen 
solchen Abzug gefallen lassen mussen, sowie die Hohe del' Steuer 
ersieht del' Couponkassierer ebenfalls aus dem Hilfsbuch. 

Staaten, in denen noch Silber- odeI' Papierwahrung herrscht, 
zahlen die Coupons ihrer Anleihen haufig in del' Wahrung ihres 
Landes. In diesem :FaIle ist eine Umrechnung in die deutsche 
Wahrung vorzunehmen. 

Einige Staaten hatten fruher, VOl' Einfuhrung del' Goldwah
rung, die Bestimmung getroffen, daB die Einlosung del' Zinsscheine 
fUr Inlander in del' Wah rung des Landes, fUr Auslander jedoch in 
Gold zu er£olgen habe. Die Bevorzugung del' Auslander er£olgte .. 
weil die eine Anleihe ubernehmenden Banken es naturgemliB ver
meiden, ein Papier in den Verkehr zu bl'ingen, dessen Zinszahlung 
nicht einheitlich, sondern vom jeweiligen Kurse del' Silber- odeI' 
Papiel'valuta abhangig ist. Damit nun verhindert werde, daB die 
Wertpapiel'e zur Zinserhebung ins Ausland wandern, muBten die 
ausliindischen Besitzel', urn von del' Rentensteuer befreit zu sein 
odeI' die Zahlung in Gold zu erwirken, eine eidesstattliche Vel'
sicherung abgeben, daB die Wertpapiere ihr Eigentum sind und 
keine in dem betreffenden Lande ansassige Person irgendein 
Interesse an den Papieren hat. Man nennt eine solche El'klarung 
Affida vi t. Mit Einfuhrung del' Goldwahrung ist das Affidavit 
iiberfliissig geworden, da nun auch die inlandischen Besitzer An
spruch auf Goldzahlung haben. Bis VOl' wenigen Jahl'en war es 
noch bei del' Couponeinlosung einiger italienischen Renten 
notwendig. Das Ver£ahren fUhrte zu groBen U mstandlichkeiten und 
war daher wenig beliebt. Jetzt besteht das Affidavit noch im Ver
kehr mit England, abel' hier hat es einen anderen Zweck. Dieses 
Land fordert das Affidavit namlich bei del' EinlOsung von Cou
pons und Dividendenscheinen, die in England zahlbar, abel' 
nicht englischen Ursprungs sind. Wird das Mfidavit nicht 
beigebracht, so erhebt England, wie bei seinen Inlandern, eine 
Einkommensteuer (income tax). In Betracht kommen hierbei 
hauptsachlich die agyptischen und einige russische Anleihen. 

(Ein Beispiel eines solchen Affidavits s. S. 101.) 
Bei del' Einlosung del' Coupons uud Dividendenscheille notiert 

"i* 
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der Kassierer gewohnlich Namen und Wohnung des Einreichers 
in ein Buch, wobei er jede Eintragung mit einer Nummer versieht, 
die mit einer gleichen, auf jedem Schein vermerkten N ummer korre
spondiert. Dies geschieht, um die Scheine zUrUckgeben zu konnen, 
falls sie aus irgendeinem Grunde nicht in Ordnung sein sollten. 

Ein Teil der Scheine wird dem Kassierer vom Effektenbureau 
zur Einlosung iibergeben, das sie von den im Depot befind
lichen Effekten abtrennt. Soweit es der Kundschaft gehorige 
Wertpapiere sind, wird ihr Mitteilung gemacht, daB die Ab
trennung erfolgt und der Gegenwert gutgeschrieben ist (siehe 
auch Kapitel IV, Abschnitt 8). 

Die Umwechslung auslandischer Banknoten und Geldsorten 
geschieht, sofern ein Kurs an der Borse notiert wird, auf dessen 
Basis. Wieviel beim Ankauf abzuziehen und beim Verkauf auf
zuschlagen ist, laBt sich nicht bestimmen, weil die Gebrauche in 
den Banken in dieser Beziehung nicht einheitlich sind und auch 
die Frage, mit welchem Kunden das Geschaft abgewickelt wird, 
hierbei eine Rolle spielt. 

An der Berliner B6rse werden folgende Sorten amtlich notiert: 

Geldsorten, Banknoten und Coupons. 

Miinz-Duk. p. St .. 
Rand- " 
Sovereigns 
20-Frks.-Stck. 
8-Gulden-Stck. . 
Gold-Dollars. 
Imperials p. St. 

" aIte p. 500 Gr .. 
Neues Russ. Gld. 

9,70 hz. i ) 

9,59 hz. 
20,20 G. 
16,20 G. 
16,18 G. 
4,185 et. hz. G. 
aIte 16,70 hz. 
1394 hz. 

pro 100 R. 215,95 et. hz. G. 
Am N. 1000-5 D. 4,1775 hz. G. 

" 2 u. 1 Doll. 4,17 hz. G. 
" Coup. zh. N. Y. 4,1775 hz. G. 

Belgische Bankn. 
pro 100 Fr. 

Diinische Bankn. 
pro 100 Kr. 

Englische Bankn. 
pro 100 L.-St. 

Franziis. Bankn. 
pro 100 Fr. 

81,10 B. 

112,40 hz. 

20,375 et. hz. G. 

81.05 hz. 

Holland. Bankn. 
pro 100 FI. . 

Italien. Banknoten 
pr. 100 Lire. 

Osterr. Banknoten 
pro 100 Kr .. 

"Abschn. zu 
2000 Kr .. 

Russische Bankn. 
pro 100 R. 

"Abschn. zu 
500 R. 

"Abschn. zu 5, 
3 und 1 R. . 

ult. Dez. 
ult. Jan. 

Schweizer Bankn. 
pro 100 Fr. 

Zoll-Coupons 

I pro 100 R. 
"kleine . 

168,35 hz. 

81,05 bz. 

85,30 hz. 

85,25 hz. 

216,10 hz. 

216 hz. 

216,20. 

80,75 hz. 

323,50 hz. G. 
323,50 hz. 

1) Dber die den Kursen beigefiigten Bemerkungen hz., G. UilW. siehe 
Kapitel V. Ahschnitte 2 und 5. 
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Affidavit. 
(Diese Deklaration ist von der Person oder Firma zu unter
zeichnen, welche die Auszahlung der Coupons von Inhaber

aktien beanspruoht.) 

Ich 
Wir 

in ............................................................... ,:' .... _ •.• , .................................. . 

uberreiche ..... im Betrage von Mk •......................... die auf der Ruck-
£ ......................... . 

seite verzeichneten Coupons zur Einlosung und erklii.re ..... zugleich, daB 

sie von Inhaberaktien abgetrennt sind, welche ~r unbedingtes Eigen. 
mem 

tum (oder das Eigentum eines oder mehrerer KlientenI niimlich 

in ........................................................................................................... . 

bilden, daB die Inhaberaktien sich im Besitze von .............................. . 

in ......................................................................................................... . 

befinden und daB keine im Vereinigten Konigreich von GroBbritannien 
und Irland oder in Frankreich ansliBsige Person irgend welches Interesse 
an den bezeichneten Inhaberaktien oder' Coupons hat 

(Unterschrift) ............................................................ . 
(Ort) ............................................................. . 

(Datum) ............................................................ . 

Unterzeichnet in Gegenwart des ......................................................... . 

NB. Dieses Formular ist In Gegenwart eiDer mit der FUhrung eines offentUchen 
Siegels betranten Personlichkeit zu unterschreiben. 

Bei den Notizen der Banknoten ist angegeben, worauf sich 
der Kurs bezieht (z. B. pro 100 Fr.); bei den Goldmiinzen ver
steht er sich auf Mark pro Stiick. 

Miinz- und Randdukaten sind Handelsmiinzen; das 
sind Miinzen, die keinen Bestandteil der gesetzlichen Wahrung 
bilden, wie etwa die Mark deutscher Wahrung, sondern nur zur 
Regulierung des Handels mit dem Auslande dienen sollen. Die 
Dukaten enthalten den groBten Feingehalt an Gold: 71/72 gegen 
900/1I)()O unserer deutachen Goldmiinzen. Man unteracheidet, wie 
aua dem Kurazettel ersichtlich, zwischen Miinz- und Randdukaten. 
Als Miinzdukaten geiten die neueren Miinzen, die im Gebrauche 
noch nicht an Gewicht verloren haben; aie miissen, um lieferbar 
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zu sein, den Pragestempel des laufenden Jahres tragen und das 
Vollgewicht von 3490 g £iir 1000 Stuck aufweisen. Ais Rand
dukaten sind die alteren Munzen lieferbar; das Mindestgewicht 
betragt 3485 g £iiI' 1000 Stuck; fur jedes am Vollgewicht (3490 g) 
fehlende Gramm sind vom Verkaufer 2,75 Mk. zu verguten. 
Bei geringerem Gewicht als 3485 g werden Dukaten nach Ge
wicht gehandelt, wobei ein Feingehalt an Gold von 985/1000 als 
Basis gesetzt ist. • Auch die in Ostafrika gepragte Rupie wie der in 
Frankreich geprag te Piastre de commerce gehoren zu den Handels
miinzen. 

Sovereigns sind englische Goldmiinzen, an GroBe und 
Wert etwa unseren 20-Mark-Stucken gleich. Ein Sovereign 
entspricht einem Pfund Sterling; auch halbe Sovereigns sind 
im Verkehr, wahrend doppelte und £iinffache nur auBerst selten 
umlaufen. 

20-Frks.-Siiucke, auch Napoleons genannt, sind eben
falls Goldmunzen. Sie wurden auf BeschluB der sogenannten 
lateinischen Miinzkonvention gepragt, die im Jahre 1865 zwischen 
Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz geschlossen wurde 
und die Wahrungsverhaltnisse dieser Lander regelte. Die N otiz 
fiir 20-Frks.-Stiicke hezieht sich nicht nur auf Miinzen franzosi
schen Ursprungs, sondern auch auf solche der genannten Lander 
sowie auf diejenigen Rumaniens. Neben den einfachen 20-Frks.
Stiicken, werden auch StUcke in Hohe des viertel, halben, dop
pelten, zweieinhalbfachen und fiinffachen Wertes gepragt, von 
denen namentlich die beiden letzten im Verkehr wenig gebriiuch
lich sind. Fur jedes bei der Lieferung fehlende Gramm sind vom 
Verkiiufer 2,50 Mk. zu vergiiten. 

8-Gulden-Stucke entstammen der fruheren osterreichi
schen Guldenwiihrung, die bis zur Ein£iihrung der Kronenwahrung 
am 1. Januar 1900 in Geltung war. Ein 8-Gulden-Stuck ent
spricht an Gewicht und Goldinhalt einem 20-Frks.-Stuck; auch 
Stucke im halben Werte (4 Gulden) sind im Handel. 

Gold-Dollars sind amerikanische Goldmunzen; der Kurs 
bezieht sich auf je ninen Dollar, wahrend Stucke in dieser Hohe 
nicht mehr gepragt werden. Umlaufsfiihig sind nur Stucke von 
20, 10 (auch Eagle genannt), 5 und 21/2 Dollar. 

I m peri als sind russische Goldmunzen. 1m Kurszettel unter
scheidet man zwischen Imperials per Stuck, alten Imperials per 
500 g und neuem russischen Gold per 100 Rubel. Der Unterschied 
ist folgender: Die ersten beiden Notizen beziehen sich auf solche 
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Stiicke, die bis zum Jahre 1885 einschlieBlich gepragt wurden. 
Sie lauten auf 5 Rubel (halbe Imperials) oder 10 Rubel (ganze 
Imperials) und kommen im Verkehr selten vor; der Kurs wird 
meistens nicht notiert. Da die Abnutzung haufig nicht unbe
deutend ist, so erfolgt der Handel auch nach Gewicht; daher die 
zweite Notiz "per 500 g". Erfolgt die Lieferung nach Stuck, so 
mussen 1000 Stuck, urn in Berlin ohne Abzug lieferbar zu sein, 
mindestens 6,54 kg wiegen. Fur jedes fehlende Gramm werden 
dem Verkaufer 2,50 Mk. vergutet. 

Als neues russisches Gold kommen zwei Arten von Imperials 
in Betracht; die von 1886 bis 1896 einschlieBlich gepragten Stucke 
sowie die von 1897 an in den Verkehr gebrachten. Die erstgenann
ten lauteten ursprunglich ebenfalls auf 5 und 10 Rubel; da aber 
bei Einfuhrung der Goldwahrung im Jahre 1897 der Rubel urn 
1/3 seines fruheren Gehaltes an Feingold herabgesetzt wurde, so 
entspricht ein 5-Rubel-Stuck von 1886 bis 1896 dem Werte von 
71/ 2 Rubel neuer Wahrung und ein IO-Rubel-Stuck einem solchen 
von 15 Rubel. Diese Munzen sind jedoch groBtenteils eingezogen 
worden und an ihrer Stelle wurden neue mit der Aufschrift 71/ z 
bzw. 15 Rubel ausgegeben. Seit 1897 werden Goldmunzen zu 5 
und 10 Rubel neuer Wahrung (= l/S bzw. 2/3 Imperial) gepragt, 
die im Verkehr die groBte Rolle spielen. Samtliche Stucke, soweit 
sie seit 1886 gepragt wurden, sind als neues russisches Gold gleich 
lieferbar; die Notiz erfolgt in Mark pro 100 Rubel. Je 1000 Rubel 
mussen mindestens 858 g wiegen; bei Mindergewicht werden auch 
hier 2,50 Mk. pro g vergutet. 

Der Verkehr in Banknoten bedarf keiner Erlauterung. Bei 
einigen, z. B. bei den amerikanischen N oten, sind kleinere Ab
schnitte besonders begehrt und werden daher in der Regel hoher 
notiert. Ein Terminhandel findet, wie aus dem Kurszettel er
sichtlich, nur in russischen Noten statt. Doch sind die Um
satze ganz unbedeutend, zumal das Reichsstempelgesetz vom 
14. Juni 1900 die Entrichtung einer Steuer von 2/10%0 fur Noten 
vorgeschrieben hat. Ohne amtliche Notiz pflegen im "freien Ver
kehr" an der Berliner Borse zuweilen auch osterreichische Noten 
per ultimo gehandelt zu werden. (Naheres uber den Terminhandel 
und "freien Verkehr" im allgemeinen siehe Kap. V, Abschn.2.) 

Zollcoupons sind die Coupons einiger hierzu besonders 
bestimmter russischer Staats- und Eisenbahnanleihen 1). Es 

I} Eine Liste diaser Anleihen findet ma.n in: Swoboda, Die Arbitrage. 
Zwolfte Aufia.ge, Seite 562 ff. 
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findet in Zollcoupons ein lebhafter Handel statt, weil die Zah
lungen des Zolles mit ihnen erfolgen durfen. Die Notiz verst.eht 
sich per 100 Goldrubel; lieferbar sind die Coupons schon sechs 
Monate vor Falligkeit, aber bis hOchstens drei Monate vor der 
Verjahrung. 

AuBerdem werden von Coupons noch die amerikanischen 
amtlich notiert, sofern sie in New-York zahlbar sind. 

Fur Sorten, die an der Borse nicht notiert werden, iet der 
Kurs zwischen Kaufer und Verkaufer zu vereinbaren. Das gilt 
insbesondere vom Silbergeld, das zu einem dem Notenkurse 
niedrigeren angenommen wird, weil der Verkehr mit Silbermunzen 
umstandlicher als der mit Noten ist, und die Versendung in das 
Heimatland, um sie dort zu verwerten, hohere Portospesen ver
ursachen wurde. Das Silbergeld von Landern, die keine Gold
wahrung haben, ist minderwertig, und es wird fUr diese Munzen 
in der Regel nur der Wert des in ihnen enthaltenen Silbers bezahlt. 
Einige Bankhauser kaufen die nicht amtlich notierten Sorten 
besonders gern auf und verwerten sie durch ihre Verbindungen 
im Auslande oder schmelzen sie ein. Diese Firmen versenden 
gewohnlich Preislisten, in denen sie angeben, zu welchcn Kursen 
sie die Sorten abzunehmen geneigt sind. 

3. Die Verwertung der Coupons, Dividendenscheine 
und Sorten. 

An der Couponkasse werden zunii.chst die angekauften 
Coupons und Dividendenscheine nach den Effekten geordnet, 
deren Zinsen oder Gewinnanteil sie reprasentieren. Beim Ein
zug des Gegenwertes wird ein Verzeichnis angefertigt, das mit 
den Coupons und Dividendenscheinen den betreffenden Zahl
stellen eingereicht wird. Ala Zahlstelle fungiert nicht immer 
nur die Kasse des zur Einlosung Verpflichteten, sondern haufig 
werden hiermit aus Bequemlichkeit fUr das Publikum auch noch 
eine oder mehrere Bankfirmen betraut, die fur Rechnung des 
Ausstellers der Urkunde die Auszahlung vornehmen. Das In
kasso der Banken untereinander geschieht innerhalb Berlins ent
weder durch den Kassenverein oder durch Boten, nach· auswarts 
durch eine an dem betreffenden Orte domizilierende befreundete 
Bankfirma oder durch Postauftrag. 

An groBere, renommierte Firmen wird man Postauftrage 
nicht schicken; es genugt die ttbersendung der Scheine, gegen 
die der Gegenwert alsdann entrichtet wird. 
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Besonders ist darauf zu achten, daB der Einzug del' Divi
dendenscheine bald nach Festsetzung der Dividende erfolgt, damit 
nicht durch die Verzogerung Zinsverluste entstehen. 

Eine gewisse Schwierigkeit entsteht bei dem Inkasso aus
landischer Coupons. Auf solchen Scheinen ist haufig die Angabe 
enthalten, die Auszahlung erfolge auch in Deutschland, in deut
schem Gelde zu einem festen Umrechnungskurse. Dieser Modus 
ist besonders hei denjenigen ausHindischen Papieren beliebt, von 
denen sich ein groBerTeil imBesitze deutscher Kapitalisten befindet. 

Da die Inhaber solcher Papiere aber gewohnlich nicht nur 
in Deutschland zu suchen sind, die betreffenden Anleihen viel
mehr einen mehr internationalen Charakter haben, wird gleich
zeitig die Auszahlung in mehreren Landern gestattet. So wird 
z. B. bei den Coupons der 41/2 proz. Chinesischen Anleihe yom 
Jahre 1898 bestimmt, die Einlosung erfolge: "zum Tageskurse 
fUr achttagige Sterlingwechsel auf London bei der Deutsch-Asia
tischen Bank in Berlin und bei den von dieser Bank zu beauf
tragenden Firmen in Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M., Koln, 
sowie in London bei der Hongkong and Shanghai Banking Cor
poration"; hier natiirlich in Pfund Sterling. 

Die Moglichkeit, Coupons in verschiedenen Landern einzu
losen, kann zur sogenannten Couponarbitrage benutzt werden. 
Sie besteht darin, daB die Scheine nicht in Deutschland, sondern 
in einem anderen Lande, in unserem Beispiel in London, ver
wertet werden; dies natiirlich nur dann, wenn fiir die Bank 
l~ieraus ein Nutzen entsteht. Ware z. B. der Kurs der acht
tagigen englischen Wechsel in Berlin 20,49 Mk. fUr ein Pfund 
Sterling, und erhalt man in London auf Grund der dortigen Scheck
notierungen fUr ein P~und Sterling 20,50 Mk., so bedeutet die Ein
losung der Chinesencoupons in London einen Vorteil. In London 
entsteht durch die Ubersendung der Coupons ein Guthaben, das da
durch ausgeglichen werden kann, daf3 man dort Schecks auf Berlin 
ankaufen HiBt. Die als Gegenwert fiir den in Pfund Sterling gut
geschriebenen Betrag in London gekauften Schecks werden der 
Berliner Firma eingesandt, die sie hier besser als mit 20,49 ver
werten kann, weil die hohere Londoner N otierung fiir Pfunds in 
deutschem Gelde auch einer entsprechend hoheren fiir Pfunds an 
der Berliner Borse entspricht. (Naheres hieriiber siehe unter 
"Devisenarbitrage", Kapitel V, Abschnitt 10.) 

Die hierbei in Frage kommenden Differenzen sind, wie leicht 
erklarlich, sehr gering, dies um so mehr, als auch die Portospesen, 
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Zinsverluste usw. zu beriicksichtigen sind. Die Couponarbitrage 
wird daher in der Praxis gewohnlich nur lohnen, wenn die Bank 
eine Schuld im Auslande zu decken hat. Dann bedient sie sich, 
wenn es sich als praktisch erweist, solcher Coupons zur Rimesse. 
Das durch die Einlosung im Auslande entstandene Guthaben 
aber offen zu halten oder durch Wechselziehungen auszugleichen, 
ist meistens nicht lukrativ genug. 

Die von der Kundschaft iibernommenen Sorten konnen eben
falls zu Zahlungen ins Ausland benutzt werden. Haufig werden 
sie aber wieder fiir den Bedarf des Publikums reserviert oder an 
der Borse verkauft. 

Aus der Praxis muB der Couponkassierer ersehen, nach 
welchen Sorten Bedarf einzutreten p£legt. Von diesen wird er 
sich Bestande halten, nicht gangbare Sorten aber an der Borse 
verkaufen. 

4. Die Besorgung neuer Coupoo= uod Dividenden .. 
scbeinbogen. 

Es ware unmoglich, einem Wertpapier die Coupons oder 
Dividendenscheine auf eine so lange Reihe von Jahren beizu
fiigen, daB der Besitzer am Falligkeitstage stets einen neuen 
Schein zur Abtrennung vorfindet. Nur bei wenigen Papieren ist 
die Umlaufsdauer schon bei der Ausgabe bekannt; meistens ist 
sie uberhaupt nicht beschrankt. Zudem ware es hOchst un
praktisch, Coupons oder Dividendenscheine auf eine groBere 
Reihe von Jahren vorzudrucken, da durch den haufigen Besitz
wechsel die Papiere gar zu leicht beschadigt werden. 

Bei einigen auslandischen Anleihen sind allerdings haufig 
Zinsscheine auf 70 Jahre und dariiber vorgesehen. In Deutsch
land werden den Effekten im allgemeinen Coupons oder Divi
dendenscheine fUr 10 Jahre, zuweilen auch fUr eine etwas langere 
oder kiirzere Zeit beigefiigt und nach deren Ablauf nene Scheine 
ausgegeben. Die Scheine nicht fur gar zu lange Zeit dem Stuck 
beizufugen, hat auch den Vorteil, daB aufgebotene oder auf
gerufene Wertpapiere schneller angehalten werden konnen; dann 
namlich, wenn der Coupon- oder Dividendenscheinbogen erneuert 
werden soIl. U m bei der Erneuerung der Scheine die Vorzeigung 
des Wertpapieres zu ersparen, wird ihm meistens auBer den 
Coupons oder Dividendenscheinen noch ein sogenannter Talon 
(Bezugsschein) beigefUgt, gegen dessen Einreichung die neuen 
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Scheine verabfolgt werden. Der Talon und die Coupons oder 
Dividendenscheine werden auf einen gemeinsamen Bogen gedruckt; 
an die Spitze des Bogens gew6hnlich der Talon, dem sich die 
Scheine, nach Fii1ligkeitsdaten geordnet, anschlieBen. Der Um
tausch der Talons in neue Bogen, denen wieder ein Talon bei
gegeben ist, wird in der Regel durch die Zahlstellen der Coupons 
und Dividendenscheine bewirkt. 

Bei Gelegenheit der Reichsfinanzreform im Jahre 1909 wurde 
die sogenannte "Talonsteuer" eingefUhrt. Nach der Novelle 
zum Reichsstempelgesetz vom 15. Juli 1909 betragt die "Talon
steuer" fiir Gewinnanteilscheinbogen von inlandischen Aktien, 
Reichsbankanteilscheinen, Anteilscheinen von Kolonialgesell
schaften usw. ein Prozent vom Nennwerte der Wertpapiere. Auf 
Zinsbogen von inlandischen, auf Grund staatlicher Genehmigung 
ausgegebenen Renten- und Schuldverschreibungen der Kommunal
verbande, Kommunen und Kommunalkreditanstalten, der Kor
porationen landlicher oder stadtischer Grundbesitzer, der Grund
kredit- und Hypothekenbanken oder der Eisenbahnen betragt die 
Steuer zwei pro mille; fUr die Zinsbogen aller iibrigen inlandischen, 
fiir den Handelsverkehr bestimmten Renten- und Schuldver
schreibungen ein halbes Prozent. Die Talonsteuer auf auslandische 
Werle ist ebenso hoch wie die Steuer auf die entsprechende 
Gattung inlandischer Papiere; nur mit dem Unterschied, daB 
auch bei Renten- und Schuldverschreibungen der Konimunal
verbande usw. der fiir die iibrigen Renten vorgeschriebene Satz 
von einem halben Prozent zur Anwendung kommt. Jedoch hat 
das Gesetz in bezug auf die Besteuerung der Talons auslandischer 
Wertpapiere (sowohl der Aktien wie der Schuldverschreibungen) 
eine wichtige Einschrankung gemacht. Es fordert die Entrich
tung der Steuer nur, "sofem die Bogen im Inland ausgegeben 
werden". Die Talons brauchen also nur im Auslande erhoben zu 
werden, um das Gesetz zu umgehen. Befreit von der Talonsteuer 
sind die Zinsbogen von Renten und Schuldverschreibungen des 
Reichs und der Bundesstaaten; ebenso Gewinnanteilschein- und 
Zinsbogen, die bei der ersten Ausgabe der Wertpapiere (doch 
nur auf einen Zeitraum von h6chstens 10 Jahren) ausgegeben 
werden. Die Zahlung der Talonsteuer auf die inlandischen Werte 
haben bisher die meisten Kommunen, Hypothekenbanken bzw. 
Aktiengesellschaften freiwillig iibemommen, so daB eine Belastung 
der Besitzer der Schuldverschreibungen oder Aktien nicht eintritt. 
Eine Belastung der Aktionare bedeutet die Talonsteuer freilich 



108 Die Buchfiihrung in der Coupon- und Sortenkasse. 

insofern, als deren Dividende unter Umstanden auch durch die 
Zahlung der Steuer von seiten der Gesellschaft EinbuBe erleidet, 
in jedem FaIle aber die Gesellschaft, deren Teilhaber doch die 
Aktionare sind, um den Betrag der Steuer geschadigt wird. 

Das Gesetz ist von dem Standpunkt ausgegangen, daB die 
Talons mit Coupons oder Dividendenscheinen fiir die Dauer von 
zehn Jahren versehen sind. Es muBten daher Vorkehrungen gegen 
eine Umgehung des Gesetzes geschaffen werden, die dadurch leicht 
hatte veriibt werden konnen, daB von nun an die Talons mit 
einer groBeren Anzahl von Coupons oder Dividendenscheinen ver
sehen worden waren. Es wurde aus diesem Grunde bestimmt, 
daB sich die Steuerabgabe fiir jedes Jahr um ein Zehntel zu 
erhOhen hat, wenn die Bogen Anteilscheine fiir einen langeren 
als den zehnjahrigen Zeitraum enthalten. 

Die Couponkasse erhalt die Talons zum Umtausch in Coupons 
entweder von der Kundschaft oder vom Effektenbureau, das 
die Wertpapiere verwaltet. Die Talons werden so wie die Coupons 
und Dividendenscheine nach Effektenarten geordnet (z. B. die 
Talons der 3 proz. preuBischen Konsols oder der 4 proz. PreuBischen 
Hypothekenbank - Pfandbriefe) , jede Effektenart wird wieder 
nach der Reihenfolge der Nummern (arithmetisch) und so unter 
Beifiigung eines Nummernverzeichnisses der zustandigen Stelle 
eingereicht. Gewohnlich wird der neue Bogen nicht sofort aus
geliefeIt, sondern zunachst nur eine Quittung iiber den Talon, 
gegen deren Riickgabe er spater verabreicht wird. 

Die Couponkasse sendet den neuen Bogen dem betreffenden 
Kunden zu oder iibergibt ihn dem Effektenbureau, das ihn in 
Verwahrung nimmt. 

5. Die Buchfiihrung in der Coupon= und Sortenkasse. 
Ahnlich wie in der Kasse wird in der Coupon- und Sorten

kasse ein Kassabuch gefiihrt, dessen Saldo dem Barbestand 
gleich sein muB. Die Einzahlungen des Geldes auf der Debet
seite des Kassabuches entsprechen den Verkii.ufen der Sorten 
an die Kundschaft und an der Borse oder den Inkassi der Coupons. 
Couponverkaufe an die Kundschaft kommen nur in Ausnahme
fallen vor. Die Auszahlungen auf der Kreditseite entsprechen 
Ankaufen von den Kunden oder an der Borse. 

Die Sorten werden einzeln spezialisiert (z. B. in osterr. 
Noten, franz. Noten, osterr. Gold, franz. Gold, osterr. Silber, 



Sorten-Primanota. CoupoIlskontro. 109 

franz. Silber usw.), die Coupons nach den in deutscher Wahrung 
zahlbaren (Mark-Coupons) und den verschiedenen auslandischen 
(z. B. Franks-Coupons usw.) getrennt. Zum Zwecke gro13erer 
Dbersichtlichkeit werden die Markeoupons haufig noch besonders 
spezialisiert; z. B. in solehe, die durch direkte Einlieferung bei 
der Bank oder dureh Abtrennunp von den ftir Reehnung der 
Kundsehaft im Tresor liegenden Effekten eingegangen sind. 

Dber die von der Kundschaft an die Bank verkauften Coupons 
und Sorten werden Reehnungen ausgeschrieben, die als Unter
lage fUr die Buchungen in die reine Coupon- und Sorten
kasse verwandt werden, wenn diese nicht durch einfache Ab
schrift der "unreinen" hergestellt wird. Das gleiche gilt von 
den Kopien der Abreehnungen, welche die Bank bei Verkaufen 
an die Kundsehaft oder an der Borse anfertigt. 

Der Unterschied zwischen der "unreinen" und der "reinen" 
Coupon- und Sortenkasse ist derselbe wie der zwischen der "un
reinen" und "reinen" Kasse. Die reine Coupon- und Sorten
kasse wird nicht getrennt gefiihrt, die Posten werden vielmehr 
in die "reine" Kasse mit eingereiht. 

Diejenigen Coupon- und Sortengesehafte, bei denen bare 
Ein- oder Auszahlungen nieht stattfinden, werden in Primanoten 
gebueht. Die Dbertragungen erfolgen, wie erwiihnt, nach den 
Originalbriefen oder Kopien. Werden Sorten oder Coupons 

Sorten-Primanota. 
Januar 1905 

19 ~ Per Sortenkonto II I I 

An Kantakarrentkanta 

Werner & Ca., Bremen 
Kr. 3100,- Osterr. Noten 85,20 2641 20 2641 20 val. 20./1. 

Januar 1905 
. -

19 Per Kontokorrentkonto 

An Sartenkanta 

Gustav S,.:hwarz, Hamburg 
St. 200,- Napoleons 16,31 3262 -
Fr. 1000,- Franz. Noten 81,30 813 - 4075 - val. 19.[1. 
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Unreine Coupon-
Debet Januar 1905 

18 An Bestand \13156 55 

Sortenkonto 
Kr.3ooo,- Osterr. Noten (Peter Walden) 85,60 2568 
Fr. 4300,- Franz. (Gustav Seelig) ~1,45 3502 35 

119226 190 

19 Bestand 118307 190 

innerhalb Berlins durch den Kassenverein geliefert, so erfolgt 
die Grundbuehung in der Kassenvereins-Primanota (siehe S. 71). 

Aus der Kasse und den Primanoten wird das Coupon- und 
das Sortenkonto (Skontro) iibertragen. Beide werden besonders 
gefiihrt, um die Gewinne oder Verluste getrennt festzustellen. 
Diese Arbeit wird bei den meisten Banken nieht in der Coupon
und Sortenkasse, sondern in der Buehhalterei verriehtet. Der 
besseren Vbersieht halber empfiehlt es sieh aber, die Besprechung 
schon an dieser Stelle vorzunehmen. 

Das Couponskontro umfaBt mehrere Konten, denen die ver
sehiedenen Valuten entspreehen. So wird ein Konto Markeoupons, 
Frankeoupons, Pfundeoupons, Dollareoupons, Kroneneoupons, 
Rubelcoupons usw. gefiihrt. Ebenso werden im Sortenskontro 
mehrere Konten fiir osterreiehisehe Noten, franzosisehe Noten, 
osterreichisehes Gold, franzosisehes Silber usw. gebildet. 

Der Saldo der vorletzten Spalten jeder Seite muB dem in 
der Sortenkasse vorhandenen Bestande entsprechen; der Saldo 
der beiden letzten Spalten ergibt, nachdem der Bestand eingesetzt 
ist, den Gewinn oder Verlust, der am JahressehluB festgestellt 
wird. Beim Konto Markeoupons des Couponskontros wird der 
Nennwert meistens dem Erlos gleieh sein, weil die Coupons so 
eingelost werden, wie sie ausgestellt sind. Bei fremden Valuten 
kann der in deutseher Wahrung -ausgeworfene Betrag nie dem 
in der fremden Wahrung gleich sein. 

Mindestens am Ultimo eines jeden Monats, zuweilen noeh 
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und Sortenkasse. 
Januar 1905 Kredit 

II 
18 Per Couponkonto 

Fr. 300,- Rumanen-Coupons 
(Eduard Meyer) 

I I I~ 
181'-1 243 

I II 
8520 Ii 426 , 

Sortenkonto 
Kr. 500,- Osterr. Noten (Fritz Sllhulz) 

Couponkonto 
Mk. 250,- Mark-Coupon 250 

Bestand II 8307 90 

119226 1 9U 

II I 
hiiufiger, wird der tatsaehlieh vorhandene Bestand mit dem sieh 
buehmaBig naeh dem Skolltro ergebenden abgestimmt. 

6. SicherheitsmaBregeln und Revisionen in der Coupon .. 
und Sortenkasse. 

Aueh in der Coupon- und Sortenkasse sind umfassende 
SieherheitsmaBregeln notwendig. 

Wo die Coupon- und Sortenkasse sieh mit der Ein- und 
Auszahlung baren Geldes befaBt, konnen die im Absehnitt 8 des 
Kapitels II erwahnten SieherheitsmaBregeln sinngemaBe An
wendung finden. Aueh in der CoupoU:- und Sortenkasse miissen 
namentlich die Barbestande von Zeit zu Zeit naehgezahlt und 
mit dem Saldo des Kassenbuehes abgestimmt werden. 

Neben der Abstimmung der Barbestande mit dem Saldo des 
Kassenbuehes hat noeh eine Abstimmung der Coupon- und 
Sortenbestande . mit dem Coupon- und dem Sortenskontro zu 
erfolgen. Bei der Aufnahme der Coupon- und Sortenbestande, 
wie iiberhaupt aller Wertbestande, ist damuf zu achten, daB sie 
dureh Personen erfolgt, von denen angenommen werden kann, 
daB sie sieh dureh die Beamten des Bureaus, die sie zu kon
trollieren haben, in keiner Weise beeinflussen lassen. Am besten 
ist es, hierzu Angestellte anderer Bureaus zu verwenden. Aueh 
ist Wert darauf zu legen, daB bei der Zah1ung der Wertbestande 
mehrere Beamte zusammen an demselben Tisch arbeiten. Da
durch kontrolliert einer den anderen, und keinem ist es moglieh, 
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Debet 

1905 

J an. 

" 
ebr. F 

D ez. 

18 
19 
10 
31 

SicherheitsmaBregeln und Revisionen. 

An Kasse C 282 85,20 
.. Werner & Co., Bremen PN 15 85,20 

.. KasBe C 312 85,10 

.. Gewinn (und Verlustkonto) 
-
t---

Sorten
Osterreichische 

I 

500 - 426 -
3100 - 2641 20 
5800 - 4935 80 

39 20 

9400 - 8042120 

einen Teil der Coupons oder Sorten beiseite zu schaffen. 1st der 
Inhalt der die Coupons enthaltenden Pakete gepriift, so hat 
der betreffende Beamte auf diese seinen Namenszug zu setzen, 
damit etwa spater sich ergebende Differenzen zwischen Inhalt 
und Aufschrift der Wertpakete aufgeklart werden konnen. 

Unterschlagungen an der Coupon- und Sortenkasse waren 
ferner mit Hilfe von falschen Buchungen zu begehen. An
genommen, es kaufe jemand an der Kasse eine 1000-Franks-Note. 
Der Sortenkassierer hat das Geld - der Kunde zahle 800 Mk. -
auf die linke Seite des Kassabuches einzutragen. Statt der 
800 Mk. laBt er aber bei richtiger Buchung des Nominalbetrages 
(1000 Frks.) nur 80 Mk. eingehen und steckt sich die Differenz 
von 720 Mk. in die Tasche. 1m Kassabuch wiirde also vermerkt 
stehen: An Sortenkonto 

1000 Franks franz. Noten 80,-. 
Das Sortenkonto wiirde wohl einen Verlust dieser 720 Mk. 

aufzuweisen haben; aber da eine Bank im Laufe des Monats aus 
den Umwechslungen Gewinne erzielt, konnte es vorkommen, daB 
dieser Verlust - wenn die Gewinne ihn iibertreffen - ,nicht 
entdeckt wird; zum mindesten dann nicht, wenn es sich um 
kleinere Beitrage als den im Beispiel gewahlten handelt. Gleich
zeitig miiBte der Beamte, um die Unterschlagung durchfiihren zu 
konnen, die Kopie der an den Kunden erteilten Rechnung falschen. 
Eine derartige Defraudation ware sehr leicht dadurch zu ver
hindern, daB, wie im vorigen Kapitel besprochen, ein Beamter 
die Zahlungen, ein anderer die Buchungen vorzunehmen hat. 
In der Coupon- und Sortenkasse wird man aber, da die Beschafti
gung nicht so umfangreich wie an der Kasse ist, hiiufig nicht gern 
zwei Beamte hiermit betrauen. Es geniigt dann, daB derjenige 



skontro. 
Noten. 

1905 

Jan. 18 
Febr. 10 
Dez. 31 
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Per Kasse C 282 85,60 

" 
Peter Walden PN 21 85,60 

" 
Bestand (Bilanzkonto) 85,30 ------------
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Kredit 

II 

I 

I 

1 3000 - 2568 -

5000 - 4280 -

1400 - 1194 20 

19400 - 8042 20 

II I ,I 

Beamte, der die Coupon- und Sortengeschafte in die "reine" 
Kasse iibertdigt, gleichzeitig jeden einzelnen Posten nachrechnet. 
Das ist schon deshalb empfehlenswert, weil dadurch Irrtiimer 
bei der Umwechslung der Sorten oder EinlOsung der Coupons 
entdeckt und, wenn moglich, noeh berichtigt werden konnen. 
Bei den Banken, wo ein Revisionsbureau existiert, werden die 
Reehnungen auch hier auf ihre Richtigkeit gepriift. 

Endlich ist noch eine andere Methode von Veruntreuungen 
zu erwahnen, die allerdings bei den GroBbanken, wo die Ver
teilung der Arbeiten sehr weitgehend ist, kaum ausgefUhrt werden 
kann. Wird namlich das Coupon- oder das Sortenskontro vom 
Kassierer selbst iibertragen, so kann er trotz eines richtig ge
fUhrten Kassabuches Malversationen mit Hilfe falscher Skontro
buchungen vornehmen. . Er konnte beispielsweise statt der an 
einen Kunden verkauften 100 Franks franzosischer Noten zu 
80 Mk. auf die Kreditseite (Ausgang) des Sortenskontros 200 Franks 
zu 80 Mk. iibertragen und sich eine 100-Franks-Note aus der 
Kasse widerrechtlich aneignen. DaB der Verlust auf dem Konto, 
wegen der groBeren Gewinne in demselben Monat, nicht immer 
entdeckt zu werden braucht, wurde schon dargetegt. 

Wie schon betont, wird bei den Banken das Coupon- und 
Sortenskontro meistens in der Buchhalterei gefiihrt. In diesem 
FaIle ist eine derartige Unterschlagung unmoglich. Das Beispiel 
soUte aber angefiihrt werden, urn zu beweisen, wie notwendig 
es fUr jeden Betrieb ist, daB eine moglichst groBe Verteilung 
der Arbeiten unter verschiedene Beamte stattfindet. Erscheint 
dieses Prinzip aueh selbstverstandIich, so haben doeh die in den 
letzten Jahren entdeckten Unterschlagungen be wiesen, daB es 
nicht iiberaIl innegehalten wird. 

Buchwald, Bankbetrieb. 6, Aufl. 8 



IV. Das Wechselbureau. 

I. Allgemeines. 
1m Wechselbureau werden die sich aus dem Verkehr mit 

Wechsein ergebenden Arbeiten verrichtet. 
Das wichtigste Geschaft dieser Art ist das Diskont

geschlift, dem andererseits das Rediskontgeschaft, die 
Weiterverauf3erung der angekauften Wechsel, gegeniiber
steht. 

Auch die mit dem Inkasso von Wechseln und Schecks ver
bundenen Arbeiten finden in der Regel hier ihre Erledigung. Ais 
Schecks kommen jedoch nur diejenigen in Betracht, die nicht 
auf die Bank selbst gezogen sind. Solche Schecks werden viel
mehr in der Kasse ausgezahlt, und deren Erledigung hat mit 
dem Wechselbureau nichts zu tun. 

Man unterscheidet zwischen Wechseln oder Schecks auf das 
Inland und solchen auf das Ausiand (Devisen). Da die Devisen 
in der Wahrung eines fremden Landes gezahlt werden, spielt 
beim An- oder Verkauf auch die Frage eine Rolle, welcher Wert 
dem auslandischen Geide beizulegen ist. Wie Geldsorten und 
Banknoten werden daher auch Wechsel und besonders Schecks 
auf das Ausland an der Borse gehandelt. Die Notiz der Wechsel 
erfolgt in Berlin dreimal wochentlich: am Dienstag, Donnerstag 
und Sonnabend. Nur Wechsel auf Wien, Budapest, Petersburg 
und Warschau werden taglich notiert; ebenso Schecks auf London 
und Paris. Zur Umrechnung der fremden Wahrung (Valuta) in 
die heimische gehort auch die Beobachtung gewisser Usancen 
und Vorschriften; daher werden diese Geschafte bei den gro.i3eren 
Instituten in einer besonderen Abteilung des Wechselbureaus, 
dem Devisenbureau, zur Erledigung gebracht. 

Ferner werden im Wechselbureau aIle mit den erwahnten 
Geschaften zusammenhangenden rechnerischen und buchhalte
rischen Arbeiten ausgefiihrt. Hierzu gehoren u. a. das sogenanute 
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Kopieren der Wechsel, die Kontrolle des Wechseltextes, 
die Anfertigung der Wechselrechnungen, die Aufbewah
rung der Wechsel usw. 

Als Ursprungsland des Wechsels kann nicht mit Sicherheit, 
aber doch mit einiger Wahrseheinlichkeit Italien bezeiehnet 
werden. Der Wechsel ist aus der Anweisung entstanden. Auf 
den dort zu lebhafter Entwicklung gelangten MeBpHitzen 
wechselten die Goldschmiede den zum Besueh der Messe herbei
geeilten Kaufleuten ihr Geld in die Miinze des Heimatlandes um. 
Dabei entwickelte sieh schon die Gewohnheit, den Gegenwert 
nieht in bar zu geben, sondern statt dessen einen Brief, der einen 
Gesehaftsfreund im Heimatlande des Kaufmanns anwies, bei 
Vorzeigung des Sehreibens eine bestimmte Summe auszuzahlen. 
Diese Zahlungsart wurde wegen der Unsieherheit der LandstraBen, 
die der Reisende zu passieren hatte, raseh beliebt. Vberhaupt 
hat die Entfaltung des mittelalterliehen italienisehen Handels 
das Bediirfnis naeh Vereinfaehung des Zahlungsverkehrs ganz 
von selbst hervorgebraeht. Die groBen italienisehen Handels
hauser hatten teilweise schon im 13. Jahrhundert Vertreter in 
den wiehtigsten HandelspIatzen. Niehts ist natiirlicher, als daB 
daher schon damals mit Hilfe des briefliehen Verkehrs Zahlungs
iiberweisungen des einen Hauses an das andere erfolgten. Ein 
wesentlicher Fortschritt in der Geschichte des Wechselvel'kehrs 

bildet die Einfiihrung des Indossaments, dessen Entstehen 
man auf das Jahr 1600 zuriiekfiihrt. Dadurch gewann der Weehsel 
erst in vollem MaBe die Eigensehaft eines Zahlungsmittels. In 
der modernen, auf dem Kreditverkehr beruhenden Wirtsehafts
ordnung hat er sieh aueh zu einem Kreditinstrument ersten 
Ranges entwiekelt. Heute ist der Weehsel weit eher Kredit
mittel als Zahlungsmittel, was schon aus seiner oft iibertriebenen 
Anwendung beim sogenannten Akzeptkredit der Banken (siehe 
S. 22), ferner aueh in noeh krasserem MaBe in der Weehselreiterei 
(siehe S. 124) zum Ausdruck kommt. Schon zu den Zeiten, als der 
Wechsel nur die Aufgabe hatte, den Geldumlauf zu erganzen, 
muBten Einrichtungen gesehaffen werden, die das im Wechsel 
ausgesproehene Zahlungsverspreehen nach Moglichkeit zu siehern 
imstande sind. Zur Erreiehung dieses Zweckes hat das Weehsel
recht sieh zweier Mittel bedient: es hat die sieh aus dem Zahlungs
vel'sprechen el'gebende Haftbarkeit erweitel't und sie' ferner 
dureh besonders harte Vorsehriften des ProzeBverfahrens 
verseharft. 

8* 



116 Beispiel eines Wechsels; Vorderseite. 

~ 

~ 
00 §"" 

== ~ Q 

~ ~ 
~ I\) 

~ ! 
~ ~ 

,.; ~ 
~ 
~ 

V orderseite des Wechsels. 

per 15 ten Oktober 1903 auf Hamburg. ') 

Berlin, den 15 t'-7! Juli 1903. 2) Fur Mark: 1530,20 D. lVhg. 8) 

Am 15ten Oktober 1903 4) zahlen Sie fur diesen Primawechsel 

an die Order - von una selbat 5) - die Summe von 

Mark: FunfzehnhundertdreifJig auch 20 Pfg. 6) 

Wert erhalten 7) und stellen ihn auf Rechnung 8) laut Bericht. 9) 

Herren Kunze &1 00. 10) 

Nr. 1612. '2) in Hamburg. 11) 
Julius Lion &1 00. '3) 

Zahlbar bei der Deutachen Bank, Berlin. 14) 

Falls bei S. Bleichr6der, Berlin, fur Bernhard &1 00. 15) 

1) Urn jeden Wechsel unter einem groJ3en Wechselbestande leicht 
herausfinden zu konnen, pflegt man Verfalldatum und Zahlungsort an der 
Spitze des Wechsels zu wiederholen. 

2) Ausstellungsort und Ausstellungsdatum. 
3) Wechselbetrag in Ziffern. 
4) Verfalltag. 
5) Name der Person oder der Firma, an die oder an deren Order 

gezahlt werden soli (des Remittentenl. Der Aussteller kann sich selbst 
als Remittenten bezeichnen (Wechsel an eigene Order). Die Worte "an die 
Order" (Orderklausel) gehoren nicht zu den Erfordernissen eines Wechsels. 
werden aber in der Regel angewandt. Einfacher sagt man: "an uns selbst". 

6) Wechselbetrag in Buchstaben. 
7} Valutaklausel (iiberfliissig). 
8) Deckungsklausel (iiberfliissig). 
9) Avisklausel (iiberfliissig). 

10) Name der Person oder Firma, die die Zahlung leisten soIl (des Be
zogenen oder Trassaten). 

11) W ohnort des Bezogenen. 
12) Nummer des Wechsels; entspricht derselben Nummer im Wechsel

kopierbuch (siehe Abschnitt 8 dieses Kapitels}. 
13) Die Unterschrift des Ausstellers (Trassantenl mit seinem Namen 

oder seiner Firma. 
14) Domizilklausel (siehe Abschnitt 4 dieses Kapitels). 
15) Notadresse (siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels). 
16) Akzeptunterschrift. 
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Riickseite des WechseIs. 
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1) Wechselstempelmarke; befindot sich auf del' Seito, wo sich (auf 

del' Riickseite) del' Name des Ausstellers befindet (siehe Abscbnitt 7 

dieses Kapitels). 

2) Name odeI' Firma dessen, an den del' Remittent den Wechsel iiber

triigt. Die Dbertragungsform hei/3t Indossament oder Giro; derjenige, an 

den der Wechsel iibertragen wird, Indossatar oder Indossat; derjenige, 

der ibn iibertriigt, Indossant oder Girant. Durch das Indossament gehen 

aHe Rechte aus dem Wechsel auf den Indossatar iiber. 

3) Blankoindossament (ebenfaHs giiltig). 

4) Quittung tiber den empfangenen Betrag beim Inkasso des Wechsels 

(siehe Seite 131). 
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Nicht nur der aus dem Wechsel zur Zahlung Verpflichtete 
(Bezogene) haftet dem Besitzer des Wechsels fiir den Eingang 
des Geldes, sondern, vorausgesetzt, daB bestimmte Formalitaten 
erfiillt sind, ebenso wie beim Scheck (s. S. 48) auch j eder, der 
auf ihn seine Unterschrift gesetzt hat, also der Aussteller, 
und jeder, der ihn weitergibt (Girant, Indossant). 

Die Haftung ist, ebenfalls wie beim Scheck, eine wechsel
maBige; die Eigenheiten dieses ProzeBverfahrens sind schon auf 
S. 48 dargestellt worden. Derartig rigorose Vorschriften, die man 
als Wechselstrenge bezeichnet, waren notwendig, um dem 
Wechsel die leichte Umlaufsfahigkeit zu verschaffen. 

Um das ProzeBverfahren zu beschleunigen, ist erforderlich, 
daB Streitigkeiten dariiber vermieden werden, ob der Wechsel 
rechtzeitig zur Zahlung vorgelegt worden ist. Es ist daher vor
geschrieben, daB spatestens am zweiten Werktage nach dem 
Falligkeitstage eine Urlmnde angefertigt werde; sie bescheinigt, 
daB der Wechsel rechtzeitig prasentiert, aber Zahlung nicht 
geleistet worden ist. Man nennt diese Urkunde Protest und 
sagt, der Wechsel wurde protestiert. Der Protest muB durch 
einen Notar oder einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden. 
Gerichtsvollzieher sind zur Aufnahme von Protesten berechtigt, 
wenn der Schuldner im Bezirk des Gerichtsvollziehers wohnt. Zur 
Vereinfachung und Verbilligung des Wechselprotestes wurde mit 
Gesetz yom 30. Mai 1908, das am 1. Oktober 1908 in Kraft trat, 
bestimmt, daB auch die Post zur Aufnahme von Wechselprotesten, 
jedoch nur solcher mangels Zahlung, berechtigt sein solI. Voraus
setzung hierbei ist a.uch, daB die Wechsel nicht mehr als tiber 800 Mk. 
lauten, daB sie in deutscher Sprache ausgestellt sind und in deut
scher Miinze bezahlt werden konnen. Auch fiir Wechsel, die mit 
Notadresse oder Ehrenakzept (s. Abschn. 5 dieses Kapitels) ver
sehen sind, sowie fUr solche, die unter Vorlegung mehrerer Exem
plare desselben Wechsels oder unter Vorlegung des Originals und 
einer Kopie zu protestieren sind, ist die Aufnahme des Protestes 
durch die Post nicht zulassig. Zu den Wechseln, die in deutscher 
Miinze eingelost werden miissen, konnen auch solche gehoren, die 
in fremder Wahrung ausgestellt sind. Diese sind namlich nur dann 
in der fremden Wahrung zahlbar, wenn der Aussteller auf den 
Wechsel einen entsprechenden Hinweis (meistens durch das Wort 
"effektiv") gemacht hat. 

Die Boten der Banken pflegen, wenn ein Wechsel bei Vor
legung nicht bezahlt worden ist, einen Zettel zu hinterlassen, 
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worauf dem zur Zah1ung Verpflichteten mitgetei1t wird, daB die 
Ein10sung noch bis zum nachsten Tage bis zu einer bestimmten 
Zeit (gewohn1ich bis 10 Uhr vormittags) an der Kasse der Bank 
erfolgen diirfe. 1st das Geld nach Ablauf dieser Frist noch nicht 
eingegangen, so wird dcr Wechsel einem Notar, Gerichtsvollzieher 
oder der Post zur Aufnahme des Protestes iibergeben. Die Notare 
oder Gerichtsbeamten sind verpflichtet, ihn personlich dem 
Bezogenen zu prasentieren und "mangels Zahlung" Protest 
aufzunehmen. Wahrend der Protestbeamte friiher die Wechsel
summe nicht in Empfang zu nehmen brauchte, sind jetzt (nach 
Art. 89a der Wechse1ordnung) die Protestbeamten zur Annahme 
der Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Zahlung noch vor Aus
fertigung der Protesturkunde, so werden dem Bezogenen ge
wohn1ich die Spesen fiir deren Versteuerung erspart. Die Bank 
ist berechtigt, gegen einen Wechsel schon am Falligkeitstage 
Protest aufnehmen zu lassen. 

In dem durch das Gesetz betreffend die Erleichterung des 
Wechselprotestes abgeanderten Artikel 88 der Wechselordnung 
sind vier Bedingungen aufgefiihrt, die der Protest enthalten muB. 

Es sind die folgenden: 
1. Name oder Firma der Personen, fiir welche und gegen 

welche der Protest erhoben wird. 
2. Die Angabe, daB die Person, gegen welche protestiert wird, 

ohne Erfolg zur Vornahme der wechselrechtlichen Leistung auf
gefordert worden oder nicht anzutreffen gewesen ist, oder daB ihr 
Geschaftslokal oder ihre Wohnung sich nicht hat ermitteln lassen. 

3. Die Angabe des Ortes sowie des Kalendertags, Monats und 
Jahres, an welchem die Aufforderung geschehen oder ohne Erfolg 
versucht worden ist. 

4. 1m Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehrenzahlung 
(s. Abschn. 5 dieses Kapitels) die Erwahunng, von wem, fiir wen 
und wie sie angeboten oder geleistet wird. (Beispiel cines Wechsel
protests siehe S. 120.) 

Vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen war die Auf
nahme eines Protestes weit umstandlicher. Vor allem war die 
wortliche Abschrift des Wechsels notwendig, auBerdem muBte 
der Protestbeamte angeben, welche Antwort der Bezogene bei der 
Vorlegung des Wechsels gegeben hat; eventuell die Bemerkung, 
daB er iiberhaupt nicht geantwortet hat. Auch muBte bisher fiir 
den Protest ein besonderes Formular ausgefiillt werden, wahrend 
jetzt nach Art. 88 a der abgeanderten Wechselordnung der Protest 
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Beispiel eines Wechselprotestes. 
(Stempel) 

Protest. 
Fiir die DeutBche Bank· 

in Berlin 
habe ich heute in der Zeit von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr 
abends 

gegen die Firma Schmidt & Ernst 
in Berlin, Liitzowstr. 30, 

Protest erhoben, 

nachdem ich im Geschiiftslokal zu Berlin, Liitzow8tr. 30 den 
Wechsel dem M itinhaber Schmidt vergeblich zur Zahlung vor
gelegt habe. 

Berlin, den 1. Mai 1910. 
Krause, 

Notar im Bezirk des Koniglichen 
Kammergerichts zu Berlin. 

Kostenrechnung. 
Wert des Gegenstandes ............ 90.- Mk. 

§§ 3, 5 Gebiihren-Ordnung fiir Notare 
und §§ 33, 50 PreuB. Ger.-Kost.-Ges. 
vom 25./6., 15./10. 1899 

a) Gebiihren • • • • • . • • . . 2.20 Mk. 
b) Schreibgebiihren 2 Seiten ..• -.20 " 
c) Fuhrkosten fiir Boten (Allgem. 

Verfiigung vom'17./9. 1895) .• -.20 " 
d) Stempel ..••••• _.;..........;. __ ....;.;_ 

Sa. 2.60 Mk. erhalten. 

Der Notar. 

mangels Zahlung auf den Wechsel oder auf ein mit dem Wechsel 
zu verhindendes Blatt (der sogenannten Allonge) gesetzt wird
Der Protest soIl unmittelhar hinter den letzten auf der Riick. 
seite des Wechsels hefindlichen Vermerk, in Ermangelung eines 
solchen unmittelhar an einen Rand der Riickseite gesetzt 
werden. Wird der Protest auf die ~onge gesetzt, so soIl die 
Verhindungsstelle mit dem Amtssiegel oder dem Amtsstempel 
versehen werden. Da die heiden letzten Bestimmungen im 
Gesetz durch das Wort "soIl" eingeleitet werden, so wiirde 
der Protest noch nicht ungiiItig sein, wenn sie nicht hefolgt 
werden. Nur konnten sich, wenn der Protest an einer anderen 
Stelle des Wechsels steht oder das Amtssiegel nicht die Anheftung 
der Allonge heglauhigt, leicht Zweifel ergehen und zu Prozessen 
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fiihren. (Uber die Form des Protestes mangels Annahme siehe 
S. 128.) 

Auch Schecks konnen mangels Zahlung protestiert werden l ). 

Doch kann hier nach § 16 des Scheckgesetzes der zur Ausii'bung des 
RegreBrechtes notwendige Nachweis der rechtzeitigen Vorlegung 
auch auf einfachere Weise gefiihrt werden. Statt des Protestes 
geniigt namlich eine auf den Scheck gesetzte, von dem Bezogenen 
unterschriebene und den Tag der Vorlegung enthaltende Erkla
rung oder eine Bescheinigung der Abrechnungsstelle (Clearing
house), daB der Scheck vor dem Ablaufe der Vorlegungsfrist ein
geliefert und nicht eingelost worden ist. Die Banken pflegen 
in der Regel, wenn ihnen ein Scheck prasentiert wird, ohne 
daB der Aussteller ein entsprechendes Guthaben unterhalt, von 
dem Protest Abstand zu nehmen und begniigen sich mit der 
Erklarung auf dem Scheckformular. Der Ersatz des Protestes 
durch solche Erklarungen ist hier sehr gut moglich, denn der 
Protest dient beim Scheck nicht wie beim Wechsel dazu, zu
nachst einen Anspruch gegen den Bezogenen geltend zu 
machen. Die Bank, auf die der Scheck gezogen ist, verweigert 
die Zahlung doch fast ausnahmslos nicht wegen Zahlungsun
fiihigkeit, sondern deshalb, weil der Aussteller kein Guthaben 
bei fur unterhalt, also den Scheck zu Unrecht ausgestellt hat. 
Sie ist daher in dem Streit zWischen Scheckinhaber und Aus
steller nicht Partei und kann deshalb getrost die Erklarung ab
geben, daB der Scheck rechtzeitig vorgelegt, die Zahlung aber 
verweigert worden ist. 

Die £iir den Wechsel vorgesehene Bestimmung, wonach der 
Protest noch am zweiten Werktag nach Falligkeit aufgenommen 
werden kann, findet auf den Scheck keine Anwendung. Freilich 
ist der Bezogene berechtigt, den Protest oder den ihn ersetzenden 
Vermerk nicht sofort bei'der ersten Prasentation des Schecks vor
nehmen zu lassen, aber er dad, wenn der letzte Inhaber nicht des 
RegreBrechtes verlustig gehen solI, hiermit nicht bis zum Ablauf 
der Vorlegungsfrist warten, wahrend beim Wechsel die Aufnahme 
des Protestes noch nach dem Tage der Falligkeit erfolgen kann. 

Unterbleibt die Aufnahme des Wechselprotestes aus irgend
einem Grunde (Versehen usw.), so sind der Aussteller und die 

1) Eine Ausnahme macht der Postscheck. Er unterliegt nicht dem 
Scheckgesetz und kann daher nicht protestiert werden. Seine Vorlegung 
braucht infolgedessen auch nicht innerhalb der im Gesetze vorgeaehenen 
Frist zu erfolgen. 
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Giranten von der wechselmaBigen Haftung befreit, der Akzeptant 
ist es aber nich t. Beim Scheck besteht, da der Bezogene tiber
haupt nicht wechselmaBig haftbar ist, in diesem FaIle keine 
M6glichkeit, gegen irgend jemand RegreB zu nehmen. 

Oft kommt es jedoch vor, daB der Protest absichtich vermieden 
werden soIl. Dieser Fall tritt z. B. haufig ein, urn die nicht uner
heblichen Protestkosten zu ersparen. Notwendig ist dann aber, 
cinen entsprechenden Vermerk auf dem Wechsel zu machen. 
Gewohnlich wird hierzu die Bezeichnung "ohne Kosten" 
gewahlt. Der Bezogene haftet trotz dieser Klausel wechsel
maBig; die Giranten haften nur dann, wenn sich neben ihrer 
Unterschrift der Vermerk befindet. Sie haben durch Hinzufligung 
der Klausel alsdann zum Ausdruck gebracht, daB sie auf den 
Protest verzichten, aber die Rechtsfolgen genau so tibernehmen, 
als wenn der Protest erfolgt ware. Berech tigt zur Aufnahme 
des Protestes ist der Inhaber des Wechsels auch, wenn der Protest
erlaB gefordert wird. Auch bei Schecks kann der ProtesterlaB aus
gesprochen werden. 

Die Banken pflegen im allgemeinen einen Wechsel, auf den 
nur einige Giranten, aber nicht aIle die "ohne Kosten"-Klausel 
gesetzt haben, nicht anzukaufen, oder ihn doch protestieren zu 
lassen; denn anderenfaIls wtirde die wechselmaBige Haftung der 
nicht den ProtesterlaB wtinschenden Giranten verloren gehen. 
Eine Ausnahme hiervon kann gemacht werden, wenn die flir den 
Wechselbetrag haftenden Personen als durchaus finanziell sicher 
erscheinen. 

Die den Wechselverkehr betreffenden Gesetzesbestimmungen 
finden sich, soweit es sich nicht urn das ProzeBverfahren handelt, 
das in der ZivilprozeBordnung geregelt ist, in der "All
gemeinen Deutschen Wechselordnung" vom 16. April 
187l. Dieses Gesetz enthiilt genaue Bestimmungen tiber die 
Erfordernisse des Wechsels sowie tiber die rechtlichen Folgen, 
die aus ihm flir AussteIler, Bezogenen, Giranten, Domiziliaten, 
Notadressaten usw. entstehen. 

Erganzt wurde die Wechselordnung durch das obenerwahnte 
"Gesetz betr. die Erleichterung des Wechselprotestes yom 30. Mai 
1908", das am l. Oktober 1908 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz 
enthalt auch einige sonstige, nicht bloB das Protestverfahren be
stimmende Abanderungen der Wechselordnung. Es bestimmt 
gleichzeitig (Art. 92, 2 der Wechselordnung), daB die Proteste nur 
in der Zeit von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends erhoben werden 
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sollen. Mit Einwilligung der Person, gegen die protestiert wird, 
darf die Protesterhebung jedoch auch auBerhalb dieser Zeit er
folgen. Vorher (seit dem 1. Juni 1904) waren die Proteststunden 
nur fiir PreuBen festgesetzt worden. 

2. Die Diskontierung der WechseI. 
Die Diskontierung der Wechsel gehort zu den schwierigsten 

Aufgaben des Bankgeschafts. Daher werden hierzu gewohnlich 
auch nur altere, erfahrene Beamte bestimmt, die eine besondere 
Vertrauensstellung genieBen. Haufig wird diese Bcschaftigung 
von den Chefs oder Direktoren ausgeiibt. 

Ebenso gibt es aber auch kaum eine interessantere Arbeit. 
Denn aus einem Wechsel lassen sich ungemein viel Schliisse 
ziehen. Man ersieht aus ihm die Geschaftsbeziehungen zwischen 
Aussteller und Bezogenem sowie zwischen den Giranten unter
einander und kann bei geniigender Ubersicht einen tiefen Einblick 
in die kommerziellen Verhaltnisse des Landes gewinnen. So 
ist es der Reichsbank durch ihre bedeutenden Wechselgeschafte 
moglich, nicht nur die Bonitat einer groBen Anzahl von Firmen 
zu erforschen, sondern auch wert volle Anhaltspunkte fiir die 
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu erlangen. Wie wichtig 
das ist, zeigte sich seinerzeit bei dem bekannten Zusammenbruch 
der Leipziger Bank im Jahre 1901. Die Reichsbank und eine 
Reihe anderer bedeutender Banken wurden damals stutzig, als 
ihnen Wechsel der Kasseler Tre bertroc kn ungsgesellschaft 
auf die Leipziger Bank in erschreckendem Umfange zum An
kauf iiberreicht wurden. Sie ersahen daraus, daB die Verbind
lichkeiten der Gesellschaft bei der Leipziger Bank ganz bedeutend 
und jedenfalls groBer sein muBten, als es von der Direktion 
der Bank of£entlich zugegeben wurde. Diese Erkenntnis fiihrte 
zu einer Zuriickhaltung der Bank bei Diskontierung jener 
Wechsel, und hierdurch wiederum brach das Liigengebaude 
zusammen. Die Leipziger Bank konnte, nachdem ihr der Kredit 
entzogen war, nicht mehr mit verdeckten Karten spielen. 

Freilich ist dieser Einblick in die internen Geschaftsver
haltnisse nur Instituten moglich, bei denen ein reger Diskont
verkehr stattfindet. Da eine groBe Anzahl der in Deutschland 
umlaufenden Wechsel an die Reichsbank gelangt, teilweise durch 
die Banken, die haufig die angekauften Wechsel bei der Reichs
bank weiterdiskontieren (Rediskontgeschaft), besitzt die Leitung 
dieses Institutes in besonders hohem MaBe die Moglichkeit, sich 
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Informationen zu verscha££en, die anderen nicht in gleicher Weise 
zugangig sind. 

Die Gesichtspunkte, nach denen das Diskontieren der Wechsel 
vorgenommen wird, sind nicht bei allen Instituten vollkommen 
gleich. Auch unterliegen sie Anderungen, je nach der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage. Erscheint diese als gesund, so werden 
die Banken etwas geringere Vorsicht anwenden als zu Zeiten der 
Krisis. Von groBem Ein£lusse ist auch die Lage des Geldmarktes. 
1st dieser sehr angespannt, so werden die Banken sich nicht 
gern groBe Wechselbestande halten und infolgedessen eine scharfere 
Auswahl tre££en. 1m iibrigen werden £iir die bedeutenderen 
Institute unter Beriicksichtigung dieser Einschrankungen beim 
Diskontgeschaft folgende Momente maBgebend sein. 

Zunachst wird Wert darauf gelegt, sogenannte kommer
zielle Wechsel (Warenwechsel) anzukaufen. Das sind solche 
Wechsel, die auf Grund einer Warenschuld ausgestellt worden 
sind. Der Verkaufer derWare zieht auf den Kaufer einen Wechsel, 
den er, um sich bares Geld zu verschaffen, bei der Bank diskon
tiert. Haufig gibt er ihn auch seinem Warenlieferanten in Zahlung 
und dieser ihn wiederum an die Bank. 

Von den kommerziellen Wechseln sind die Finanzwechsel 
zu unterscheiden. Man versteht hierunter solche Wechsel, die aus 
Finanzgeschaften herriihren. Hierzu gehoren auch die Wechsel 
der Banken, die diese ihren Kunden hei Akzeptkrediten (siehe 
S. 21) geben. Derartige Finanzwechsel werden, wenn sie auf 
gute Bankhauser gezogen sind, ebenfalls gern diskontiert, in der 
Regel sogar zu einem billigeren ZinsfuB als dem der Reichsbank, 
zu einem Privatdiskontsatze (siehe Abschnitt 6 dieses Kapitels). 

1m Gegensatz zu diesen Wechseln, bei denen immer ein Ge
schaftsabschluB zugrunde liegt, stehen die sogenannten Rei t
wechsel. Sie werden dazu benutzt, Aussteller und Bezogenem 
bei einer dritten Firma billigen Kredit zu schaffen. Beide "reiten 
aufeinander herum". X. zieht einen Wechsel auf Y. und dieser 
wieder auf X. Beide diskontieren ihn bei einer Bank und er
halten da£iir bares Geld. Die Diskontierung solcher Wechsel 
wird von den groBeren Banken abgelehnt. Ob ein Wechsel ein 
Reitwechsel ist, kann man nur erkennen, wenn nachgeforscht 
wird, in welchem Geschaftsverhaltnis der Bezogene zum Aus
steller steht. 1st der Bezogene z. B. ein Rechtsanwalt, der Aus
steller ein Lokomotivenfabrikant, so ist mit groBer Wahrschein
lichkeit anzunehmen, daB es sich um keinen Warenwechsel 
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handelt. Denn ein Rechtsanwalt bedarf keiner Lokomotiven. 
Freilich wird bei Ausstellung derartiger Wechsel haufig versucht, 
Verschleierungen zu machen, urn den Diskonteur iiber den wahren 
Ursprung des Wechsels zu tauschen. Oft werden diese gelingen, 
aber nicht immer; der Zufall hat es schon zuwege gebracht, 
daB derselben Bank beide zu gleicher Zeit ausgestellten Reitwechsel 
(X. auf Y. und Y. auf X.) zum Kauf angeboten wurden; der eine 
dann allerdings nicht vom Aussteller selbst, sondern von einer 
dritten Firma, bei der er ihn diskontiert hatte. Aussteller und 
Bezogener des Reitwechsels werden sich natiirlich verstandigen, 
ihre Diskontgeschafte nicht bei derselben Bank zu machen. 

Eine gewisse .Ahnlichkeit mit den Reitwechseln haben die 
sogenannten Kellerwechsel. Man versteht darunter Wechsel, 
die entweder auf fingierte Personen gezogen sind oder auf 
sole he Personen, die vollstandig mittellos sind und sich gegen 
geringe Bezahlung dazu hergeben, einen Wechsel zu akzeptieren. 
Auch hier ist der Zweck, sich bequemen und billigen Kredit zu 
verschaffen. Allerdings iibernehmen beim Reitwechsel zwei Per
sonen die wechselmaBige Haftung, beim Kellerwechsel aber nicht. 
Damit der Betrug am Falligkeitstage des Wechsels nicht ent
deckt werde, greift man mit Vorliebe zu dem Mittel, derartige 
Wechsel bei einer dritten tatsachlich existierenden Firma zahlbar 
zu machen (domizilieren). Der Wechsel wird dann bei dieser 
Firma (dem Domiziliaten) zur Zahlung vorgelegt; der Aus
steller des Wechsels, der die Falschung gemacht hat, hat aher 
dem Domiziliaten inzwischen das Geld zur Einlosung iibersendet, 
und so bleibt der Betrug unentdeckt 1 ). Die Ausstellung sole her 
Kellerwechsel ist strafbar, und sie werden selbstverstandlich 
von keiner Bank diskontiert, es sei denn, daB ihre Natur nicht 
erkannt wird 2). 

Neben der Frage, wie der Wechsel zustande gekommen ist, 
spielt natiirlich die Bonitat der auf dem Wechsel stehenden 
Firmen eine groBe Rolle. Die Reichsbank kauft nur Wechsel, 
wenn sie die Unterschriften von mindestens zwei ihr als zahlungs
fiihig bekannten Personen oder Firmen tragen. Die Privatbanken 
haben bestimmte Vorschriften hieriiber nicht erlassen. Eillige 
diskontieren schon dann, wenn ihnen der den Wechsel zum 
Diskont einreichende Vormann als zahlungsfahig erscheint. Die 

1) Zum besseren Verstandnis hieriiber siehe Abschnitt 4 dieses Kapitels. 
2) Siehe hieriiber: 'Valdemar Muller, Unlauterer Wechselverkehr. 

Berlin 1904. 
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groBeren Institute halten sieh haufig an die Bestimmungen 
der Reiehsbank. 

Durch langjahrige Praxis ist dem Diskonteur ein groBer 
Teil der auf den Weehseln verzeichneten Firmen bekannt. Wo 
das nicht der Fall ist, werden haufig - namentlich bei groBeren 
Abschnitten - Auskiinfte eingeholt. Das geschieht entweder 
bei einem Auskunftsbureau oder bei einer befreundeten Firma, 
von der anzunehmen ist, daB sie aus ihren geschaftlichen Be
ziehungen die gewiinschte Auskunft zu geben in der Lage sein 
werde. 

Zuriickgewiesen werden im allgemeinen auch Wechsel auf 
Firmen, von denen bekannt ist, daB sie bereits einmal die Be
zahlung eines WeehseIs verweigert haben, dieser somit unter 
Protest gegangen ist. Eine private Organisation der Banken 
sorgt dafiir, daB dies durch Listen, die an die Banken vertraulich 
gesandt werden, zu ihrer Kenntnis gelangt. 

Oberhaupt ist es das Bestreben des Diskonteurs, sich ein 
moglichst klares Bild dariiber zu verschaffen, welcher Kredit den 
verschiedenen Firmen eingeraumt werden kann. Sowohl bei der 
Reichsbank aIs auch bei vielen Privatbanken ist es Brauch, 
jeden Kunden, der Wechsel zu diskontieren beabsichtigt, auf 
denjenigen Betrag einzuschatzen, den gain Wechselobligo er
reichen darf. Betragt diese Summe Z. B. 100 000 Mk., so diirfen 
die von der Bank angekauften Wechsel diesen Betrag nicht 
iibersteigen. Wird ein Teil der Wechsel fallig, so zieht man diesen 
von der Summe der noch im Umlauf befindlichen ab, und das 
Obligo ermaBigt sich dementsprechend. 

Um festzustellen, wie weit das Wechselobligo jedes einzelnen 
Kunden in Anspruch genommen ist, wird ein sogenanntes Giro
kontrollbuch gefiihrt. Hierin wird jedem Kunden ein Konto 
errichtet, dem samtliche diskontierten Wechsel zugeschrieben und 
von dem die bereits eingelosten abgeschrieben werden. Es geniigt, 
wenn die Hohe jedes WechseIs, das Datum des Verfalls und der 
Name des Akzeptanten auf dem Konto vermerkt sind. Bevor die 
Wechsel zum Diskont angenommen werden, wird dieses Buch auf
geschlagen und nachgesehen, ob die limitierte Obligosumme 
noch nicht iiberschritten ist. Bei den Wechseln, die protestiert 
worden sind, wird im Girokontrollbuch ein Zeichen gemacht, 
damit der Diskonteur sich hiite, Papiere auf denselben Bezogenen 
noch einmal zu nehmen. Das Girokontrollbuch wird meistens 
nach den Wechselaufstellungen (Diskon tnoten) gefiihrt, die der 
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Berlin, den 23~e'II November 1902. 

DIS K 0 NT N OT A von Emil Gebhardt &I Solm. 

fiir die Berliner Bank. 

Wechselbetrag Verfallzeit Zahlun_'J Akzeptant oder 

Mk. Pfg. Monllt I Tag 
Bezogener 

-----

1500 - Februar 3 Berlin Aug. Lindemann 
2700 -

" 
17 Hamburg Fritz 8chneeweifJ 

1200 -
" 

28 Dresden JuliuB KrieBe 
2300 - Marz 3 Driesen Gustav Richter 
1950 -

" 
7 Breslau Bernhard May 

Kunde mit den zu diskontierenden Papieren einreieht. Bei einigen 
Banken wird aueh ein Bueh gefUhrt, woraus das Obligo einer 
jeden Firma ersiehtlieh ist, die auf den Weehseln als Bezogener 
vermerkt ist. So kann die Bank aueh den Kredit der Bezogenen 
einsehatzen und die Diskontierung ablehnen, wenn der Umfang 
der auf ein und dieselbe Firma eingereiehten Weehsel naeh ihrer 
Ansieht in keinem Verhaltnis zu der Bonitat der Firma steht. 
Ein Beispiel fUr eine Diskontnota siehe oben. 

Eine Frage, die der Betrachtung wert erscheint, aber llicht 
einheitlich beantwortet wird, ist die, ob es fiir eine Bank ratsam 
ist, nieht akzeptierte Wechsel anzukaufen. Solche Papiere, 
in der Praxis Tratten genannt, wahrend die Weehselordnung nur 
von Wechseln im Gegensatz zu den "angenommenen" Wechseln 
spricht, unterscheiden sieh von den akzeptierten Weehseln (Ak
zepten) dadurch, daB die Bezogenen fiir den Betrag nicht 
weehselmaBig haften, sondern nur die Aussteller und die Girallten. 

Kauft nun eine Bank einen solehen Weehsel vom Aus
steller, und erweist sieh dieser als zahlungsunfahig, so haftet ihr 
sonst niemand weehselmaBig. Damit ware die groBere Sicher
heit, welehe die Gesetzgebung fiir den Wechselverkehr gesehaffen 
hat, illusoriseh. 

Es ist zulii.ssig, Tratten dem Bezogenen zur Akzeptierung 
vorlegen zu lassen. Verweigert er diese, so kann hieriiber Protest 
aufgenommen werden. (Protest mangels Annahme), und der 
Wechselinhabel' kann auf Grund dieses Protestes von seillell 
Vormannern die Sicherstellung der Summe bei Gerieht oder 
einer Behorde verlangen. Dieses Verfahren wird aber in der 
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Praxis gewohnlich nicht angewandt. Die Banken schlieBen 
sich in diesem Punkte vielmehr den Gebrauchen der Reichsbank 
an. Sie weisen Tratten nicht zUrUck, lassen sie aber zur An
nahme (Akzept) vorlegen, im FaIle der Weigerung Protest auf
nehmen und geben diesen nebst dem Wechsel an den Verkaufer 
gegen Erstattung des Gegenwertes und der Kosten zuriick. 

Der Protest mangels Annahme darf nicht wie derjenige 
mangels Zahlung auf den Wechsel oder eine Allonge gesetzt wer
den, denn hierdurch wiirde der Wechsel fiir den weiteren Umlauf 
unbrauchbar werden. Artikel 88b der Wechselordnung schreibt 
daher vor, daB ein solcher Protest auf eine Abschrift des Wechsels 
zu setzen ist. Diese Abschrift hat auch diE; auf dem Wechsel oder 
der Kopie befindlichen Indossamente und anderen Vermerke zu 
enthalten. Auf der Abschrift wirdalsdann der Protest hinter dem 
letzten Vermerk oder an einen Rand der Riickseite genau wie bei 
dem Protest mangels Zahlung (S. 119) angefiigt. Inhaltlich ent
spricht der Protest mangels Annahme demjenigen mangels Zahlung. 

Die Einholung des Akzepts geschieht gewohnlich in der 
Weise, daD das Papier einer befreundeten, an dem W ohnorte 
des Bezogenen domizilierenden Firma iibersandt wird, welche 
die Vorlegung des Wechsels und eventuell die Aufnahme des 
Protestes bewirkt. Wechsel auf kleine Orte, wo die Bank keine 
Verbindung hat, werden der Post zur Akzepteinholung iibergeben 
(Postauftrag). Die Aufnahme des Protestes mangels Annahme 
wird jedoch von der Post nich t iibernommen. Diese gibt den 
Wechsel vielmehr einem Notar oder Gerichtsbeamten. Auch 
die Reichsbank iibernimmt kommissionsweise die Einholung von 
Akzepten an ihren Bankplatzen. Sie erhebt hierfiir eine Gebiihr; 
bei den anderen Banken erfolgt die Einholung von Akzepten fiir 
ihre Kunden zuweilen, doch in neuerer Zeit seltener als friiher, 
provisionsfrei. 

AuBer diesen Gesichtspunkten hat der Wechseldiskonteur 
noch darauf zu achten, daB die Bank keine Papiere ankauft, die 
infolge von Formfehlern ihre Giiltigkeit als Wechsel verloren 
haben. Die Vorschriftender Wechselordnung iiber die Erforder
nisse eines Wechsels miissen mit peinlicher Genauigkeit befolgt 
werden. Ebenso ist auf die ordnungsmaBige Versteuerung jedes 
Wechsels Wert zu legen. Denn jeder Erwerber eines Wechsels, 
fUr den derStempelbetrag nicht vorschriftsmiWig entrichtet worden 
ist, kann zu hohen Geldstrafen verurteilt werden. GroBes Auf
sehen erregte in Fachkreisen eine Entscheidung des Reichs-
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gerichts vom 21. Oktober 1904. Danach sind fUr die "Nicht
versteuerung des von einer AktiengeseIlschaft erworbenen 
und demnachst aus den Randen gegebenen Wechsels aIle Vor
standsmitglieder strafrechtlich verantwortlich, auch wenn sie 
personlich an der Weiterbegebung des Wechsels nicht beteiligt 
gewesen sind" 1). 

Welche Vorschriften bei der Versteuerung zu beachten sind, 
wird im Abschnitt 7 dieses Kapitels dargelegt werden. 

Nach Priifung der Wechsel bestimmt der Diskonteur, welche 
Abschnitte er annimmt, welche er zuriickgibt. Dber die zum 
Diskont angenommenen Wechsel wird nunmehr eine Abrechnung 
fiir den Kunden angefertigt, die vom Korrespondenzbureau nebst 
einem Begleitschreiben abgesandt wird. 

3. Das Inkasso von Wechseln und Schecks. 
Die Annahme von Wechseln zum Inkasso ist von der Dis

kontierung streng zu unterscheiden. Wahrend die Bank bei der 
Diskontierung ein Risiko eingeht, iibernimmt sie beim Inkasso 
nur den Auf trag, den Gegenwert am Falligkeitstage einzuziehen. 
Erfolgt keine Zahlung, so wird der Wechsel von der Inkassostelle 
einem Notar oder einem Gerichtsbeamten zur Aufnahme des Pro
testes iibergeben. Die Gutschrift erfolgt erst nach Eingang des 
Geldes; deshalb werden auch die zum Inkasso iibersandten 
Wechsel stets angenommen. 

Nur in Ausnahmefallen, namentlich im Verkehr der Banken 
ulltereinander, wird der Betrag haufig sofort nach Einreichung 
der Wechsel gutgeschrieben und der Gegenwert fUr die nicht ein
gelosten Wechsel wieder riickbelastet. 

Bei Wechseln, die zum Inkasso gesandt werden, erhaIt das 
Giro (1ndossament) statt des Vermerkes "Wert erhaIten" den 
Zusatz "Wert zum 1nkasso", "zum 1nkasso", "zur Einkassierung" 
oder "in Prokura". 1st dem 1ndossamente eine diesel' Bemer
kungen odeI' eine andere die BevoIlmachtigung ausdriickende 
Formel beigefUgt worden, so iibertragt das Indossament das 
Eigentum an dem Wechsel nicht 2). Gerat also die Firma, der 
man einen derartig girierten Wechsel zum 1nkasso iibersendet, 
in KOllkurs, bevor sie den Gegenwert an den Auftraggeber er-

l} Eine Besprechung dieses Urteils findet sich u. a. im .. Berliner 
Tageblatt" Nr. 94, VOID 20. Februar 1905. 

2} Artikel 17 dor Wech8elordnung. 

Buehwaltl, nankbetrieb. (I. Auft. 9 
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stattet hat, so kann der Wechsel von dem Absender ausgesondert 
werden, d. h. er geht nicht an die Konkursmasse iiber, sondem 
bleibt Eigentum des Absenders, also des letzten Giranten. Wird 
nach erfolgter Dbermittlung des Gegenwertes der Konkurs iiber 
die das Inkasso iibernehmende Firma eroffnet, so hat der 
Empfanger des Gegenwertes den Betrag nicht an die Konkurs
masse zuriickzuzahlen, sondem der Wechselbetrag kann aus
gesondert werden. Der Absender des Inkassowechsels erhii.lt 
also in beiden Fallen nicht bloB den Antell aus der Konkurs
masse; er hat vielmehr Anspruch auf die ganze Wechsel
summe. Da das Inkasso-Indossament kein Eigentum iibertragt, 
so ist der Indossatar auch nicht befugt, den Wechsel durch 
eigentliches Indossament weiterzubegeben. Will jemand 
einen ihm durch Inkasso-Indossament iibertragenen Wechsel 
nicht selbst einkassieren, sondern einer anderen Firma zum In
kasso iibergeben, so darf er ebenfalls nur das Inkasso-Indossament 
benutzen. 1m Verkehr der Banken untereinander werden Wechsel, 
welche die eine Bank der anderen zum Inkasso iibergibt, wenn sie 
nicht schon ein Inkasso-Indossament aufweisen, haufig mit dem 
eigentlichen Giro ("Wert in Rechnung") versehen. Das ge
schieht im Hinblick auf das Vertrauen, das die Auftraggeberin 
der Inkassostelle entgegenbringt. Blankogiros gelten immer als 
eigentliche Indossamente .. Beim Orderscheck (s. S. 50) kann 
der Aussteller die "Obertragung durch die Worte "nicht an Order" 
oder durch einen gleichbedeutenden Zusatz untersagen. 

Ein Indossament an den Bezogenen gilt beim Scheck nach 
§ 8 des Scheckgesetzes als Quittung. Diese Bestimmung hat den 
Zweck, zu ·verhindern, daB der Bezogene noch hinter das letzte 
Giro seinen Namen setzt. Hierdurch wiirde der letzte Girant dem 
Bezogenen gegeniiber wechselmaBig haftbar werden, und dieser 
konnte daher, auch wenn der Aussteller kein Guthaben besitzt, 
den Scheck einlosen, sofem nur die Vormanner kreditwiirdig sind. 
Der Scheck konnte daher leicht an die Stelle des nicht akzeptierten 
Wechsels (der Tratte) treten. Hierdurch erhielte er aber die Eigen
schaft eines Kreditinstrumentes, was dem Sinne des Schecks 
widerspricht und daher durch das Gesetz vermieden werden soll. 

Die das Inkasso iibemehmende Firma bescheinigt schlieBlich, 
wenn sie den Wechsel einkassiert, auf dem Wechsel£ormular 
iiber den Empfang des Geldes. Fiir diesen Quittungsvermerk 
pflegt man die Formel anzuwenden: "Inhalt empfangen". (Bei
spiel siehe S. 117.) 



Inkassowesen. 131 

Wenn der Girovermerk nicht vom Inhaber des Wechsels 
oder einem zur Firmenzeichnung laut handelsgerichtlicher Ein
tragung legitimierten Prokuristen auf den Wechsel gesetzt worden 
ist, sondern von einem Handlungsbevollmachtigten, so be
darf dieser hierzu einer besonderen Befugnis (§ 54 H.-G.-B.). 
Anders beim Quittungsvermerk, mit dem eine Wechselverbind
lichkeit nich t eingegangen wird. Hier geniigt die Unterschrift 
jedes Handlungsbevollmachtigten, der dazu berechtigt ist, Zah· 
lungen in Empfang zu nehmen. 

Das Inkasso erfolgt gegen ein sehr geringes Entgelt. Die 
Provision betragt in der Regel nur einen kleinen Bruchteil eines 
Prozentes. Oft wird aber eine Provision iiberhaupt nicht in 
Anrechnung gebracht; der Nutzen der Banken besteht haufig 
nur darin, daB die Valuta des Gegenwertes filr einige Tage spater 
berechnet wird. Schecks, die am Wohnorte der Bank zahlbar 
sind, werden meistens provisionsfrei, Valuta des Zahlungstages, 
eingezogen. Auf der Ruckseite des Schecks befindet sich sogar 
haufig die Aufstellurg einer Reihe von Banken anderer Orte, 
bei denen die Auszahlung nach Feststellung der OrdnungsmaBig
keit ebenfalls provisionsfrei erfolgt. In diesel' Aufstellung werden 
gewohnlich die auswartigen Niederlassungen der Bank oder del' 
mit ihnen liierten Institute vermerkt. Die Priifung der Ordnungs
maBigkeit dauert in der Regel drei bis vier Tage. 

Die Banken sind in der Lage, diese giinstigen Bedingungen 
einzuraumen, weil sie an allen groBeren Orten mit befreundeten 
Firmen in Verbindung stehen, die fiir sie den Einzug sehr billig 
besorgen. Oft wird zwischen zwei Banken ein Abkommen ge
troffen, wonach sie sich verpflichten, Wechsel, die an ihren 
Wohnorten zahlbar sind, gegenseitig ohne jeden Nutzen einzu
ziehen. 

Bei einigen Banken ist das Inkassowesen besonders aus
gedehnt. Sie errichten zu diesem Zwecke an vielen Orten Agen
turen, die sich hauptsachlich mit dem Einzug von Wechseln und 
Schecks befassen. Gednickte Inkassotarife geben AufschluB iiber 
die Hohe der Inkassospesen, die fur groBere Werte im aligemeinen 
niedriger sind als fiir kleinere. Zuweilen wird vorgeschrieben, 
daB die Wechsel mindestens einige Tage vor Falligkeit einge
reicht werden mussen. Diese Vorschrift bezweckt, die recht
zeitige Versendung an die Einzugsstelle bewirken zu konnen. 
U m Portospesen zu ersparen, will man auch stets eine groBere 
Anzahl von Wechseln gemeinsam absenden. 

9* 
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Der Einzug der Schecks auf Banken desselben Platzes ge
schieht, wie erwahnt, durch die Abrechnungsstelle, in Berlin 
auch durch den Kassenverein. 

Auch die Reichsbank iibernimmt Wechsel und Schecks zum 
Inkasso, jedoch nur auf diejenigen Platze, wo sie Filialen unter
halt, oder auf die Bankplatze Frankreichs, Belgiens, Hollands 
oder Englands. Dabei schreibt sie vor, daB die ihr zum Einzug 
iibergebenen Wechsel eine Laufzeit von mindestens noch fiinf 
Tagen haben miissen; sonst wird eine Verbindlichkeit fiir recht
zeitige Prasentation und Protesterhebung nicht iibemommen. 
Ausgenommen sind seit dem 1. April 1905 Platzwechsel. 
Solche Wechsel werden von der Reichsbank selbst fiir Inhaber 
von Girokonten nicht mehr zum Inkasso genommen. Urspriing
lich hatte die Reichsbank diese Tatigkeit sogar kostenfrei aus
gefiihrt, weil ihr daran gelegen ist, den Wechselverkehr an den 
einzelnen Platzen besser iiberschauen zu konnen (siehe S. 123). 
SchlieBlich hat sich aber gezeigt, daB die iiber groBe Beitrage 
lautenden Wechsel von den Firmen selbst eingezogen werden, 
um dadurch schneller ala durch Vermittlung der Reichsbank 
in den Besitz des Geldes zu gelangen. So entstanden fiir 
die Bank, weil sie nur kleinere Wechsel erhielt, durch das 
Inkasso erhebliche Spesen, die sie schlieBlich nicht mehr 
tragen wollte. 

Endlich konnen Wechsel und Schecks auch durch Postauftl'ag 
eingezogen werden, sofem sie die Summe von 800 Mk. nicht 
iibersteigen. Die Erhebung des Protestes durch die Post ist nicht 
mit dem Einzug durch Postauftrag zu verwechseln. Die Post 
iibernimmt auch die selbstandige Protesterhebung, wenn der 
Scheck oder Wechsel nur zu diesem Zweck bei ihr einge
liefert wird. Andererseits geniigt es, dem Postauftrag die 
Worte "sofort zum Protest" hinzuzufiigen, um bei Verwei
gerung der Zahlung die Protesterhebung durch die Post zu 
veranlassen. 

Der Beamte, der die Absendung der Papiere zum Inkasso 
zu erledigen hat, wahlt sich diejenige Einzugsstelle aus, wo die 
geringsten Spesen entstehen. J e nach den Verbindungen, die 
eine Bank an diesem oder jenem Orte besitzt, wird sie imstande 
sein, hohere oder geringere Spesen anzusetzen als eine andere. 
Oft wird es ratsam sein, den Wechsel einer befreundeten Bank, 
oft der Reichsbank, zuweilen der Post zu iibergeben. AIle zum 
Inkasso gesandten Papiere werden in ein Buch eingetragen, und 
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etmge Tage nach FiUligkeit der Wechsel wird kontrolliert, ob 
der Eingang des Gegenwertes von den Inkassofirmen angezeigt 
worden ist. 

4. Domizilwechsel. 
Zuweilen liegt es im Interesse des Ausstellers oder Bezogenen, 

den Wechsel am Falligkeitstage nicht beim Bezogenen, sondern 
bei einem Dritten, am besten bei einer Bank, bezahlen zu lassen. 

Man nennt einen solchen Wechsel Domizilwechsel; er 
ist auBerlich kenntlich durch die unter den N amen des Bezogenen 
gesetzten Worte "zahlbar bei" nebst der Firma, bei der die 
EinlOsung erfolgen solI (siehe Beispiel S. 116). 

Fiir den Bezogenen hat die Domizilierung den Vorteil, daB 
ihm die mit der Einlosung verbundenen Umstandlichkeiten erspart 
bleiben. 1st der Bezogene z. B. haufig von Hause abwesend, so 
verursacht es ihm groBe Miihe, dafiir Sorge zu tragen, daB in 
seiner Wohnung vom Falligkeitstage ab bis zur Prasentation des 
Wechsels das Geld jederzeit bereitliegt. 

Dem Aussteller ist die Domizilierung dann niitzlich, wenn 
der Bezogene an einem kleineren Orte wohnt, wo die Reichs
bank keine Filialen hat. Durch die Domizilierung an einem 
groBeren Platze (Reichsbankplatze) wird der Wechsel "reichs
bankfahig" und kann bequemer diskontiert werden; beim Einzug 
werden Spesen vermieden1). 

Die Bank geht, indem sie als Domizilstelle fungiert, keinerlei 
Risiko ein. Denn sie bezahlt den Wechsel nur dann, wenn der 
Betrag vorher bei ihr zu diesem Zwecke deponiert worden ist 
oder der Kunde ein Guthaben unterhalt und die Bank angewiesen 
hat, die Wechselsumme diesem Guthaben zu entnehmen. Andern
falls verweigert sie die Einlosung, und es wird an ihrer Kasse, 
falls der Wechsel nicht "ohne Protest" ("ohne Kosten") bleiben 
solI, Protest aufgenommen. Als Domizilstelle ist sie fiir die Be
zahlung nicht haftbar; die Aufnahme des Protestes erfolgt wohl 
in den Raumen der Bank, richtet sich aber gegen den Be~ 
zogenen. Der Vermerk in der Protesturkunde lautete bisher 
nach den Angaben des Bankkassierers: "Akzeptant nicht 
anwesend, Deckung nicht eingegangen". Nach dem neuen 
Gesetz betreffend die Erleichterung des Wechselprotestes ist diese 
Bezeichnung nicht notwendig; es geniigt auch hier die Erklarung, 
daB die Aufforderung zur Zahlung erfolgt ist. Doch diirfte zu-

1) Niilieres iiber die "Wecheel auf Nebenpliitze" siehe S. 140. 
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weilen die alte :Formelnoch beibehalten werden. Fur die Ein
lOsung der Wechsel in ihrer Eigenscha£t als Domizilstelle be
reehnen die Banken gewohnlieh eine kleine Provision (etwa 
1%0); die Originalwechsel werden dem Kunden zugeschiekt. 
Diese Ubersendung kann durch einfaehen, d. h. nicht "einge
sehriebenen", Brief erfolgen, wenn der Akzeptvermerk vorher 
durehstriehen wird. Naeh der Weehselordnung sind Domizil
weehsel solehe Weehsel, bei denen "ein vom Wohnorte des Be
zogenen versehiedener Zahlungsort" al1gegeben ist. Weehsel, 
die wohl am Orte des Bezogenen, aber nieht in dessen Bureau 
oder W ohnung, sondern an anderel' Stelle einge16st werden sollen, 
nennt man "uneigentliehe Domizilweehsel" oder "Zahlstellen
weehsel". Naeh den bis zum 1. Oktobel' 1908 geltenden Bestim
mungel1 war del' Bezogene des Domizilweehsels von der wechsel
miiBigen Haftung befreit, wenn del' Weehsel beim Domiziliaten 
nieht l'eehtzeitig prasentiel't wurde. Jetzt ist del' Bezogene in 
jed em FaIle weehselmaBig haftbar; sowohl beim "eigentliehen" 
wie beim "uneigentliehen" Domizilweehsel. 

Als Domizilstelle fiir "uneigentliehe Domizilwechsel" fungiert 
in Berlin haufig "die Bank des Berliner Kassenvereins". Die 
Banken lassen ihre eigenen Akzepte dort einlosen, weil ihnen 
das bequemer ist, als hierfur einen Barbestand in ihrer Kasse 
zu reservieren. 

Die Banken haben sich zu huten, als Domizilstelle fUr Keller
wechsel benutzt zu werden (siehe S. 125). Allerdings ist es fUr 
die Bank nicht immer leicht zu erkennen, daB sie gemiBbraueht 
wurde. Der SehluB ist gewohnlieh aus der Tatsaehe zu ziehen, 
daB der Gegenwert des Weehsels nicht vom Bezogenen, sondel'll 
yom Aussteller entrichtet wird. Aber dieser Fall tl'itt aueh oft 
ein, ohne daB es sieh um einen Kellerweehsel handelt. Nament
lieh im Warenhandel p£legen Glaubiger, die gegen die verkaufte 
Ware auf ihre Kunden Weehsel ziehen, diese am Falligkeitstage 
einzulosen, wenn der Kundl' hierzu nieht imstande ist.Ebenso 
kommt es im Warenhandel haufig vor, daB Gesehafte gegen 
Ausstellung eines Seehs-Monats-Akzept abgeschlossen werden. 
Da die Banken aber Weehsel mit so langer Laufzeit nicht dis
kontieren, so wird der Weehsel schon drei Monate naeh Ausstel
lung fallig gemaeht, und der Aussteller verp£liehtet sieh, naeh 
Ablauf dieser Frist den Weehsel einzulosen, indem er gleiehzeitig 
einen neuen ausstellt, der naeh drei weiteren Monaten fallig ist. 
Wiederholt es sieh jedoeh oft, daB die Deekung fUr einen Domizil-
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weehsel nieht vom Bezogenen eingesandt wird, so wird die Bank 
Naehforsehungen anstellen, ob die Ausstellung auf betriigerisehe 
Weise erfolgt ist. Entsteht fUr die Domizilstelle aueh kein Rechts
nachteil, so wird sie sieh doeh nieht dazu hergebeu, sehwindel
hafte Manipulationen zu erleiehtern. 

Das Domizilieren von Scheeks ist nach § 5 des Seheckgesetzes 
nieht statthaft. Die Angabe eines anderen Zahlungsortes als des 
bei dem Namen des Bezogenen vermerkten gilt als nicht geschrie
ben, macht aber den Scheck nicht ungiiltig. 

5. Die Notadresse. 
Lost der Akzeptant den Wechsel nicht ein, so kann del' 

letzte Inhaber an seinem Vormann, von dem er den Wechsel 
erhalten hat, RegreB nehmen, d. h. Bezahlung verlangen. Der 
Vormann wendet sich wieder an seinen Vormann und so fort 
bis hinauf zum Aussteller, der nur an den Akzeptanten einen 
wechselmiWigen Anspruch hat. Es ist aber nicht unbedingt 
notig, daB der Besitzer des nicht bezahlten Wechsels sich an 
seinen Vormann wendet: zuHissig ist auch der sogenannte 
SprungregreB, d. h. er verlangt die Einlosung von einem 
der friiheren Giranten. In der Praxis wird der SprungregreB 
in der Regel nur in zwei Fallen angewendet: erstens, wenn die 
iibersprungenen Firmen zahlungsunfahig sind, zweitens, wenn der 
Besitzer des Wechsels unter den V orgiranten eine befreundete 
Firma findet, der er Kosten ersparen mochte. Diese werden 
fiir den einzelnen Giranten um so groBer, je weiter der Weg 
ist, den der Wechsel bei dem RegreB bis zu ihm zuriickzulegen 
hatte. Denn nach Artike150 der Wechselordnung hat der Inhaber, 
der den Wechsel mangels Zahlung protestieren lieB, Ansprueh 

l. auf die nieht bezahlte Weehflelsumme nebst 6% jahrlicher 
Zinsen vom Verfalltage ab, 

2. auf die Protestkosten, Portospesen usw., 
3. auf eine Provision von 1/3%' 

Jeder weitere Indossant ist nach Artikel 51 dieses Gesetzes 
die ausgelegte Summe nebst einer weiteren Provision von 
1/3% zu fordern berechtigt. 1st nun der Wechsel durch mehrere 
Hande gegangen, so erhOhen sieh die Spesen ganz betrachtlich. 
Am letzten Ende hat sie zwar der Bezogene zu zahlen; ist dieser 
zahlungsunfahig - was bei niehtbezahlten Weehseln haufig 
vorkommt - der Aussteller. AuBerdem haben aber aueh die 
anderen Giranten, die dem Aussteller folgen, ein Interesse an 
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der Verminderung der Spesen. Denn sie k6nnen nie wissen, ob 
das Geld von ihren Vormannern einzutreiben ist. 

Die Banken pflegen daher haufig, wenn in ihren Besitz ein 
unbezahlt gebliebener Wechsel gelangt, der als Aussteller oder 
Vorgirant die Unterschrift eines Kunden tragt, den Wechsel 
nicht an den Vormann, sondern unter Auslassung der Zwischen
giranten an den Kunden zu senden. Gegen die Zwischengiranten 
bleibt der wechselmaBige Anspruch dennoch bis zum Eintritt 
der Verjahrung bestehen. 

Diese Gepflogenheit hat zur sogenannten Intervention 
gefUhrt, die in der Wechselordnung einen prazisen gesetz
geberischen Ausdruck findet. 

Die Intervention bezweckt dasselbe, aber sie erreicht ihr 
Ziel noch auf viel bessere Weise. Wiinscht ein Aussteller oder 
Girant die Spesen fiir die Riicksendung (Rikambio = Riick
wechsel) zu ermaBigen, so vermerkt er auf dem Wechsel, daB nach 
erfolgloser Vorlegung des Wechsels beim Bezogenen die Summe 
von einer anderen Firma bezahlt wird. Diese interveniert 
fiir ihn, sie fungiert als Notadresse und ist Intervenient, 
wie man zu sagen pflegt. Die iibliche Formel hierfiir lautet: 

"Falls bei ... fiir ... " oder ,,1m Falle bei ... fiir ... " 
(siehe Beispiel S. 116). 

Hinter das Wort "bei" tritt der Name des Intervenienten, 
hinter das Wort "fiir" der Name derjenigen Firma, zu deren 
Gunsten interveniert werden soIl (Honorat). Als Intervenient 
wird meistens eine gr6Bere Firma, mit Vorliebe eine Bank, ge
nommen, weil vorausgesetzt werden muB, daB sie jederzeit in 
der Lage ist, den Wechselbetrag auszulegen. 

Die Einl6sung eines Wechsels mit Notadresse geschieht nun 
in folgender Weise: Der Protestbeamte geht zunachst zum Be
zogenen, nimmt den Protest auf und begibt sich unmittelbar 
darauf zum Intervenienten. Dieser ersieht aus dem ihm vor
gelegten Wechsel, wer der Honorat ist, und erklart, wenn er 
ihn fiir sicher genug halt, um den Wechselbetrag fUr ihn aus
zulegen, dem Protestbeamten etwa folgendes: "Ieh bezahle den 
Wechsel zu Ehren des Giros X. Y. unter Protest". Die Worte 
"zu Ehren des Giros X. Y." und "unter Protest" sind notwendig, 
um Zweifel dariiber zu vermeiden, ob die Einl6sung nicht fiir 
den Bezogenen erfolge. Der Protestbeamte nimmt nun den 
Wechsel wieder an sieh, schreibt den Protest aus, worin auch die 
AuBerung des Intervenienten enthalten sein muB (Art. 88, 4 der 
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Wechselordnung) und iibergibt Protestformular und Wechsel dem 
letzten Inhaber, der ihm den Auf trag zur Protestaufnahme erteilt 
hat, zuriick. Dieser setzt unter den vor tJbergabe an den Protest
beamten durchstrichenen Quittungsvermerk (z. B. "Inhalt emp
fangen. Berlin, den 15. Marz 1903. A. B.") einen neuen, der den 
Empfang des Geldes vom Intervenienten bescheinigen solI (z. R "In
halt unter Protest von C. D. empfangen. Berlin, den 15. Marz 1903. 
A. R"). Nun begibt er sich mit Wechsel und Protestformular 
zum Intervenienten und erhalt dort gegen V'berreichung beider 
den Gegenwert. Der Intervenient schickt die Schriftstiicke sofort 
an den Honoraten und laBt sich das verauslagte Geld zuriick
erstatten. "Er tritt", wie es in der Wechselordnung heiBt, "durch 
die Ehrenzahlung (Intervention) in die Rechte des Inhabers 
gegen den Honoraten, dessen Vormanner und den Akzeptanten" 1). 
Das heiBt, er hat auf die Riickerstattung des Geldes wechsel
maBigen Anspruch. Hierbei ist eine Durchstreichung des Akzept
vermerks, wie auf S. 134 geschildert, nicht moglich. Die V'ber
sendung des Wechsels muB also durch einen "eingeschriebenen" 
Brief erfolgen. 

Benachrichtigt wird der Intervenient vom Honoraten vorher 
gewohnlich nicht. Das ware nicht gut moglich, weil der Honorat 
vorher nicht mit Bestimmtheit wissen kann, daB der Bezogene 
den Wechsel nicht einlosen wird. 

Genau zu unterscheiden ist also zwischen dem Domizil und 
der Notadresse; die Domizilstelle lost die Wechsel nur ein, wenn 
sie hierzu Auf trag hat, wahrend der Intervenient den vorgelegten 
Wechsel auch ohne Auf trag bezahlt, wenn er iiberhaupt nur zur 
Intervention bereit ist. 

Beim Scheck kommt die Notadresse nicht in Betracht, weil 
der Aussteller oder Girant gar nicht mit der Moglichkeit rechnen 
darf, daB die Bezahlung nicht erfolgen wird. Der Aussteller wiirde, 
wenn er eine Notadresse auf den Scheck setzte, damit nur zum 
Ausdruck bringen, ihm sei bei der Ausschreibung bekannt ge
wesen, daB er kein Guthaben bei der als Bezogener fungierenden 
Bank besitzt. Der Girant wiirde mit dem Vermerk einer N otadresse 
zu erkennen geben, daB er auf die Einlosung des Schecks nicht mit 
Bestimmtheit rechnet. 1st dies der Fall, so wiirde er aber den 
Scheck gar nicht annehmen, denn dieser ist eben im Gegensatz zum 
Wechsel nicht Kredit-, sondern Zahlungsmittel. 1m Scheckgesetz 

11 Artikel 63. 
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ist daher der Notadresse iiberhaupt nicht Erwahnung getan. Da
gegen ist der S pr u ngre gre 13 selbstverstandlich auch beim Scheck 
zulassig (§ 18 des Scheckgesetzes), da hier die Erfiillung desselben 
Zweckes wie beim Wechsel (Kostenersparnis) in Frage kommt. 

6. Die Abrechnung der Wechsel. 
a) Die Abrechnung der deutschen Wechsel. 

Vber die diskontierten Wechsel muB die Bank dem Kunden 
eine Rechnung ausstellen. 

Die Wechsel werden nach Wechselsumme, Zahlungsort und 
Datum des Verfalls im einzelnen aufgefiihrt und vom Tage der 
"Ubersendung der Papiere bis zur Falligkeit Zinsen berechnet. 
Als Basis fiir den ZinsfuG, der bei der Diskontierung in An
rechnung gebracht wird, dient, wie schon erwahnt, der Diskont
satz der Reichsbank. Die Privatbanken kaufen die Wechsel sehr 
hiiufig nur gegen Vergiitung eines hOheren ZinsfuBes; die Reichs
bank fordert nie mehr als diesen Satz. 

Dagegen werden Wechsel oft zu einem Satze angekauft, der 
lliedriger ist als der Reichsballkdiskont. Man nennt solche Wechsel 
Privatdiskonten und stellt wegen des lliedrigen Zinssatzes 
besondere Anforderungen an ihre Qualitat. Sie miissen auf gute 
Bank- oder bedeutende Warenfirmen gezogen sein, an einem 
Orte zahlbar sein, wo die Reichsbank· ein Kontor hat (Reichs
bankplatz) und iiber Betrage von mindestens je 5000 Mk. lauten. 
Privatdiskonten werden auch an den Borsen gehandelt, und 
der Kurs, zu dem die Geschiifte abgeschlossen werden, wird 
veroffentlicht. Man nennt diesen Zinssatz Privatdiskontsatz 
im Gegensatz zum offiziellen Banksatze, d. h. dem von 
der Reichsbank publizierten Diskontsatz. Der Verkehr entwickelt 
sich unter besonderen Bedingungen (Usancen). So wird in Berlin 
vorgeschrieben, daB die Wechsel mindestens noch acht Wochen, 
hochstens aber drei Monate Laufzeit haben miissen. Ferner 
sind eigentliche Domizilwechsel nicht lieferbar; wohl deshalb 
nicht, weil friiher der Akzeptant von der wechselmaBigen Haftung 
befreit war, wenn die Aufnahme des Protestes nicht rechtzeitig 
erfolgte und eine Anderung dieser Usance, entsprechend dem 
neuen Gesetz, bis jetzt noch nicht vorgenommen worden ist. 
Die Festsetzung des Privatdiskontsatzes erfolgt nicht durch 
beamtete Kursmakler (siehe Kap. V, Abschnitt 2), sondern 
durch den Vertreter einer Privatbankfirma, die den Handel in 
Privatdiskonten zu vermitteln p£Iegt. 
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Um wieviel der an der Borse festge~etzte Privatdiskontsatz 
niedriger ist als die Rate der Reichsbank, laBt sich nicht sagen, 
da die Ziffer je nach Lage des Geldmarktes stetig schwankt. 
Zuweilen ist die Differenz sehr gering; es ist aber auch schon 
vorgekommen, daB sie 2% betrug. Die Diskontpolitik der 
Reichsbank muB dem Kurse des Privatdiskontsatzes Rechnung 
tragen. Wird namlich der Diskontsatz am Markte im Vergleich 
zu dem der Reichsbank andauernd erheblich niedrig sein, so wird 
die Reichsbank ihren offiziellen Satz, wenn nicht andere wesent
liche Griinde dagegen sprechen, ermaBigen miissen. Denn ganz 
naturgemaB werden die Banken der Reichsbank sonst moglichst 
wenig Wechsel verkaufen und dafiir Privatdiskonten an der Borse 
begeben. Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB die groBen Banken 
in der Regel iiber so bedeutende Wechselbestande verfiigen, daB 
sie bei ihren Wechselverkaufen sehr wohl reichsbankfahige 
Wechsel zuriickhalten und nur Privatdiskonten verkaufen konnen. 
Auch werden die Banken, wenn die Bestande nicht ausreichen 
sollten, sich jederzeit dadurch Privatdiskonten zu verschaffen 
wissen, daB die eine Bank Wechsel auf die andere zieht. Oft 
pflegen die groBen Institute hierzu auch diejenigen Bankfirmen 
zu wahlen, bei denen sie kommanditarisch beteiligt sind, und 
mit denen sie ohnehin schon in regelmaBigem Geschaftsver
kehr stehen. 

Die Reichsbank und die iibrigen Notenbanken diirfen seit 
1. Januar 1901 nicht unter dem offiziellen Banksatz diskontieren, 
sobald dieser 4% erreicht oder ii berschrei tet. Auch wenn dies 
nicht der Fall ist, pflegt die Reichsbank Diskonten nur zu dem 
offiziellen Satze anzukaufen. Die Privatnotenbanken diirfen 
Wechsel hochstens um 1/4 % unter dem offiziellen Diskontsatze 
ankaufen; wenn die Reichsbank selbst zu einem geringeren Satze 
diskontiert, hOchstens um l/s % unter diesem. 

Bei der Berechnung der Privatdiskonten ist noch zu beachten, 
daB nltch einer Berliner Usance bei Wechseln auf auswartige 
Reichsbankplatze dem Kaufer fiir einige Tage Zinsen zum Reichs
bankdiskontsatze, nicht zum Privatdiskontsatze vergiitet werden. 
Der Zweck dieser Bestimmung ist, zu verhiiten, daB die Dis
kontierung statt des Inkassos benutzt wird, das mehr Spesen 
verursachen wiirde als die Diskontierung fUr wenige Tage. Aus 
diesem Grunde hat auch die Reichsbank eine Grenze £estgesetzt, 
innerhalb deren sie Diskontzinsen in jedem FaIle berechnet (siehe 
S. 144). Dieselbe Grenze hat man durch Usance fUr Privat-
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diskonten eingefUhrt; da aber der Privatdiskontsatz noch niedriger 
ist als der ZinsfuB der Reichsbank, wiirde die Diskontierung 
statt des Inkassos immer noch lohnend sein. Deshalb berechnet 
man auch bei Privatdiskonten fur diese ersten Tage den Reichs
banksatz, und zwar in jedem FaIle, auch wenn die Wechsel noch 
langere Laufzeit haben. Bei Wechseln, die an demselben Platze 
zahlbar sind, £alIt diese Frist weg, da man annimmt, daB hier kein 
Reiz vorliegt, das Inkasso zu umgehen. 

Der Diskontsatz der Reichsbank wird bei Privatdiskonten 
in Anrechnung gebracht: 
1. auf fUnf Tage bei Abschnitten auf auswartige Reichsbank

platze, wenn sie in Stucken von mindestens 10 000 Mk. oder 
in Posten von 20 000 Mk. in Stucken von nicht unter 5000 Mk. 
geliefert werden, 

2. auf zehn Tage in allen ubrigen Fallen. 
Neben den an der Borse gehandelten Privatdiskonten werden 

zwischen den Banken untereinander, zuweilen auch zwischen 
Banken und Kundschaft, Privatdiskonten zu Bedingungen um
gesetzt, die besonderer Vereinbarung unterliegen. In der Regel 
ist der ZinsfuB hoher als der Privatdiskontsatz und niedriger als 
derjenige der Reichsbank; die dagegen verkauften Wechsel ent
sprechen daher nicht ganz den Anforderungen borsenmaBiger 
Privatdiskonten (Abschnitte unter 5000 Mk. sind haufig zulassig 
usw.), ubertreffen aber anderseits die Bedingungen der Reichs
bank fUr gewohnliche Diskonten. 

Die Reichsbank zieht vom Wechselbetrage nur den Betrag 
fur die Zinsen ab; andere Spesen entstehen nicht. Die Privat
banken berechnen in der Regel noch eine Provision, deren Rohe 
verschieden ist; sie schwankt zwischen 1/2%0 und 1/3% der 
Wechselsumme. 

Die Reichsbank kauft nur Wechsel, die spatestens in 
90 Tagen fallig sind; da langer laufende Abschnitte nicht "reichs
bankfahig" sind, wird von den Privatbanken fur solche Wechsel 
Extraprovision in Ansatz gebracht. 

Ahnlich verhalt es sich mit Wechseln auf "Nebenplatze", 
das sind Orte, wo die Reichsbank keine Zweiganstalten hat; die 
Privatbanken berechnen daher bei der Diskontierung solcher 
Wecheel keine Extraspesen fur das Inkasso, die in der Abrechnung 
haufig unter der Bezeichnung "Verlust" erscheinen. 

Bei der Berechnung der Zinsen wird das Jahr zu 360, der 
Monat zu 30 Tagen in Ansatz gebracht. Der Monat Februar 
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wird bei solchen Wechseln, die ultimo Februar fallig sind, nur 
zu 28 bzw. 29 Tagen berechnet. Der Tag des Ankaufs wird nicht 
mitgezahlt. Wie bei allen Zinsrechnungen, wo die Zinsen von 
mehreren Kapitalbetragen auf verschiedene Zeit festzustellen 
sind, wird auch hierbei zuerst die Anzahl der Tage bis zur Fallig
keit ausgerechnet, dann diese Zahlen mit dem Kapitalbetrage 
multipliziert und durch die Zahl100 dividiert. Die so gewonnenen 
"Zinszahlen" werden addiert und die Summe durch den Quotienten 
von 360 und den Zinssatz (z. B. 360 : 4 = 90) geteilt. 

Diese einfache Methode der Zinsberechnung ist leicht ver
standlich, wenn man die Zinsen zunachst durch einen Regeldetri
ansatz feststellt. Angenommen, es sollen von einem Kapital von 
1000 Mk. 4% Zinsen auf einen Monat gerechnet werden. Dann 
hatte man anzusetzen: 

100 Mk. bringen in 360 Tagen 4 Mk. Zinsen, 

1000" " ,,30 " ?" " 

Der Bruchansatz wiirde lauten: 
4 ·1000·30 

100·360 . 
Es wird also der Kapitalbetrag (1000) mit der Anzahl der 

Tage (30) und dem Zinssatz (4) multipliziert und durch "l00mal 
360" dividiert. 

. . K·T.% 
Oder m eme Formel gebracht: Z = 100. 360 . 

Man kann aber, ohne das Resultat zu beeinflussen, auch 
den Bruch trennen, Kapital mal Tage durch 100 dividieren und 
diese Summe wieder durch den Quotienten von 360: Zinssatz 

teilen. K.T:100 
Dann lautet die Formel: Z = 360: % . 

Diese Formel kommt bei der Zinsberechnung in der Praxis 
allgemein in Anwendung, weil sie in den Stand setzt, die Zinsen 
auf verschiedene Kapitalien fiir verschiedene Zeitab
schnitte in einem Posten zu berechnen. 

AuBer den Diskontnoten werden im Wechselbureau auch 
die Riickwechselrechn ungen angefertigt. Wie erwahnt, 
hat der Inhaber eines mangels Zahlung protestierten Wechsels 
Anspruch 

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

2. auf die Protestkosten, Portospesen usw., 
3. auf eine Provision von 1/3%' 
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Wecbselabrecbnung. 

Berlin, den 23 ten November 1902. 

Herren Emil Gebhardt if 801m, 

Berlin. 

Wir empfingen mit Ihrem Geehrten yom 22 ten or. nachstehend 
verzeichnete Rimessen, wofiir wir Sie, Eingang derselben vorbehalten, 
laut Nota mit 

Mk. 6628,36 auf laufendem Konto Val. 28 cr. 1) 

erkennen. Hochachtungsvoll 

Woohselbetrag Verfallzeit 

Mk. Pig. Monat I Tag 

10 0 0 I Februar 3 

2700 17 

1200 28 

NOTA. 

Zahlungsort 

Berlin 

Hamburg 

DrB8den 

Berliner Bank. 

Zins- Spesen 
Tage zahlen 

70 1050 

84 2268 

95 1140 

Mk.Ti'rg. 

-5":~"::"::-+---I _____ ~~~z .... _I ____ ~ __ . __ . ____ ~~~e_8.~~_. _______ 100 J-4..:~.;;,.~~~ ____ ...... ~~. 
4 DJoZinsen a·INr. 4758 = Mk. 52,90 

1/4 % Provo a.IM. 5700 = Mk.14,25 2) 

1/8 DJoE.-Pr. a.IM.MOO = 1rlk. 1,90 3) 

69 80 Spesen a. N ebenpliitze = Mk. 0)15 

5630 I 20 Mk.69,80 

Mark 1950,- per 7!!!'. Marz a./Breslau geben wir Ihnen 
anbei zurii.ck und bitten um Emptangsanzeige. 

I} Der Gegenwert fiir die diskontierten Wechsel wird bei kleineren 
Kunden zuweilen erst Yom nii.chsten Tage ab verzinst. 

II} In vorstehendem Beispiel ist die Provision von 114% gleich von der 
Wechselsumme abgezogen. Das geschieht jedoch nicht immer; zuweilen 
vereinbaren die Kunden, daJ3 die Provision im Kontokorrent berechnet 
werden solI. Der Wechselbetrag wird dem Konto des Kunden gutgeschrieben, 
und am Schlusse des Semesters wird eine Provision fur alIe Transaktionen 
im ganzen berechnet (siehe auch Kapitel VIII). 

3) Extraprovision auf die beiden Hinger als 90 Tage laufenden Wechsel: 
Mk. 1200 auf Dresden und Mk. 300 auf Driesen. 
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Jeder weitere Indossant ist nach Artikel 51 der Weehsel. 
ordnung die ausgelegte Summe nebst einer weiteren Provision 
von 1/3% zu fordern bereehtigt. 

Die Rechnung, worin der Weehselinhaber seinem Kunden 
von der Protestaufnahme Mitteilung macht, nennt man Ruck· 
weehsel· oder Rikambioreehnung. Ihre An£ertigung wird 
in drei Fallen notig sein: 
1. wenn die Bank selbst einen Weehsel protestieren lieB, 
2. wenn sie einen protestierten Weehsel von ihrem N aehmann 

mit Rikambiorechnung zUrUekerhielt, 
3. wenn sie einen Weehsel zu Ehren einer befreundeten Firma 

einloste (Intervention). 
Der Inhaber eines mangels Zahlung protestierten Wechsels 

ist verpfliehtet, seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier 
Tage naeh dem Tage der Protesterhebung sehriftlich davon zu 
benaehriehtigen, daB der Weehsel nieht bezahlt worden ist. 
Unterbleibt die Mitteilung, so geht der Inhaber des Weehsels 
seines RegreBreehtes verlustig. J eder benaehriehtigte Vormann 
muB binnen derselben, vom Tage des empfangenen Beriehts zu 
bereehnenden Frist seinen naehsten Vormann in gleieher Weise 
benachriehtigenl). Mit der Mitteilung wird, falls am Vormann 
RegreB genommen werden -soll, die Rechnung (Rikambionota) 
abgesandt. (Beispiel siehe S. 147.) 

Der Vormann wird fUr den Betrag entweder auf seinem 
Konto belastet und ihm der protestierte Weehsel zugesandt, 
oder es werden, falls er kein Guthaben mindestens in Hohe del' 
sehuldigen Summe untel'hiilt, beide Schriftstiicke bis nach Vber
sendung des Betrages zuriiekbehalten. 

Neben den Abrechnungen, die die Bank naeh Diskontierung 
der Weehsel ihren Kunden zu erteilen hat, sind aueh Noten 
uber diejenigen Papiere anzufertigen, die sie bei del' Reiehsbank 
oder bei anderen Banken weiter diskontiert (Rediskontgesehaft). 
Wahrend namlieh im Verkehr zwischen Bank und Kundsehaft 
dle Bereehnungen immer von del' Bank, also vom Kaufer der 
Weehsel, erteilt werden, pflegt im Verkehr del' Banken unter· 
einander umgekehrt del' Verkaufer del' Weehsel aueh die dazu 
gehOrige Nota auszustellen. 

Bei del' Lieferung der Weehsel ist aueh darau£ zu achten, 
daB die Indossamente riehtig ausgefullt sind. Blankogiros, d. h. 

11 Artikel 45 del' Wechaelordnung. 
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Indossamente, die nur aus dem Namenszug oder der Firma
zeichnung bestehen, sind, wie erwahnt, zulassig; aber dennoch 
pflegen groBere Banken offene Giros im allgemeinen nicht zu 
geben. Die Reichsbank schreibt sogar vor, daB bei den ihr zum 
Diskont iiberreichten Wechseln das Indossament an den Ver
kaufer und dessen Indossament an die Reichsbank ausgefiilIt 
sein miissen. Hierbei ist die Bestimmung der Reichsbank zu 
beachten, daB jeder Wechsel an diejenige Reichsbanknieder
lassung zu girieren ist, in deren Bezirk der Bezogene des 
Wechsels wohnt oder er den Wechsel "zahlbar" gestellt hat. 
Dadurch kann die Reichsbank den Wechsel an ihre Filiale weiter
senden, ohne noch ein besonderes Indossament zu machen. 

Bei der Berechnung der fiir die Reichsbank bestimmten 
Wechsel sind noch eine Reihe von Vorschriften zu beriick
sichtigen. 

Es miissen besondere Rechnungen aufgestellt werden: 
a) fiir Platzwechsel (zahlbar am Sitze der ankaufenden 

oder einer ihr untergeordneten Bankanstalt), 
b) fUr Versandwechsel (zahlbar an anderen deutsohen Bank

platzen). 
AuBerdem sind bei Diskontierungen in der Zeit vom 1. Oktober 

bis 31. Dezember jeden Jahres alle Weohsel, die nooh im alten 
Jahre verfallen, und diejenigen, die im neuen Jahre fallig werden, 
voneinander zu trennen und mit besonderen Rechnungen einzu
reichen. 

Auf der Rechnung sind die Wechsel nach den Reichsbank
anstalten geordnet, nach Betrag, Verfalltag, Bezogenem und Zah
lungsort einzeln zu verzeichnen und die in Abzug kommenden 
Zinsen auszurechnen; bei Domizilwechseln ist Name und Wohn
ort des Akzeptanten und des Domiziliaten anzufiihren. 

Bei Wechseln, die am Ankaufsorte zahlbar sind, sind die 
Zinsen fiir mindestens vier Tage in Abzug .zu bringen. 

Fiir nicht am Ankaufsorte zahlbare Wechsel in Stiicken von 
10000 Mk. und mehr oder in Posten von mindestens 20 000 Mk. 
in Stiicken von nicht unter 5000 Mk. betragt die bei dem An
kauf mindestens zu berechnende Laufzeit fiinf Tage. Bei allen 
iibrigen Wechseln sind die Zinsen fiir mindestens zehn Tage in 
Abzug zu bringen. (Siehe S. 139.) 

Fiir jeden einzelnen Wechsel im Betrage von 100 Mk. und 
weniger werden mindestens 30 Pf., fiir jeden Wechsel iiber mehr 
als 100 Mk. mindestens 50 Pf. Minimalzinsen erhoben. 
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Falls in der Rechnung Zinszahlen anstatt der Zinsbetrage 
jedes einzelnen Wechsels angegeben sind, sind also mindestens 
anzusetzen: 

fur 30 Pf. fur 50 Pf. 
bel' 3 % 36 00 N 60 00 N /( ,r., r. 

" 31/s" 30,85" 51,43" 
" 4" 27,00" 45,00" 
" .pIs" 24,00" 40,00" 
" 5 ". 21,60" 36,00" 
" 51/s" 19,64" 32,73" 
" 6" 18,00" 30,00" 
" 61/2" 16,62" 27.70 II 

Lehnt die Reichsbank die Diskontierung einiger Wechsel ab, so 
fertigt sie uber die zuriickgegebenen Abschnitte eine Retournota an. 
Der Gegenwert fur die angenommenen Wechsel wird dem Girokonto 
gutgeschrieben, kann aber auch an der Kasse erhoben werden. 

b) Die Abrechnung der Devisen. 
Wechsel, die in auslandischer Wahrung zahlbar sind (Devisen), 

werden nach denselben Prinzipien diskontiert wie inlandische. 
Wie bereits erwahnt, werden sie auch an den Borsen gehandelt 
und amtlich notiert. Aber hier geschieht der Ankauf meistens 
im Vertrauen auf die Zahlungsfahigkeit des Verkaufers; eine ein
gehende Priifung, wie bei der Diskontierung, findet in der Regel 
nicht statt. 

Wie aus der Kurstabelle auf S. 148 ersichtlich ist, finden 
fiir die meisten Devisen zwei Notierungen statt, je eine fur 50-

genannte kurzsichtige und langsichtige Papiere. Dem
gemaJ3 spricht man schlechtweg von kurz Paris, kurz Wien 
usw., ebenso von lang Paris, lang Wien usw. Man versteht 
darunter Wechsel, die kurze, beziehungsweise lange Zeit bis 
zu ihrer Falligkeit zu laufen haben. Der Kurs stellt den Preis 
dar, der in deutschem Gelde fur eine bestimmte Einheit aus
landischer Munzen zu zahlen ist, gleichzeitig unter Beriick
sichtigung der Zinsen, die dem Kaufer verloren gehen, weil er 
den Gegenwert fur den Wecheel erst nach Falligkeit erhaIt. 
Daher mussen auch die langen Sichten niedriger im Kurse stehen 
als die kurzen; denn der Kaufer der langsichtigen Wechsel erhalt 
die Wechselsumme erst spater als der der kurzsichtigen Papiere 
und hat daher auch weniger fiir sie zu zahlen. Die Differenz 
zwischen kurzer und langer Sicht entspricht ungefahr den Zinsen 

Buc hwald. Bankbetrieb. 6. AutI. 10 
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fUr den Zeitraum zwischen beiden Sichten, berechnet zu dem 
offiziellen Diskontsatz des betreffenden Landes l ). 

Die Notiz fur kurzsichtige Wechsel versteht sich in Berlin 
meistens auf Abschnitte, die nach 8 Tagen, die Notiz fur lang
sichtige Wechsel auf Abschnitte, die nach zwei oder drei Monaten 
fallig werden. An anderen Borsenplatzen herrschen etwas andere 
Usancen. Seit dem 1. Marz 1909 findet an der 'Berliner Borse 
taglich eine besondere Notierung fur stempel£reie Schecks auf 
London und Paris statt. 1m Kurszettel werden die Scheck
notierungen dadurch angezeigt, daB in der Rubrik, wo bei Wech
seln die Sicht(8 Tage, 2 Monate usw.) angegeben ist, sich das 
Wortchen "vista" befindet. Die Notierungen fiir Scheck Paris, 
kurz und lang Paris, Belgien und Wien erfolgen in Abstufungen 
von 21/2 Pfennigen. 

In Spalte 3 der Tabelle wird angegeben, auf welche Einheit 
sich der Kurs bezieht (100 Fl., 100 Frks. usw.). Die meisten 
Notierungen gelten fur die in der Rauptstadt fiilligen Wechsel; 
Devisen auf andere Platze bedingen besondere Einzugsspesen, 
deren Rohe zwischen Kaufer und Verkaufer verabredet wird. In 
einigen Fallen ist die Bezeichnung "Platze" gewahlt (z. B. 
"schweizerische Platze"). Gemeint sind dann diejenigen Orte, 
wo das Zentralbankinstitut des betreffenden Landes Nieder
lassungen hat. Vber die Bedeutung der in der letzten Spalte 
dem Kurse beigesetzten Buchstaben (bG., G. usw.) siehe Ab
schnitt 2 des Kapitels Borsenbureau. 

Gewohnlich liiuft nun ein Wechsel nicht gerade dieselbe 
Zeit, auf die sich die Notiz bezieht. Daher sind auf die Diffe
renz zwischen der tatsachlichen und der notierten Laufzeit Zinsen 
zu beriicksichtigen und vom ausmachendem Betrage zu- oder 
abzuziehen. Die Zinsen werden von dem am Tage vor dem Ge
schiiftsabschluB geltenden offiziellen Banksatz desjenigen Landes 
berechnet, in dem der Wechsel zahlbar ist, obgleich die an der 
Borse gehandelten Devisen das Giro derjenigen Bank tragen, die 
als Verkaufer auftritt und darum meistens als Privatdiskonten 
gelten. Wie hoch der Diskontsatz in den verschiedenen Litndern 
ist, wird im Kursblatt taglich angegeben. Nur bei den Wechseln 
auf New York werden stets 5% Zinsen gerechnet. 

Fiir die Lieferbarkeit der Wechsel sind bestimmte Normen 
festgesetzt. So betragt die Minimallau£zeit in Berlin 

fur Wechsel auf St. Petersburg 6 Tage, 
I} Siehe such Kapitel V, Abschn. 10. 
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Rikambionota. 
Berlin, den 4. J uti 1903. 

Herren Emil Gebhardt &; SQhn 

Berlin. 

Anbei retournieren wir Ihnen M. Z. mit Protest zuriickgekommene 
Nr. 71516 Mk. 500 p. 3. Juli auf Berlin 

6,40 Protestkosten 

1,70 

Mk.508,10 

wofiir wir Sie wie vorstehend belasten. 

Spesen bis hier 1) 
Provision (1/3 %) 
val. 3. cr., 

Einschreiben 
Hochachttmgsvoll 

Berliner Bank. 
1 Wechsel mit Protest 

Wechsel auf auswartige Bankstellen. Berlin, den 15. Juli 1903. 

;; 

~ c5 
Z CD 

~ 

7113 

11 120 

15130 

Rechnung von der Dresdner Bank 
fiir die 

Rei chs· Ha u p t bank. 

Verfallzeit Diskonto 
Wechsel-

Bezogene a40f0 
betrag 

!l, I .l> :a Tag Monat 
d .9 d 

E-I INN 

Breslau. 
15 00 - 10. Oktobr. Emil Littmann 85 1275 

Frankfurt (Oder) 

10 0- 31. Juli Gustav Studnitz 15 27 

Hlldesheim 

11 00 - 25. Juli Eug. Landsberg &! 00. 10 110 

127 00 - 1412 
15 70 4% Zinsen auf 1412. 

Emp-
fangs-
betrag 

12 68 4 30 I I Mk. 2684,30 

Berlin, den 15. Juli 1903. 

Betrag erhalten 

Dresdner Bank. 

1) Wenn die Bank den Wechsel nicht selbst zum Protest gegeben hat, 
sondern ibn als Rikambio zuriickerhielt, belastet sie ihren Vormann neben 
den Protestkosten auch mit den sonstigen Spesen (Provision usw.), die ihr 
Nachmann zu beanspruchen hat. 

10* 
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fur die ubrigen, deren Notiz sich auf eine 8tagige Frist be
zieht, 5 Tage, 

fiir Wechsel, deren N otiz sich auf eine 10 tagige Frist be
zieht, 7 Tage, 

fur Wechsel, deren Notiz !lich auf eine 14tagige Frist be
zieht, 8 Tage. 

Aus dem Kurszettel der Berliner Borse. 

Wechselkurse. 

Amsterdam-Rotterdam 100 Fl. 8 T. 
do. 100 Fl. 2 M. 

Briissel-Antwerpen 100 Fr. 8 T. 
do. 100 Fr. 2 M. 

Budapest 100 Kr. 8 T. 
do. 100 Kr. 2 M. 

Christiania 100 Kr. 10 T. 
Italienische Plli.tze 100 Lire 10 T. 

do. 100 Lire 2 M. 
Kopenhagen 100 Kr. 8 T. 
LiBsabon, Oporto 1 Milreis 14 T. 

do. 1 Milreis 3 M. 
London 1 L. Strl. vista 

do. 1 L. Strl. 8 T. 
do. 1 L. Strl. 3 M. 

Madrid, Barcelona 100 PeB. 14 T. 
do. 100 Pes. 2 M. 

New York 1 Doll. vista 
do. 1 Doll. 2 M. 

Paris 100 Fr. vista 
do. 100 Fr. 8 T. 
do. 100 Fr. 2 M. 

Petersburg 100 R. 8 T. 
k ~R. 3~ 

Schweizerische PUttze 100 Fr. 8 T. 
do. 100 Fr. 2 M. 

Stockh. Gothenb. 100 Kr. 10 T. 
Warschau • 100 R. 8 T. 
Wien 100 Kr. 8 T. 
do. . . 100 Kr. 2 M. 

169,55 bG. 
168,80 G. 
81,05 G. 
80,85 G. 

112,35 B. 
80,75 G. 

112,35 B. 

20,465bzB. 
20,445 bz. 
20,375bzG. 
72,80 bzG. 

4,195bzB. 

81,35 bzG. 
81,30 G. 
81,15 G 

81,25 bzG. 

112,35 B. 

85,325bzG. 

Bank-Diskont: Berlin 31/ 2 (Lombard 41/ 2 ). Amsterdam 3. Brussel3. 
Christiania 41/ 2• Italien. PI. 5. Kopenhagen 5. LiBsabon 6. London 21/2. 

Madrid 41/ 2• Paris 3. Petersburg und Warschau 5. Schweiz 3. Stock
holm 41/ 2• Wien 4. 
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GroBer ware die Differenz zwischen Laufzeit und Wechselnotiz 
bei Schecks, well diese sofort bei Prasentation ausbezahlt werden, 
Der Verlust, den der Verkaufer erleiden wiirde, wenn sie ihm 
zum Kurse der kurzen Sicht abgenommen werden, wiirde sogar 
zuweilen noch etwas groBer als die Anzahl der notierten Sicht
tage sein, weil in anderen Landern die Wechsel haufig noch 
einige sogenann te Res p e k t s tag e genieBen. Wahrend in Deutsch
land jeder Wechsel mangels Zahlung sofort protestiert werden 
kann, ist es z. B. in England zulassig, ihn erst einige Tage spater 
einzulosen. Die Frist betragt dort drei Tage. In der Wechselnotiz 
ist nun diese Zinsdifferenz bereits mitberiicksichtigt. Um den 
Schaden fiir den Verkaufer von Schecks auszugleichen, miissen 
ihm daher bei Schecks auf London Zinsen fUr 8 + 3 = 11 Tage 
vergiitet werden. Zu beriicksichtigen sind aber andererseits noch 
zwei Posttage, die fUr die Dbersendung der Schecks durch die Post 
gebraucht werden. Es sind daher beim Handel in Londoner 
Schecks dem Vel'kaufel' Zinsen fUr 11 - 2 = 9 Tage zu vergiiten 1). 

Fiir Schecks auf Lander, deren Wechsel keine Respektstage 
genieBen (z. B. Wien; Paris) werden von den acht Sichttagen 
nur die ein bis zwei Posttage abgerechnet; der Vel'kaufer erhalt 
also nur Zinsen fUr sechs bis sieben Tage. Fl'iihel' wurden allge
mein zwei Posttage gel'echnet; mit del' Besserung der Vel'kehrs
wege konnen Orte, die bisher von Berlin erst in zwei Tagen erreich
bar waren, schon am nachsten Tage im Besitz des Schecks sein 
(z. B. Wien, Kopenhagen, Amsterdam und Warschau); infolge
dessen wird bei Schecks auf diese Platze sowohl gegeniiber dem 
Kunden wie an der Borse haufig nur ein Posttag in Ansatz ge
bracht. Voraussetzung hierbei ist, daB die Liefel'ung des Schecks 
so rechtzeitig erfolgt, daB die Vel'sendung noch nachmittags er
folgen kann; ferner, daB der Handel nicht zu einem festen Kurse, 
sondern auf Basis der amtlichen Wechselnotiz vorgenommen 
wurde. Die Zinsberechnung erfolgt zum Banksatze des betreffen
den fremden Landes. 

Ahnlich wie Schecks werden auch Auszahlungen be
handelt. Auszahlung nennt man eine Vereinbarung, wonach der 
Verkaufer die Verpflichtung iibernimmt, an eine vom Kaufer 
zu bestimmende Adl'esse an dem betreffenden auslandischen 
Platz eine bestimmte Summe durch eine auslandische Bank 
zahlen zu lassen. Kauft z. B. jemand 10 000 Ro. Auszahlung 

1) Seitdem Schecks auf London in Berlin amtlich notiert werden, 
wird diese Berechnung in der Praxis nur selten angewandt. 
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Petersburg, so heiBt das, der Verkaufer habe seine Petersburger 
Bankverbindung anzuweisen, an den Kaufer oder dessen Order 
10000 Ro. zu zahlen. Der Verkaufer hat dem Kaufer die Firma 
anzugeben, die den Betrag auszahlen wird. Es kann beim Handel 
vereinbart werden, daB die Auszahlung a vista erfolgen solI, der 
Kaufer also die Befugnis hat, das Geld sofort abheben zu lassen, 
oder daB die Summe erst spater, z. B. nach vier Tagen oder am 
IDtimo, gezahlt werden solI. 

In einigen Devisen entwickelt sich in Auszahlung per spatere 
Termine sehr lebhaftes Geschaft; vorwiegend in der Devise Peters
burg, aber auch in den Devisen London und Paris. Das Bediirfnis 
nach einem solchen Handel ist aus dem Import und Export aus
landischer Waren entstanden, die erst spater zur Bezahlung ge
langen. Exportiert z. B. ein russischer Kaufmann landwirtschaft
liche Produkte nach Deutschland, so wird der Gegenwert von dem 
Kaufer gewohnlich nicht vor dem Eintreffen der Ware, meistens 
sogar noch spater bezahlt. Die Regulierung erfolgt aber auch in 
der Regel in deutschem Gelde, so daB der Verkiiufer schon vorher 
mit einem an einem bestimmten Tage fiUligen Guthaben in Mark
noten rechnen kann. Bei seiner Kalkulation des Verkaufpreises 
muG der Verkiiufer naturgemaB beriicksichtigen, daB er den 
Gegenwert in die Miinze des Heimatlandes (RuBland) umzu
wechseln hat; hierbei vermag er nur den am Tage des Geschafts
abschlusses geltenden Devisenkurs in Berechnung zu ziehen. No
tieren z. B. Marknoten am Falligkeitstage des Kaufpreises in 
Petersburg hoher, als in der Kalkulation beriicksichtigt war, so 
wird er Gewinn erzielen, umgekehrt aber Verlust. So entsteht 
£iir den Verkaufer der Ware jedenfalls ein Risiko (das sogenannte 
Change-Risiko), das er nur dadurch ausgleichen kann, daB er die 
Marknoten am Tage des Geschaftsabschlusses zu einem bestimm
ten Kurse mit dem Rechte der Lieferung am Tage der Erfiillung 
de!! Geschiifts verkauft. Anstatt, wie in unserem Beispiel, Mark
noten in Petersburg zu verkaufen, kann er auch Auszahlung Peters
burg in Berlin kaufen lassen. Umgekehrt wird eine deutsche 
Firma, di~ z. B. Maschinen nach RuBland exportiert und den 
Gegenwert erst spater erhiilt, dieses spatere Guthaben in russischer 
Valuta in Form von Auszahlung Petersburg sofort im Termin
verkehr verkaufen. Auf diese Weise konnen Termingeschafte in 
Devisen zustande kommen, ohne daB einer der beiden Kontra
henten von spekulativer Absicht geleitet wird. 

Auszahlungen wird gegeniiber Schecks der Vorzug gegeben, 
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wenn es sich urn eine schleunige Zahlung der Summe handelt. 
Der Verkaufer kann seiner auslandischen Bankverbindung den 
Zahlungsauftrag telegraphisch iibermitteln, wahrend durch 
die Ubersendung 'von Schecks Verzogerungen entstehen. Um 
zu verhindern, daB die Auszahlung an einen Unbefugten erfolgt, 
bedient man sich eines TelegraphenschliisseIs. Es werden be
stimmte Stichworte vereinbart, die nur einigen Beamten beider 
Banken bekannt sind. 

Ein weiterer Vorteil der Auszahlung besteht darin, daB der 
Tag, an dem das Geld gezahlt werden solI, genau fixiert werden 
kann. Kauft man z. B. am 1. Juli Auszahlung per 4. Juli, so erhalt 
man das Geld gerade an diesem Tage; es entstehen daher keine 
Zinsverluste wie beim Scheck, wo der Gegenwert sofort zur 
Verfiigung gehalten wird, Zinsen also verloren gehen, wenn das 
Geld erst einige Tage spater abgehoben wird. 

Endlich sind Auszahlungen deshalb sehr beliebt, weil Stempel
kosten und zuweilen Respektstage vermieden werden, ferner weil der 
Auf trag zur Zahlung aIs gewi:ihnlicher Brief versandt werden kann. 
In einigen Landern (z. B. in RuBland) miissen namlich Schecks 
versteuert werden; Auszahlungen sind aber hiervon befreit. 

Uber den Wert des HandeIs von Auszahlungen fiir die Ar
bitrage siehe Kapitel V, Abschnitt 10. 

Ein besonderer Kurs wird fiir Auszahlungen nicht notiert; 
einige Handelsblatter veroffentlichen Notierungen, die jedoch nur 
privaten Charakter tragen. Der Handel vollzieht sich zu fest 
vereinbartem Kurse oder auf Grund der Notiz fiir kurzsichtige 
Wechsel. Der Umfang des Handels in Wechseln ist gegeniiber 
demjenigen in Schecks und Auszahlungen nur gering. Aber auch 
der Handel in Schecks ist gering gegeniiber demjenigen in Aus
zahlung. Selbst beim Handel zur amtlichen Wechselnotiz in den
jenigen Werten, in denen eine amtliche Notierung des Vista
kurses nicht stattfindet, vereinbaren die Kontrahenten meistens, 
daB Auszahlung a vista oder per einige Tage spater geliefert 
werden solI. 

Der Handel von Vista-Auszahlung kann so erfolgen, daB 
die Entrichtung des Gegenwertes sofort bei Aufforderung des 
auslandischen Bankhauses zur Zahlung zu geschehen hat. Der 
Betrag wird dann gewohnlich durch den Verkaufer vom Kaufer 
noch am Nachmittag desselben Borsentages, an dem das Ge
schaft abgeschlossen wurde, eingezogen oder in Berlin dem 
Kassenverein zum Inkasso iibergeben. Doch wird zuweilen auch 



152 Beispiele ffir Devisenrechnungen. 

Beispiele fur Devisenrechnungen. 
I. 

Berlin, den 1. April 1903. 

Rechnung 
fiir die X-Bank, Berlin. 

Kr. 10000,- per 11. April 1903 a.fWien a. 85,25. 
--;- Zinsen (ffir 4 Tage, da Notiz ffir 8tagige Sicht und 

der Wechsel noch 10 Tage zu laufen hat, wozu 
2 Posttage ffir die trbersendung des Geldes zu 
rechnen sind. Bankdiskont in Wien: 31/ 2 Ufo) • • 

IV) 

Mk.8525,-

.. 3,30 
Mk. 8521,70 

Berlin, den 1. April 1903 

Rechnung 
fiir die X-Bank, Berlin. 

.£ 300,-. Scheck a.jLondon a. 20,495. . . . . . + Zinsen (ffir 9 Tage. Bankdiskont in London: 4 Ufo) 
Mk.6148,50 

.. 6,15 
Mk. 6154,65 

bei Abschliissen in brieflicher Auszahlung zwischen Verkiiufer 
und Kaufer vereinbart, daB der Gegenwert erst am Tage der 
tatsii.chlich erfolgenden Zahlung zu begleichen ist. Man nennt 
einen solchen AbschluB "Auszahlung a. vista, Zahlung kom
pensiert ". Derartige Vereinbarungen werden in der Regel 
getroffen, wenn dem Kaufer (z. B. kurz vor dem Ultimo) daran 
gelegen ist, das Geld erst einen oder zwei Tage spater, entrichten 
zu brauchen. Auch findet diese Geschaftsform manchmal An
wendung, wenn der AbschluB kurz vor dem Ausfall einiger 
Borsenversammlungen (z. B. vor Feiertagen) erfolgt. 

Bei der Lieferung von brieflicher Auszahlung werden, wenn 
nicht das Gegenteil vereinbart ist, dem Verkaufer zwei Posttage 
auch dann vergiitet, wenn es sich um Pliitze handeIt, die brieflich 
in einem Tage erreichbar sind. Bei telegraphischer Auszahlung 
werden iiberhaupt keine Posttage berechnet. 

Als kurzsichtige Wechsel geiten auch solche Wechsel, die 
lii.nger als 8, bzw. 10 Tage, langstens aber 14 Tage zu laufen 
haben. N ur bei Wechseln auf Spanien und Portugal, deren "kurzer" 
Kurs sich auf 14tiigige Wechsel versteht, betragt diese Frist 
21 Tage. Die Zinsen auf die langere Laufzeit sind bei der Berech
nung yom Kurse abzuziehen. 

Ebenso wie fiir kurzsichtige ist auch fiir Iangsichtige Wechsel 
eine Minimalumlaufzeit festgesetzt. Sie betragt fiir Wechsel 

1) Siehe Anroerkung zu S. 149. 
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auf New York 45 Tage, fiir alle iibrigen, deren Notiz sich auf 
eine zweimonatige Frist bezieht, 11/2 Monate, fiir Wechsel, deren 
Notiz sich auf eine dreimonatige Frist versteht, 21/2 Monate. 
Die Zinsen auf die kiirzere Laufzeit sind bei der Berechnung 
dem Kurse zuzuziehen. Wechsel, deren Laufzeit zwischen der 
Maximalgrenze fiir kurzsichtige und der Minimalgrenze fUr lang
sichtige liegen, nennt man Mittelsichten. Die Zinsberech
nung unterliegt besonderer Vereinbarung beim Geschaftsab
schlusse; im allgemeinen miissen dem Kaufer giinstigere Bedin
gungen eingeraumt werden. Wechsel mit einer Umlaufszeit 
von mehr als drei Monaten werden nur selten gehandelt; wenn 
nichts Besonderes vereinbart wurde, sind sie als lange Sichten 
nicht lieferbar. Nur bei der Devise New York gilt der "lange 
Kurs" fiir Wechsel bis 100 Tage. 

Besondere Usancen bestehen auch dariiber, wie klein oder 
wie groB jeder Wechsel sein darf, um als lieferbar zu gelten. 
Der Handel in kleineren Abschnitten unterliegt besonderer Ver
einbarung. 

7. Die Kontrolle des Wechseltextes. 
Wie erwahnt, ist bei der Diskontierung auch darauf zu 

achten, ob jeder Wechsel formell ordnungsmaBig ausgeschrieben 
ist. In groBeren Instituten sind hierfiir in del' Regel noch be
sondere Beamte angestellt. 

Die Priifung des Wechseltextes macht die Anwendung be
sonderer Sorgfalt erforderlich. Schon ein kleines Versehen kann 
den Wechsel vollkommen ungiiltig machen. 

Die Kontrolle erstreckt sich nicht nur auf den Text, also auf 
den Inhalt des Zahlungsversprechens, sondel'll auch auf die Ver
steuerung. Auf jeden Wechsel ist namlich eine Stempelmarke 
zu kleben; geschieht dies gar nicht oder nicht vorschriftsmaBig, 
so ist der Wechsel zwar deshalb noch nicht ungiiltig, aber samt
liche Personen, "welche an dem Umlaufe des Wechsels im Bundes
gebiete teilgenommen haben", haften solidarisch fUr die Ent
richtung der Abgabe und konnen zu hohen Geldstrafen verurteilt 
werden1). 1st die Stempelmarke nicht in Ordnung, so wird der 
Wechsel in der Regel dem Kunden zuriickgegeben. 

1) § 4 des Wechselstempelsteuergesetzes. Als Teilnehmer an dem 
Umlaufe eines Wechsels gelten nicht nur der Aussteller und die Giranten, 
sondern auch der Akzeptant (siehe § 5 und 7 des Wechselstempelsteuer
gesetzes). - Dber die Verantwortlichkeit samtlicher Vorstandsmitglieder 
siehe S. 129. 
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Ungiiltig kann ein Wechsel nur werden, wenn ihm eines 
der acht wesentlichen Erfordernisse fehlt, die in Artikel 4 der 
Wechselordnung zusammengestellt sind. Hieraus geht hervor, 
daB zur Giiltigkeit des Wechsels notwendig sind: 1. die Bezeich
nung als Wechsel, 2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme, 
3. der Nam.e des Remittenten, 4. der Verfalltag, 5. die Unter
schrift des Ausstellers, 6. Ausstellungsort und Ausstellungsdatum, 
7. der Name des Bezogenen, 8. der Zahlungsort. 

Der Wechselbetrag wird, um Irrtiimer und Falschungen zu 
vermeiden, fast immer in Buchstaben und in Zi££ern angegeben. 
Bestehen zwischen den in Buchstaben und den in Ziffern ge
nannten Betragen Abweichungen, so wird der Wechsel hier
durch eben£alls nicht ungiiltig. Vielmehr gilt nach Artikel 5 der 
Wechselordnung die in Buchstaben ausgedriickte Summe als 
maBgebend. 

Ein Wechsel, der einen unmoglichen Verfalltag angibt, z. B. 
den 31. April, ist ungiiltig. 

Haufig kommt es vor, daB der Name oder die Firma des 
Bezogenen auf dem Wechsel etwas anders geschrieben ist als 
in seiner eigenen Akzeptunterschrift. Der Wechsel lautet z. B. 
auf Wilh. Schmidt, der Akzeptvermerk (an der Querseite des 
Wechsels) aber Wilhelm Schmidt. Oder der Name Schmidt 
wird in dem einen Faile mit dt, in dem anderen mit tt geschrieben. 
Wegen solcher Ungenauigkeiten p£legen Wechsel von den Banken 
in der Regel zuriickgewiesen zu werden, weil der Bezogene leicht 
Einwande gegen die Wechselklage erheben und damit den ProzeB 
verzogern konnte. 

Aus demselben Grunde werden Wechsel zuriickgegeben, 
deren Text Rasuren oder Korrekturen enthalt. 

Zuweilen, aber nicht von allen Banken, wird die Diskon
tierung· von Wechseln verweigert, bei denen der Remittent un
richtig bezeichnet wird. Besonders oft findet man den Vermerk: 
"An die Order von mir selbst" statt: "von una selbst", wenn der 
Aussteller eine Doppelfirma ist (z. B. Schultze & Co.). 

Zu Schwierigkeiten im WechselprozeB kann es auch fiihren, 
wenn die Bezeichnung des Zahlungsortes Zweifel zulaBt. Jedoch 
ist es nach den neuen Bestimmungen iiber das Protestverfahren 
gleichgiiltig, ob der Ort des Bezogenen angegeben ist oder ein 
benachbarter Ort. Notwendig fiir die Giiltigkeit der Vorlegung 
bzw. des Protestes ist nach Art.9la der Wechselordnung nur, 
daB die Handlung "in dem Geschaftslokal oder in der Wohnung 
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eines Beteiligten" vorgenommen ist. Welche Orte aIs benachbarte 
anzusehen sind, bestimmt der Bundesrat. Ein Wechsel, in dem 
z. B. aIs Zahlungsort Berlin-Charlottenburg angegeben ist, kann 
deshalb ohne Gefahr diskontiert werden. Der Protestbeamte 
hat die Pflicht, die notwendigen Ermittlungen nach dem Ge
schaftslokal oder der Wohnung anzustelien. UnterliWt er dies, 
so ist er fiir den Schaden verantwortlich; jedoch geniigt jedenfalls 
die Nachfrage bei der Polizeibehorde. Auch wenn die Ermittlung 
moglich war und dennoch nicht erfolgt ist, bleibt der Protest 
giiltig 1). 

Dber die Versteuerung der Wechsel sei folgendes erwahnt: 
Zu versteuern sind alie Wechsel mit Ausnahme 

1. der vom Auslande auf das AuslaI.ld gezogenen, nur im Aus
lande zahlbaren Wechsel, 

2. der vom Inlande auf das Ausland gezogenen, nur im Aus
lande, und zwar auf Sicht oder spatestens innerhalb zehn 
Tagen nach dem Tage der Aussteliung, zahlbaren Wechsel, 
sofern sie vom Aussteller unmittelbar in das Ausland ver
sendet werden. 
Die Versteuerung muB erfolgen, bevor der inlandische 

Wechsel vom Aussteller, der auslandische vom ersten inliindischen 
Inhaber weitergegeben wird. 

Die Stempelmarken sind auf die Riickseite des Wechsels 
zu kleben und zwar auf diejenige Ecke, wo sich (auf der Vorder
seite) die Unterschrift des Aussteliers befindet (siehe Seite 117). 
Bei inlandischen Wechseln ist die Marke unmittelbar am Rande, 
bei ausliindischen hinter das letzte auslandische Indossament 
anzubringen. Werden mehrere Wechselstempelmarken verwendet, 
so sind diese nebeneinanderzukleben; untereinander erst 
dann, wenn der Raum links und rechts der Marke nicht mehr 
ausreicht. 

Die Stempelmarken miissen entwertet werden. Das geschieht 
dadurch, daB an der hierfiir bestimmten Stelle das Datum aus
gefiillt wird. Unzulassig ist dabei die Abkiirzung des Monats 

1) Oft kommt es such vor, daJ3 die Firms des Wechselbezogenen mit 
dern Zusatz "Herr" bezeichnet wird. Es heiJ3t also z. B. nicht: "Firma 
Carl Schmidt", sondern "Herr Carl Schmidt". Solche Wechsel pflegten 
bieher immer von den Banken angenornmen zu werden und worden such 
ordnungsgemiiJ3 protestiert. Nur die Protestbearnten der Stadt Liegnitz 
hsben sich kiirzlich geweigert, Wechsel mit der Bezeichnung "Herr" so zu 
behandeln, als wenn sie auf die Firma lauteten. Siehe "Frkf. Ztg." vorn 
8. August 1906. 
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durch eine Ziffer (z. B. 15. III. 03), ebenso jede Rasur usw. Nach 
einer Verordnung des Bundesrats vom 9. Marz 1899 kann die 
Entwertung des Wechselstempels auch auf mechanischem Wege 
durch die Schreibmaschine oder durch Stempelaufdruck geschehen. 
In diesem FaIle braucht das Datum auf der Stempelmarke nicht 
an der durch den Vordruck bezeichneten Stelle zu stehen. 

Ungiiltig wird die Marke auch dann, wenn die Ausfiillung des 
Datums liber den Rand der Marke hinausgeht. Der Notar, dem ein 
Wechsel zur Aufnahme des Protestes libergeben wird, solI seiner Be
hOrde Anzeige erstatten, falls der Wechsel nicht richtig versteuert ist ; 
verpflichtet zur Anzeige ist er aber ni c h t. Eine Strafbarkeit tritt 
nicht nur ein, wenn der Wechselstempelganz oder teilweise nichtent
richtet ist, sondern auch bei fals ch er Verwendungoder Verwertung. 

Die Stempelabgabe betragt: 
von einer Summe von 200 Mk. und weniger 0,10 Mk., 
" " " "liber 200 " bis 400 Mk. 0,20 " 

" " " " "400,, ,,600 " 0,30 " 
usw. bis zur Summe von 1000 " 

von einer Summe von liber 1000 Mk. bis 2000 Mk. 1,- Mk. 
von jeden weiteren 1000 Mk. 0,50 Mk. mehr, indem jedes an
gefangene Tausend voll gerechnet wird. 

Die Novelle zum Wechselstempelgesetz vom 15. Juli 1909 hat 
fiir Wechsel, die langer als drei Monate laufen, eine hohere Be
steuerung eingefUhrt. Auf solche Wechsel ist nach § 3 dieses 
Gesetzes fUr die Zeit bis zum Verfalltage fiir die nachsten und 
weiterhin fiir je fernere sechs Monate (oder den angefangenen Teil 
dieses Zeitraums) eine weitere Stempelabgabe in Rohe der oben 
angegebenen Satze zu entrichten. Wenn die dreimonatige Frist 
um nicht mehr als fiinf Tage liberschritten ist, so tritt die Ver
steuerung nicht ein. 

8. Das Wechselkopierbuch. 
Von jedem bei der Bank zum Diskont oder Inkasso ein

gehenden Wechsel wird eine Abschrift (Kopie) genommen. Das 
geschieht zu dem Zweck, um besonders bei Verlusten, Dieb
stahlen usw. jederzeit feststellen zu konnen, wie'die im Besitze 
der Bank gewesenen Wechsel ausgesehen haben. Die Wechse! 
werden nicht wortlich abgeschrieben, vielmehr werden nur die 
zu ihrer Kennzeichnung notwendigen Angaben in ein Buch, das 
Wechselkopierbuch, eingetragen. Dieses findet nicht nur 
in Banken Anwendung, sondern in jedem Geschaft, wo sich ein 
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regerer Wechselverkehr entwickelt. Bei groBeren Instituten 
werden gewohnlich zwei oder mehrere Kopierbiicher angelegt. 
In das eine konnen die Inkassowechsel, in das zweite die 8checks 
und in ein drittes die iibrigen Wechsel eingetragen werden. Auch 
konnen, wie bei Primanoten und Kassabiichern, je zwei Kopier
biicher so angelegt sein, daB sie abwechselnd gebraucht werden 
konnen, jedes immer nur am zweitfolgenden Tage. 

Bei einigen Banken wird aus dt'm Wechselkopierbuch das 
Girokontrollbuch, jenes Buch, woraus die Rohe der Wechsel
verpflichtungen der Kunden ersichtlich ist, gefiihrt. Wie erwahnt, 
kann das Kontrollbuch auch nach den Diskontnoten iibertragen 
werden, die von den Kunden mit den Wechseln eingereicht 
werden. In einigen Instituten wird sogar das Girokontrollbuch 
nach den Wechselaufstellungen gebucht und mit dem Wechsel
kopierbuch abgestimmt. 

EinBeispieldes Wechselkopierbuches findet man auf 8.158/159. 
Wenn der Wechsel sich noch im Besitze der Bank befindet, 

kann die letzte 8palte nicht ausgefiillt werden. 
Aile im Besitze der Bank befindlichen Wechsel werden in 

der Regel beim Kopieren mit einer Aufschrift versehen (ge
wohnlich mit roter Tinte); sie gibt Verfalldatum und Zahlungsort 
an und findet ihren Platz in der oberen rechten Ecke (z. B. per 
15. Oktober 1903 auf Hamburg. Siehe Beispiel S. 116). Ferner 
erhalt jeder Wechsel eine Nummer, die der gleichen (laufenden) 
Nummer im Wechselkopierbuch entspricht. Hierdurch ist es 
leicht moglich, jeden Abschnitt im Kopierbuch aufzufinden. 

9. Die Aufbewahrung der Wechsel. (Das Wechsel
Portefeuille. ) 

N achdem die Wechsel im Wechselbureau die verschiedenen 
8tationen durchlaufen haben, werden sie aufbewahrt. Die Ver
wahrung erfolgt in verschlieBbaren Mappen (Portefeuilles). Man 
nennt deshalb die Aufbewahrungsstelle der Wechsel schlechtweg 
das Wechselportefeuille. Dieses muB so angelegt sein, daB 
jeder Wechsel sofort herauszufinden ist. Dazu ist sowohl eine 
sorgsame Verwaltung ala auch eine zweckentsprechende Einteilung 
des Portefeuilles notwendig. 

Folgende Gesichtspunkte kommen hierbei gewohnlich zur 
Anwendung. 

Die nicht akzeptierten Wechsel werden von den akzeptierten 
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WeckseI-
1903. 

~ !l " " Ort Datum der Datum .., 
Eingangs- Name des Iii a rs a der Aus- des Order 'E a .. 

~ datum "" Aus- stellung Verfalls Ausstellers 
~~ Ql 

c;!) 
rll 

Mouat Tag stellung Monatl Tag Monat Tag 

17150 Mk. 1500 Juli 5 Berlin Juni 15 sept. 
15 Frl .. B"'l ..... 17151 .. 2000 .. 5 Breslau Jull 1 Aug. 20 Eduard Mielk Fedor Braun 

getrennt; ebenso werden die mit dem Vermerk "ohne Kosten" 
versehenen Wechsel besonders verwaltet. Das gleiche gilt von 
denjenigen Abschnitten, die sich zur Weiterbegebung als Privat· 
diskonten eignen. Ferner wird gewohnlich eine Trennung vor· 
genommen zwischen Wechseln auf den Wohnort der Bank (Platz. 
wechseln) und den in anderen Orten zahlbaren (Versandwechseln). 

Unter den Wechseln auf auswartige Platze werden wieder 
diejenigen getrennt verwaltet, welche nicht "reichsbankfahig" 
sind, weil sie auf Orte lauten, wo keine Reichsbankstelle etabliert 
ist. Die Teilung nach diesem Prinzip geschieht aus demselben 
Grunde wie die Absonderung der Privatdiskonten, namlich um 
leicht diejenigen Wechsel zur Hand zu haben, die zur Rediskon. 
tierung geeignet sind. 

In samtlichen Portefeuille.Abteilungen werden die Weehsel 
untereinander wieder nach den Monaten, dann nach den Tagen 
des Verfalls geordnet. Zur Erleichterung dient das sogenannte 
"Beschreiben" der Wechsel in ·der rechten oberen Ecke, das wir 
als Tatigkeit des Wechselkopisten kennen gelernt haben. 

10. Die Buchfiihrung im Wechselbureau. 
AlIe Transaktionen in Wechseln, Devisen und Schecks auf 

andere Banken werden iiber "Wechselkonto" gebucht. In 
kleineren Geschaften ist es wohl iiblich, Schecks, die ein Kunde 
zum Inkasso gegeben hat, ala Kassenbestand aufzunehmen, 
sie also gewissermaBen wie bares Geld zu behandeln. In groBeren 
Betrieben pflegtman aber hiervon allgemein Abstand zu nehmen, 
einmal weil die Durchzahlung derScheckbestande jedesmal 
bei Aufnahme des Kassenbestandes zuviel Umstande verursachen 
wiirde, ferner weil die Gefahr, daB Schecks unterschlagen werden 
konnen, groBer ist, wenn sie zum Kassenbestand gerechnet 
werden. 
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kopierbuch. 
1903. 

Bezogener Wohnort Ort der Ausgangs· 
oder des Be- Domlzil Giranten 

datum 
Empfanger 

Akzeptant zogenen Zahlung 
Monatl Tag 

-

'~ ~I""~~ Gustav Mache Essen Essen - Fritz Budwlg, 

Deutsche 
Carl Weil3 & Co. 

Flelsoher & Co. Rixdorf Berlin Bank Fedor Braun 

Die mit der Abrechnungsstelle (Clearinghouse) verbundenen 
Arbeiten gehOren daher aUch zum Ressort des Wechselbureaus; 
nur der groBeren ttbersicht halber fanden sie bereits bei Be
sprechung der Einrichtungen des Kassenbureaus Erwahnung 
(siehe S. 74 ff.). 

1m allgemeinen unterscheidet sich die Buchfiihrung im 
Wechselbureau durch nichts von derjenigen in anderen Ab
teilungen. Die Wechsel-, Devisen- und Scheckabrechnungen 
werden, sofern sie nicht durch das Kassakonto, die Kassen
vereins-, Reichsbank- oder Clearinghouse-Primanota gebucht 
werden, in eine besondere Wechsel-Primanota eingetragen. 
In das Kassakonto kommen Wechseltransaktionen nur selten, 
in der Regel mir dann, wenn der Bezogene eines Wechsels diesen 
an der Kasse der Bank einlost (siehe Beispiel S. 60/61). Schecks 
auf andere Banken erscheinen im Kassakonto, wenn der Gegen
wert durch Boten bar eingezogen wird, - ein Verfahren, das, 
wie schon hervorgehoben, bei den GroBbanken nicht oft vor
kommt. In der Kassenvereins-Primanota finden Wechsel, 
Devisen und Schecks ihre Grundbuchung, wenn sie durch den 
Kassenverein einkassiert werden; ebenso in der Clearing
house-Primanota, wenn sie durch die Abrechnungsstelle 
verrechnet werden. 

Wechsel, die der Reichsbank zum Diskont oder Inkasso 
iibergeben werden, p£legen in die Reichsbank-Giroprima
nota iibertragen zu werden. Fiir die Wechsel-Primanota 
bleiben daher die Diskont-, Devisen- und Scheckabrechnungen 
fUr die Kundschaft iibrig sowie diejenigen, die sich an die Re
diskontierungen und Inkassi kniipfen, die bei anderen Instituten 
ala der Reichsbank, dem Kassenverein und der Abrechnungs
stelle vorgenommen wurden. 

Die Bank hat der Firma Schulze & Co. fiir 7200 Mk. Wechsel 
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diskontiert; die Firma ist daher fiir 7200 Mk. abziiglich Zinsen 
und Provision auf Kontokorrentkonto, und das Provisionskonto 
fiir 18 Mk. Provision zu erkennen, das Wechselkonto fiir den 
Nominalbetrag abziiglich Diskonts zu belasten. Der Gewinn der 
Bank am Diskontgesch1i.ft, der in Zinsen und Provisionen besteht, 
wird daher geteilt; die Zinsen erscheinen auf dem Wechselkonto, 
die Provisionen auf dem Provisionskonto. 

Bei einigen Instituten ist es Brauch, die Provisionen eben
falls auf dem Wechselkonto erscheinen zu lassen. Diese Buchungs
art hat den Nachteil der Ungenauigkeit. Denn, wie erwahnt 
(S. 142), wird die Provision nicht immer von der Wechselrechnung 
abgesetzt, sondern oft beim Abschlu3 des Kontos im ganzen (von 
der Rohe des Gesamtumsatzes) berechnet. Da diese Ziffern sich 
auf dem Konto aber aus den Provisionen auf verschiedene Trans
aktionen zusammensetzen, kann der auf Wechsel erzielte Pro-

Wechsel-Primanota. 
Juli 1903. 

II 

01 Konto· provi'lI .... ::s korrent sions. Wechsel· 
~ konto konto konto 

4 Wechselkonto 
An Kontokorrentkonto 

Schulze Be Co., Berlin 
Mk.1000,- per 17./8. s. Dresden 

" 
1200,- per 19./8. s. Berlin 

" 
5000,- per 3./9. s. Niirnberg 5 7134 - 18 - 7162 -

Ernst Lobe, Breslau 
Mk.10000,- Scheck s. Berlin 6 10000 - 10000 -

Juli 1903. 

4 Kontokorrentkonto 
An Wechselkonto 

Per Gutleben Be Weidert, 
MOOchen 

zum Inkasso 

Mk. 10000,- per 9./7. s. Stuttgart 10 10000 -

" 
1250,- per 10./7. s. MOOchen 11 

}8250 18260 - -
" 

7000,- per 10/7. s. Niirnberg 11 
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vlslOnsgewinn nicht getrennt werden, und es muB daher die 
Gesamtsumme in das Provisionskonto flieBen. Es wiirde aber 
keinen richtigen Vberblick der Gewinne geben, wenn ein Tell der 
Provisionseinnahme auf dem Wechselkonto, ein anderer auf dem 
Provisionskonto erscheint. Die bei der Diskontierung ver
diente Provision als Gewinn des Wechselkontos erscheinen zu 
lassen, ist schon deshalb nicht opportun, weil, die Provisions
gewinne auf andere Geschaftszweige gleichfalls nicht auf dem 
betreffenden Konto, sondern ebenfalls auf dem Sammelkonto, dem 
Provisionskonto, verrechnet werden miissen. Das gilt nament
lich bei den Effektenumsatzen. Beim An- und Verkauf von 
Effekten wird die Provision bei der Abrechnung gewohnlich nur 
beriicksichtigt, wenn es sich urn einen Privatkunden handelt, 
wahrend im Verkehr zwischen GroBbank und Provinzbankier 
auch hierbei in der Regel die Berechnung der Provision von dem 
auf Konto erzielten Gesamtumsatz zur Anwendung kommt. 
(Naheres hieriiber siehe Kap. VIII, Abschnitt 2.) Es ware daher 
nicht logisch, Diskontprovisionen auf Wechselkonto, Effekten
provisionen auf Provisionskonto zu buchen. 

Der auf Wechselkonto erzielte Gewinn besteht hiernach nur 
aus den Diskontzinsen. Ob es richtig ist, diese als Gewinn auf 
Wechselkonto in die Bilanz ei~usetzen, erscheint gleichfalls 
fraglich. - Man mache sich folgendes klar: Die Bank X pflegt 
die angekauften Wechsel bis zur Falligkeit liegen zu lassen und 
dann einzukassieren. Ihr Nutzen auf Wechselkonto ist also 
gleich den vollen, dem Kunden berechneten Zinsen abziiglich 
kleiner Inkassospesen. Die Bank Y p£legt die angekauften 
Wechsel nach der Diskontierung zu rediskontieren. Ihr Gewinn 
auf Wechselkonto entspricht daher nur dem Zwischenzins zwischen 
den Zinsen des An- und Verkaufs. Der Zwischenzins betragt 
nur einen geringen Teil der gesamten Diskontzinsen, so daB die 
X-Bank einen bedeutenden, die Y-Bank einen verhaltnismaBig 
kleinen Wechselgewinn aufweisen miiBte. Freilich wird sich dies 
dadurch ausgleichen, daB die Y-Bank durch die Rediskontierung 
wieder £liissige Mittel erhalten hat, urn neue Wechsel anzukaufen. 
Nimmt man daher z. B. an, beide Banken betrieben das Diskont
geschaft mit einer gleichen Kapitalsumme, so wird, bei sonst 
gleichen Verhaltnissen, der Nutzen der Y-Bank noch groBer als 
derjenige der X-Bank sein. Denn die Y-Bank kann von dem 
fiir die Rediskontierung erhaltenen Gelde immer von neuem dis
kontieren und somit neue Zwischengewinne erzielen. Aus den 

Buchwald, Bankbetrleb, 6, AUf!. 11 
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Mark-Weehsel-
Debet. 

Ilprima. ! Verfall-noten· Summe t 
folie ag 

zahlungs-! 
ort Verkaufer 

1 1 

1903
1 Jan. 2 2 530700 Bestand 11528150-

3 1700 3. Marz Posen N. Braunsberg & Co. 
} 3187 30 1600 17. 

" 
KOln 

" Juli 4 113 1000 17. Aug. Dresden Schultz & Co. 

} 7152 1200 19. 
" 

Berlin 
" 

---

5000 3. Sptbr. Niirnberg 
" 4 10000 Scheck Berlin Ernst Lobe 10000 -

Dez. 31 113 Gewinn 743 80 
551200 549233 10 

1904 

21 

---
Jan. 515750 Bestand 513850 60 , 

Bilanzziffern ist aber nicht ersichtlich, welches Kapital gerade 
zum Diskontgeschaft aufgewandt wurde. Das lieBe sich nur mit 
groBer Miihe feststellen, weil die Summe je nach dem Status der 
Bankfortwahrenden Schwankungen unterworfen ist. Ange
nommen nun, die X-Bank kaufe fUr eine Million Mark Wechsel, 
die sie bis zur Falligkeit, die nach drei Monaten eintreten solI, 
liegen lasse; der Umsatz auf Wechselkonto betragt dann pro Jahr 
vier Millionen. Die Y-Bank kaufe ebenfalls fUr eine Million Mark 
Wechsel, rediskontiere sie aber stets nach einem Monat, indem sie 
das Geld zu neuen Ankaufen benutzt; der Umsatz auf Wechsel
konto betragt in diesem Falle zwolf Millionen. Der Gewinn 
beider Banken auf dem Wechselkonto ist annahernd der gleiche; 
bei der Y-Bank ist er, wie eben dargelegt, infolge der Zwischen. 
gewinne etwas hoher, aber die Differenz der Gewinne entspricht 
bei weitem nicht der Differenz der Umsatze. 

Aus einem Vergleich der Umsatzziffern mit den Zinsgewinnen 
liiBt sich daher kein Bild gewinnen, ob das Diskontgeschaft fUr 
die Bank lukrativ war oder nicht. Es ist daher zwecklos, einen 
Gewinn auf Wechselkonto in die Gewinn- oder Verlustrechnung 
einzustellen. Auch die Angabe der Wechselumsatze in den Ge· 
schiiftsberichten kann iiber die Rentabilitat keine Aufklarung 
bringen, wenn man nicht weiB, welcher Kapitalaufwand zur Aus· 
iibung des Diskontgeschiifts notwendig war. Es ist daher nur 
angebracht, wenn einige Banken den gesamten, aus den Diskont. 



Bilanzierung des Wechselgewinnes. 163 

skontro. 
Kredit. 

Prima-I Verfall- Zahlungs-

II ~ noten- Summe Kaufer 
folie tag ort 

1903 
7132150 Jan. 3 5 7200 15. M1trz Breslau Reichsbank 

Juli 4 113 10000 9. Juli Stuttgart Gutleben & Weidert 10000 -
4 113 1250 10. 

" 
Miinchen 

" } 8250 4 113 7000 10. Niirnberg -
" " 4 113 10000 Scheck Berlin Abrechnungsstelle I 10000 -

Dez. 31 113 515750 Bestand 513850 60 

----~.--551200 549233110 

I I 

zinsen auf Wechselkonto entstandenen Gewinn auf das Zinsen
konto iibertragen. 

Die Fiihrung des Wechselskontros ist aus dem obigen 
Beispiel ersichtlich. Die Wechsel werden einzeln aufgezahlt, 
aber, wie in der Abrechnung und in der Primanota, wird der 
Diskont nicht von jedem Wechsel einzeln abgezogen, sondern 
von sii.mtlichen zu gleicher Zeit abgerechneten Wechseln gemein
schaftlich. 

Bei den bedeutenden Wechselumsatzen, wie sie die groBeren 
Banken aufweisen, wiirde es iiberaus groBe Schwierigkeiten 
machen, ttbertragungsfehlern in die Primanota oder aus dieser 
in das Skontro auf die Spur zu kommen. Deshalb iibertragt man 
bei einigen Banken das Wechselskontro nach den Wechselab
rechnungen oder Kopien, also nach denselben Belegen wie die 
Primanoten. An jedem Tage werden die Endzahlen der Prima
noten- und Skontrobuchungen des Vortages miteinander abge
stimmt, wodurch Fehler sofort entdeckt werden miissen. 

Fritz Richter hat der Bank einen Scheck iiber 20000 Frks. 
auf Paris zum Inkasso iibersandt; diese zieht den Gegenwert 
durch ihre Pariser Bankverbindung, den Credit-Lyonnais, ein. 
Der Credit-Lyonnais erkennt die Bank iIi. seinen Biichern aber 
nicht fiir deutsche Markwahrung, sondern fiir Franks; die Bank 
erhalt durch die ttbersendung des Schecks nach Paris ein Gut
haben in franzosischer Wahrung. Da das Devisenkonto auf der 

11* 
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einen (Debet-)Seite fiir den von Fritz Richter iibergebenen Scheck 
in deutscher Wahrung belastet wird, mull auch auf der anderen 
(Kredit-) Seite, um den bllanzmaBigen Ausgleich zu schaffen, das 
Konto fiir Markwahrung erkannt werden. Deshalb bucht man in 
der Primanota in der Spalte Kontokorrentkonto zwei Betrage, 
den Frankbetrag und Markbetrag, umgerechnet zum Borsenkurse 
des betreffenden Tages. Auf das Konto Credit-Lyonnais werden 
beide Ziffern iibertragen, auf das Devisenkonto aber nur der 
Markbetrag 1). 

Ebenso wie ein Konto fiir Frankswechsel werden im Devisen
skontro fiir andere Valuten, Kronen ost. Whg., Dollars usw., be
sondere Konten eingerichtet. Was von der ttbertragung der 
durch Diskontierung entstandenen Gewinne auf Zinsenkonto ge
sagt wurde, findet auf das Devisenkonto keine Anwendung. Rier 
entstehen die Gewinnziffern hauptsachlich aus Kursdifferenzen 
der fremden Valuten und gehoren daher auf Devisenkonto. Zu
wellen wird der Gewinn auf das sogenannte Val utenkonto iiber
tragen; hierauf erscheint dann auch der Gewinn aus der Ver
wertung der Sorten und auslandischen Coupons. 

Devisen-Primanota. 
Juli 1903. 

val. Kontokorrent- Provisions- Devlsen-
konto konto konto 

4 Devtsenkonto 

An Kontokorrentkonto 
Fritz RiC(hter, Dusseldorf 

fs. 20000, - Scheck a. Paris 
a. 81 10 16200 - 8 10 16208 10 

Juli 1903. 

4 Kontokorrentkonto 
An Devisenkonto 
Per Credit-Lyonnais, Paris 

zum Inkasso 

fs. 20000,- Scheck a. Paris 6 fs.20oo0 - 16208 10 - -
Mk.16208 10 

I} Niiheres hieriiber siehe Kapitel VIII, Abschnitt 3. 
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Ein Schema des Devisenskontros findet man umstehend. 
Die Vbertragung der Wechsel- und Devisen-Primanoten 

geschieht wie die der anderen Primanoten. Einerseits werden 
die fUr die Kundschaft bestimmten Abrechnungen oder deren 
Kopien zugrunde gelegt, andererseits die Abrechnungen und Auf
stellungen oder deren Kopien, welche die Bank anfertigt, wenn 
sie Wechsel zur Rediskontierung einreicht oder zum Inkasso 
versendet. Die Wechsel- und Devisenskontren werden aus den 
verschiedenen Primanoten, hauptsachlich den Wechsel- und 
Devisen-Primanoten, iibertragen, ferner aber aus den Kassa
biichern, den Reichsbank-Giro-, Kassenvereins- und Clearing
house-Primanoten. 

Der Saldo zwischen der Debet- und Kreditseite wiirde 
den Gewinn ergeben, wenn nicht noch ein Bestand an Wech· 
seln vorhanden ware, der zu beriicksichtigen ist. Er wird, 
wie aus den Beispielen ersichtlich, am Jahresschlusse in das 
Wechsel- beziehungsweise Provisionskonto eingesetzt und er
scheint somit unter den Aktiven der Bilanz (siehe Kapitel VIII, 
Abschnitt 4). 

Der Bestand an Devisen wird zum Borsenkurse des Ab
schluI3tages umgerechnet. 

Am Schlusse eines jeden Monats wird der Wechselbestand 
aufgestellt und die Summe mit dem Saldo des Skontros abge
stimmt. Beim AbschluB des Skontros am Jahresschlusse ist aber 
nicht der volle Wechselbestand einzusetzen, vielmehr sind erst 
Zinsen vom Tage des Abschlusses bis zu dem der Fa1ligkeit der 
Wechsel abzuziehen. Angenommen, die Bank diskontierte am 
1. Dezember 1903 einen Wechsel per 1. Februar 1904. Sie zahlt 
ihrem Kunden die Wechselsumme abziiglich des Zinses vom 
1. Dezember 1903 bis 1. Februar 1904. Wiirde nun der Wechsel 
beim AbschluI3 per 31. Dezember 1903 unter den Bestanden der 
Bank zum vollen Nominalbetrag erscheinen, so entstande auf 
Wechselkonto im alten Jahre ein unrechtmaI3iger Gewinn, im 
neuen Jahre ein unrechtmaI3iger Verlust, da die Bank dem Kunden 
schon fiir die zwei Monate des neuen J ahres Zinsen in Abzug 
gebracht hat. Die Berechnung dieser Antizipandozinsen erfolgt 
in der Regel zum Diskontsatze der Reichsbank. 

II. SicherheitsmaBregeln und Revisionen im Wechselbureau. 
Die Gefahr von Unterschlagungen durch untreue Beamte 

ist im Wechselbureau nicht so groI3 wie in anderen Abteilungen, 
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Debet. 

l prima-/ 
noten- Summe 
folie 

1903 Fr. 

Jan. 2 3000 
Juli 4 115 20000 
Dez. 31 

23000 
1904

1 Jan. 2 2000 

Devisen-Skontro. 

Veriall- Zah-

tag lungs- Verkaufer 
ort 

Bestand 
Sckeck Paris Fritz Richter 

Gewinn 

L...--~ 

Bestand 

/Kurs 

81,30 
81 

Devisen
Frank· 

I 
I 

2439 -
16208 10 

11 60 

18658 170 

16301-

z. B. der Kasse oder dem EHektenbureau. Sind Wechsel auch 
Wertobjekte, durch deren Besitz ein Anspruch hergeleitet werden 
kann, so ist doch zu beriicksichtigen, daB es weit schwerer 
ist, sich durch Entwendung von Wechseln Vermogensvorteile 
zu verschaffen als etwa durch Unterschlagung baren Geldes 
oder von Effekten. Bares Geld braucht nur umgesetzt zu werden; 
Effekten und Wechsel miissen verkauft werden. Die VerauBerung 
unrechtmaBig erworbener Effekten stoBt haufig auf Schwierig
keiten (naheres hieriiber siehe Kap. VI); bedeutend groBer aber 
waren diese noch beim Verkauf entwendeter Wechsel. Denn 
wer einen Wechsel ankauft, gibt dem Verkaufer Kredit, p£legt 
sich also seine Person genau anzusehen. Darum wiirde es einem 
Angestellten nur selten gelingen, gestohlene Wechsel verauBern 
zu konnen. Die Wechsel aber bis zur Falligkeit Hegen zu lassen, 
um dann den Gegenwert yom Bezogenen zu erheben, hatte 
ebenfalls Bedenken, wei! der Diebstahl inzwischen wahrschein
lich entdeckt und die Auszahlung des Geldes inhibiert werden 
wiirde. 

Allerdings bleibt noch die Moglichkeit, daB der Defraudant 
solche Wechsel entwendet, die schon nach wenigen Tagen fallig 
werden. Das wiirde, wenn nicht andere Kontrollen vorhanden 
sind, am MonatsschluB entdeckt werden, wenn der Sollbestand 
an Wechseln, den das Wechselskontro verlangt, nicht mit dem 
tatsachlichen Portefeuillebestand iibereinstimmt. 

II Erkliirung siehe Kapitel VIII, Abschnitt 3. 
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skontro. 
wechsel. Kredit. 

I 
Prima- Verfall- Zah- I 

IKursl I 
noten- Summe tag lungs- Kaufer 

folie ort 

1903 Fr. 

Jan. 7 6 1000 Scheck Paris Gustav Reichelt :81,50 815 -
Juli 5 117 20000 " n CrMit-Lyonnais 16208 10 
Dez. 31 2000 Bestand 81,50 1630 -

Valutadifferenz 1) 5 60 

23000 18658170 

I 

Die Praxis lehrt denn auch, daB Unterschlagungen im 
Wechselbureau zu den Seltenheiten gehOren. Dessen~geachtet 
miissen aber in jedem GroBbetriebe Vorkehrungen getroffen 
werden, die geeignet sind, Entwendungen sofort ans Tageslicht 
zu bringen. _ 

Gleichzeitig hat aber die Organisation des Wechselbureaus 
noch eine andere Aufgabe. Wie erwahnt, geht die wechselmaBige 
Haftung gegen den Aussteller eines Wechsels sowie gegen -die 
Vorgiranten verloren, wenn der Wechsel nicht rechtzeitig zur 
Zahlung vorgelegt wird. Nur der Akzeptant haftet immer wechsel
maBig; es sei denn, daB seit dem Verfalltage des Wechsels drei 
Jahre verflossen sind. Deshalb muB streng darauf geachtet 
werden, daB Wechsel nicht versehentlich iiber den Verfalltag 
hinaus im Portefeuille der Bank verbleiben. 

Hiergegen kann man sich dadurch schiitzen, daB man 
N otizbiicher fiihrt, die samtliche im Besitz der Bank befindliche 
Wechsel nach ihren Falligkeitstagen registrieren. Man nennt 
diese Biicher in der Regel Verfallbiicher; sie sehen etwa 
folgendermaBen aus: 

3. Juli 1903. 

Nr.J N ominalbetrag Zahlort Datum des 
Eingangs Ausgangs 

3000 Berlin 15. Mii.rz 
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Der Verwalter des Portefeuilles hat in den Wechselbe
standen nachzusehen, welche Wechsel an den nachsten Tagen 
fallig werden, und diese zum Inkasso abzusenden. Au.Berdem 
wird er taglich kontrollieren, ob etwa Wechsel, die an demselben 
Tage fallig sind, versehentlich zuriickgeblieben sind. Gleich
zeitig werden die Buchhalter der Verfallbiicher taglich feststellen, 
ob sich noch Wechsel im Besitze der Bank befinden, d. h. ob in den 
Verfallbiichern Posten offen stehen, bei denen das Datum des 
Ausganges noch nicht vermerkt ist. 

Die Verfallbiicher werden bei einigen Banken nach den 
Originalwechseln gebucht, und zwar vor ihrer Aufbewahrung 
im Portefeuille bzw. vor ihrer Absendung zur Rediskontierung 
oder zum Inkasso. Um zu kontrollieren, daB nach Buchung der 
Wechselausgange keine Malversationen vorgekommen sind, werden 
die Verfallbiicher dann noch mit den Primanoten abgestimmt. 

In anderen Instituten werden die Verfal1biicher wiederum 
erst nach anderen Biichern gefiihrt, die ebenfalls nur dem Zwecke 
dienen, Veruntreuungen und Buchungsfehler zu verhindern: 
nach den Wechsel-Ein- und -A usgangsbiichern (siehe 
nachstehendes Beispiel). 

Eingang. Marz 1903. Kredit. 

; ~~ Verfall Zablungs- Verkilufer J ~~ Verfali Zablungs. KAufer ort lZ';a ort 
A 
-

15. 17130 3. Jull Berlin Wilhelm 15. 18150 17. April Dresden Reiohs-
Schwarz bank 

Jeder Wechsel, der bei der Bank ein- oder ausgeht, wird 
in diese Biicher eingetragen; dies geschieht nach den Original
wechseln. Zur Kontrolle, daB die Buchungen ordnungsmaBig 
erfolgt sind, konnen die von der Kundschaft eingegangenen Dis
kontnoten und andere Aufstellungen mit den Eintragungen in die 
Eingangsbiicher verglichen werden. 

Die Ein- und Ausgangsbiicher auf ihre Richtigkeit zu priifen, 
ist deshalb sehr wichtig, weil sie selbst wieder Kontrollbiicher 
sind und, wenn nicht in Ordnung, versagen miissen. 

Zuniichst werden me mit den Kopien der Kundenabrech
nungen, den Inkassoaufstellungen usw., verglichen. Dadurch 
wird festgestellt, oh jeder eingegangene Wechsel dem Kunden 
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gutgeschrieben und ob jeder ausgegangene Wechsel dem Emp
fanger belastet ist. Diese Abstimmung kann auch statt mit den 
Kopien der Abrechnungen und Aufstellungen mit dem Wechsel
skontro vorgenommen werden. 

AuBerdem liegt die Bedeutung der Wechsel-Ein- und -Aus
gangsbiicher darin, daB durch ihre Abstimmung mit anderen 
Biichern jederzeit nachgeforscht werden kann, ob Wechsel ab
handen gekommen sind. So werden haufig die Eingangsbiicher 
mit den Wechselkopierbiichern verglichen. Namentlich wo das 
Kopieren der Wechsel erst kurz . vor ihrer Aufbewahrung im 
Portefeuille erfolgt, ist eine derartige Kontrolle durchaus not
wendig. Ein Mittel zur schnellen Entdeckung von Wechsel
verlusten konnen aber die Ein- und Ausgangsbiicher nur sein, 
wenn sie sofort nach Eingang bzw. unmittelbar vor Aus
gang der Originalwechsel iibertragen werden. 

Die Verfallbiicher erweisen sich auch bei den Aufstellungen 
der Portefeuillebestande am Monatsschlusse als sehr niitzlich. 
Da die Wechsel im Portefeuille ebenfalls nach ihrem Verfall
datum geordnet sind, ist es verhaltnismaBig leicht, Fehler bei 
der Aufnahme zu finden. Die Wechselbestande werden daher 
in derselben Reihenfolge, d. h. nach Verfalldaten, mit Nominal
betragen und Zahlungsorten auf Listen geschrieben. Stimmt der 
Bestand mit dem Sollbestand des Skontros nicht iiberein, so 
kann an der Hand der Verfallbiicher nachgeforscht werden, wo 
der Fehler liegt. Denn da die Verfallbiicher ebenfalls den Be
stand des Portefeuilles aufweisen miissen, ist es nur notig, die 
Aufstellungslisten nach der Reihe der Verfalltage mit den Ver
fallbiichern zu vergleichen. 



V. Das BUrsenbureau. 

I. Allgemeines. 
In den vorigen Kapiteln wurde bei der Besproohung der 

Arbeiten eines jeden Bureaus zwischen der Abwickl ung der 
Geschafte und der damit in Zusammenhang stehenden buch
halterischen Tatigkeit unterschieden. So wurde z. B. bei 
der Coupon- und Sortenkasse der An- und Verkauf der Coupons 
und Sorten von der Fiihrung der zur ordnungsmaBigen Erledigung 
dieser Geschiifte notwendigen Biicher getrennt. Ein iihnlicher 
Unterschiedwurde auch beim Wechselbureau in Anwendung ge
bracht. Beim Borsenbureau ergibt sich diese Trennung von 
selbst, weil die Borsengeschafte nicht in den Raumen der Bank, 
sondern an der Borse abgeschlossen werden. 

Die Borse ist die Statte, wo Nachfrage und Angebot der 
Waren zusammentreffen. Sie unterscheidet sich vom Markte 
insofern, als hier die Waren in natura feilgehalten werden, wahrend 
an der Borse nur fungible Waren gehandelt werden. Fungible 
oder vertretbare Waren sind solche, die ohne besondere Indivi
dualitat nach der Verkehrsanschauung jederzeit durch andere der
selben Art ersetzt werden kOnnen. Ein Stiick einer Aktie ist 
genau so viel wert wie ein anderes derselben Art das eine ist durch 
das andere zu ersetzen. Es ware daher unnotig, die Wertpapiere 
mit zur Borse zu bringen. 

Die Bezeichnung "Bfirse" wird in verschiedenem Sinne ge
braucht. Man versteht darunter sowohl das Gebaude, wo der 
Verkehr stattfindet, wie den Verkehr selbst. Man spricht z. B. 
davon, daB gegen SchluB der Borse eine Steigerung eingetreten 
sei, was nichts anderes bedeutet, als daB die Kurse gegen SchluB 
des Borsenverkehrs gestiegen seien. Ferner wird das Wort 
"Borse" aber auch in dem Sinne von "Borsenbesucher" ange
wendet. So kann man in den Handelszeitungen haufig lesen, 
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das Interesse der Borse habe sich einem bestimmten Gegenstand 
zugewendet. Auch wird ganz allgemein gesagt, die Borse oder 
die Haltung der Borse sei "fest", womit gemeint ist, das Kurs· 
niveau sei keinen Erschiitterungen ausgesetzt, die Kurse seien 
gestiegen. Umgekehrt spricht man von einer "abgeschwachten", 
"matten" oder ,,£lauen" Borse; je nach dem Grad der ErmaBigung 
des Kursniveaus. Hier wird also das Wort "Borse" gebraucht, 
obgleich die an der Blirse notierten Kurse gemeint sind. Ebenso 
wird gesagt, die Borse, die Tendenz oder die Haltung der Borse 
sei "behauptet", wenn die Kurse zwar nicht hoher notieren, das 
Kursniveau sich aber ungefahr auf der an dem vorherigen Blirsen· 
tage eingenommenen Hohe zu halten vermag. 

Die Borsen haben sich aus den Markten heraus gebildet. 
Mit der Entwicklung des Gro13kapitals hat sich ihre Bedeutung 
naturgema13 verstarkt, ja sie haben mit der Ausdehnung des 
Aktienwesens iiberhaupt erst eigentliche Bedeutung erlangt. Die 
Entstehung der Borsen ist auf das Mittelalter zuriickzufiihren, 
und zwar war es der Handel mit Wechselbriefen, der nach all· 
gemeiner Annahme zuerst borsenma13ig betrieben wurde. Die 
Anfange dieses Handels lassen sich bis ins zwolfte J ahrhundert 
verfolgen. Er entwickelte sich fast in allen damals bedeutenden 
Handelsstadten, in Genua, Florenz, Marseille usw. In Briigge, 
wo sich im Mittelalter ein gro13er Fremdenverkehr der Kaufleute 
konzentrierte, lebte eine Patrizierfamilie van der Burse, auf deren 
Familienwappen sich drei Geldbeutel befanden. Das Haus dieser 
Familie diente den fremden Kaufleuten als Logierhaus, und der 
Platz, auf dem es stand, entwickelte sich allmahlich zum Mittel· 
Jlunkt des Handels in jener Stadt. Er wurde de burse genannt, 
und ein dort errichtetes Gebaude, in dem die italienischen Kauf· 
Ieute zum Handel in Wechselbriefen zusammenkamen, erhielt den 
N amen burse, aus dem das heutige Wort Borse entstand. 

Zu dem borsenma13igen H/l.ndel in Wechselbriefen trat spater 
der Handel in Leihkapital. Bestimmte Schuldner wurden von 
der Borse als zahlungsfahig angesehen, und mit ihren Schuld· 
scheinen wurde Handel getrieben. Dazu kamen aber bald die 
offentlichen Schuldforderungen; die Fiirsten schlossen ihre 
Anleihen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr aus· 
schlie13lich mit den privaten Handelshausern ab, sondern ihre 
Schuldtitel wurden marktgangig. Der Aktienhandel trat zuerst 
an der Antwerpener Borse im 17. Jahrhundert auf, und zwar 
war es die Ostindische Kompagnie, deren Aktien in Amsterdam 
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borsenmaBig gehandelt wurden. Amsterdam war um diese Zeit 
der wichtigste Borsenplatz; dort entwickelte sich eine Reihe der 
jetzt noch geltenden technischen Gebrauche. Vor Amsterdam 
hatten die Borsen Antwerpens und Lyons die groBte Bedeu
tung; in beiden Stadten trugen die freiheitlichen Gesetze und 
Verordnungen sehr viel zu ihrer Machtentfaltung beL In Deutsch
land hatten schon Augsburg und Niirnberg im 16. Jahrhundert 
Borsen fiir den Wechselbriefhandel; Frankfurt a. M. folgte erst 
nach dem Niedergang Amsterdams. Unter Rothschilds Fiihrung 
wurde Frankfurt a. M. einer der wichtigsten Platze, hauptsachlich 
fiir den Handel in Staatsanleihen. Die Berliner Borse entstand 
erst verhaltnismaBig spat. Die erste Borsenordnung wurde im 
Jahre 1739 erlassen, die preuBischen Staatspapiere wurden erst 
im Jahre 1806 notiert. 

Die Errichtung einer Borse bedarf nach dem Borsengesetz 
der Genehmigung der Landesregierung. Desgleichen iiben die 
Landesregierungen die Aufsicht iiber die Borsen aus. Die un
mittel bare Aufsicht konnen sie den Handelsorganen (Handels
kammern, kaufmannischen Korporationen) iibertragen (§ 1 des 
Borsengesetzes). Das geschieht auch in allen Fallen. Die Handels
organe wiederum haben fiir jede Borse eine Borsenordnung zu 
erlassen, die von der Landesregierung zu genehmigen ist. Die 
Borsenordnung trifft Bestimmungen iiber die Borsenleitung und 
ihre Organe, iiber die Geschaftszweige, fiir welche die Borsen
einrichtungen bestimmt sind, iiber die Voraussetzungen der 
Zulassung zum Besuch der Borse sowie dariiber, in welcher 
Weise die Preise und Kurse zu notieren sind (§ 5 des Borsen
gesetzes). 

Die Berliner Borse steht unter unmittelbarer Aufsicht 
der Berliner Handelskammer. Nur die finanzielle Ver
waltung unterliegt den Altesten der Kaufmannschaft, 
jener Korporation, die vor Errichtung einer Handelskammer die 
alleinige Vertreterin des Berliner Handels gewesen war. Nach 
der v<?n der Handelskammer erlassenen Borsenordnung fiir Berlin 
ist zur Leitung der Borse ein Borsenvofstand zu wahlen. 
Er besteht aus 36 Mitgliedern; 9 werden von der Handelskammer 
aus ihrer Mitte, 27 von der Gesamtheit der. Borsenbesucher aus 
deren Reihen gewahlt. Zu den Borsenbesuchern in diesem Sinne 
gehoren jedoch nur die Inhaber der Firmen, die Vorstands
mitglieder von Aktien- oder ahnlichen Gesellschaften sowie die 
Prokuristen, soweit sie zur Borse zugelassen sind. Der Borsen-
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vorstand hat namentlich liber die Ordnung an der Borse zu 
wachen. Er wahlt aus seiner Mitte eine Kommission, die be
rufen ist, alIe Streitigkeiten in Borsensachen, soweit sie von 
Borsenbesuchern freiwillig an sie gebracht werden, durch 
Vergleich oder durch schiedsrichterlichen Ausspruch zu schlichten. 
Ferner gebOrt zu den Aufgaben des Borsenvorstandes die Fest
setz ung der K urse. Dabei bedient er sich als Hilfspersonen 
der K urs makler. (Naheres hieriiber siehe S. 176 if.) 

Weitere Organe der Borse sind das Ehrengerich t und 
die Zulassungsstelle. Ein Ehrengericht ist nach § 9 des 
Borsengesetzes an jeder Borse zu bilden. Es zieht Borsen
besucher zur Verantwortung, die "im Zusammenhange mit ihrer 
Tatigkeit an der Borse sich eine mit der Ehre oder dem An
spruch auf kaufmannisches Vertrauen nicht zu vereinbarende 
Handlung haben zuschulden kommen lassen" (§ 10 des Borsen
gesetzes). Nach der Borsenordnung fUr Berlin werden die fiinf 
Mitglieder des EhrElllgerichts aus den Reihen der Handelskammer
mitglieder von diesen gewahlt. Gegen die Entscheidungen des 
Ehrengerichts steht dem Staatskommissar wie dem Beschul
digten die Berufung an die periodisch zu bildende Berufungs
kammer offen. Diese besteht aus sieben Mitgliedem; der Vor
sitzende wird von dem Bundesrate bestimmt. Die Beisitzer 
werden von dem Borsenaussch ull aus seinen auf Vorschlag 
ddt' Borsenorgane berufenen Mitgliedem gewahlt (§ 17 des Borsen
gesetzes). Der Borsenausschull ist ein Sachverstandigenorgan, 
das aus mindestens dreillig (zurzeit vierzig) Mitgliedem besteht, 
die vom Bundesrat in der Regel auf je flinf Jahre zu wahlen sind. 
Die Wahl der Halfte der Mitglieder erfolgt auf V orschlag der 
Borsenorgane (§ 3 des Borsengesetzes). Der Staatskommissar ist 
ein Organ der Landesregierung, dessen Aufgabe darin besteht, 
den Geschaftsverkehr an der Borse sowie die Befolgung der in 
bezug auf die Borse erlassenen Gesetze und Verwaltungsbestim
mungen zu liberwachen. Die Zulassungsstelle ist in Berlin eine 
Kommission von 22 Personen; sie wird ebenfalls von der Handels
kammer emannt. Mindestens die Halfte der Mitglieder mull nach 
§ 36 des Borsengesetzes aus Personen bestehen, die sich nicht be
rufsmaBig am Borsenhandel mit Wertpapieren beteiligen. Die 
Zulassungsstelle hat die Aufgabe, liber die Zulassung von Wert
papieren zum Handel an der Borse zu entscheiden. Sie darf 
jedem Papier ohne Angabe von GrUnden die Zulassung versagen. 
Ausgenommen sind nur deutsche Reichs- und Staatsanleihen; 
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diese sind auf Grund des Borsengesetzes ohne weiteres zum Borsen
handel zugelassen. Fiir diejenigen Schuldverschreibungen, deren 
Verzmsung und Riickzahlung von dem Reiche oder einem Bundes
staate gewahrleistet ist, und fiir Schuldverschreibungen einer 
kommunalen Korperschaft, der Kreditanstalt einer solchen Korper
schaft, einer koromunalstandischen Kreditanstalt oder einer unter 
staatlicher Aufsicht stehenden Pfandbriefanstalt (Landschaften 
und Hypothekenbanken) kann die Landesregierung die Ein
reichung eines Prospektes erlassen; mit dieser Anordnung gilt 
die Zulassung zum Borsenhandel ebenfalls als erfolgt (§§ 39 und 40 
des Borsengesetzes. Dber die Bedeutung des Prospektes siehe 
Abschn. 8 dieses Kapitels.) Gegcm die Beschliisse der Zulassungs
stelle kann Beschwerde an die Handelskammer eingelegt werden. 

Diejenigen Beamten, die .fiir die Bank an der Borse tatig 
sind, nennt man Borsenvertreter. Sie werden durch eine 
Borsenkarte legitimiert, die auf Antrag der Bank von den Handels
organen ausgestellt wird, denen die unmittelbare Aufsicht iiber 
die Borse iibertragen worden ist. Die Karte berechtigt ihren 
Eigentiiroer, fiir Rechnung der Bank Geschafte an der BOrse 
abzuschlieBen. Da die Bank das Risiko fiir alle Geschafte 
tragt, die ein Borsenvertreter in ihrem Namen eingeht, so ist 
mit dieser Stellung der Ausdruck eines gewissen Vertrauens 
verkniipft. 

Die Anzahl der Borsenvertreter ist nach der GroBe der In
stitute verschieden. Es gibt Banken, die von roehr als 20 Herren 
an der Borse vertreten werden; in Zeiten regen Geschaftes ist 
ihre Anzahl oft noch groBer, und es miissen dann Aushil£skrafte 
eingestellt werden. Das ist schon deshalb notwendig, weil die 
Borsenzeit auf wenige Stunden taglich beschrankt ist und die 
Arbeit in dieser Zeit verrichtet werden muBl). 

Die Beschaftigung der Borsenvertreter ist recht vielseitig; 
je nach dem Umfang des Geschafts werden die Arbeiten unter 
die verschiedenen Beamten verteilt. 

Zunachst wird zwischen dem Termin- und dem Kassa
handel unterschieden. (Naheres hieriiber siehe Abschnitte 5 und 

1) In Berlin ist die Borse von 12-3 Uhr geoffnet; der offizielle Verkehr 
findet von 12-2 Uhr statt. In Frankfurt s. M. dsuert der Verkehr von 
121/ 4-23/ 4 Uhr; sullerdem findet noch von 51/ 4-61/ 2 Uhr Abendborse 
ststt. Sonnsbends wird die Berliner Borse bereits urn 2 Uhr geschlossen, 
die Frankfurter urn dieselbe Zeit. Ferner faIlt in Frankfurt s. M. Sonnsbends 
die Abendborse SUB. 
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6 dieses Kapitels.) Diese Geschafte konnen aber wiederum ent· 
weder fiir Rechnung der Kundschaft abgeschlossen werden, 
deren an die Bank gerichtete Auftrage der Borsenvertreter aus
fuhrt, oder auch fUr eigene Rechnung der Bank. Diese kann 
das Wertpapier in Erwartung einer Kurssteigerung kaufen, oder 
um die an den verschiedenen Borsenplatzen bestehenden Kurs
differenzen zu verwerten. In dem letzten FaIle steht dem Ankauf 
an dem einen Orte der Verkauf desselben Papieres an einem 
anderen Borsenplatze gegenuber. Diese Tatigkeit hei.St Arbi· 
trage; der sie ausubende Beamte wird Arbitrageur genannt. 
Zur Borsentatigkeit gehOrt auch der An· und Verkauf von aus· 
landischen Wechseln, Schecks, Auszahlungen usw. 
(Devisen); sie erfordern ebenfalls bestimmte Kenntnisse und eine 
gewisse thmng. 

AIle diese Arbeiten konnen bei groBeren Umsatzen wieder 
geteilt werden. Der eine Beamte schlieBt z. B. die Kassageschafte 
in Bankaktien ab, ein anderer die in Pfandbriefen; der eine 
Arbitrageur ist damit beschaftigt, die Kursschwankungen zwischen 
den Borsen von Frankfurt a.M. und Berlin zu verwerten, ein 
anderer die zwischen Paris und Berlin usw. 

Endlich werden an der Borse noch einige Beamtedazu ver
wendet, um den Depeschenverkehr zu erledigen. Ihre Aufgabe 
besteht darin, die wahrend der Borsenzeit eintreffenden Tele
gramme und Briefe in Empfang zu nehmen, dafur zu sorgen, 
daB die darin enthaltenen Auftrage rechtzeitig ausgefUhrt werden, 
und daB die Kunden uber die fUr ihre Rechnung abgeschlossenen 
Geschafte sofort in Kenntnis gesetzt werden. 

Die buchhalterische Beschaftigung im Borsenbureau ist nicht 
minder vielseitig. Sie schlieBt sich den verschiedenartigen Borsen
geschaften an. Dabei kommen die Bucher in Betracht, worin 
die abgeschlossenen Termingeschafte eingetragen werden, oder die 
fur die Kassageschafte bestimmt sind. Auch die Arbitrage er
fordert einige besondere Buchungen. 

Eine weitere Aufgabe des Borsenbureaus besteht darin, fiber 
die ffir die Kundschaft gemachten Abschliisse Schl uBnoten 
auszustellen und sie ihr zu fibersenden. Hierbei ist auch fUr 
die richtige Versteuerung und fUr eine den Vorschriften des 
Gesetzes entsprechende Aufbewahrung Sorge zu tragen 1). 

1) Bei einigen Bankinstituten erfoIgt die Ausstellung und Aufbewah
rung der SchluJ3noten in einem besonderen Burea.u oder in der Korrespon
denza.bteilung. 
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2. Die Horse und ihre Einrichtungen. 
U m die Technik der Borsengeschafte zu verstehen, ist es 

notwendig, zunachst die Borse und ihre wichtigsten Einrich
tungen einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. Die folgende 
Beschreibung bezieht sich auf die Berliner Borse, die im 
Effektenverkehr die groBte Deutschlands ist. 

Der Laie, der die Borse zum erstenmal besucht, gewinnt 
einen merkwiirdigen Eindruck. Ein die Ohren betaubender Larm 
erregt schon beim Eintritt seine Aufmerksamkeit. Er sieht 
Gruppen von Personen an langen Banken dicht zusammengedrangt 
und heftig gestikulierend. Es sind die Makler, die ihre Offerten 
machen. In unmittelbarer Nahe der Banke befinden sich recht
eckig geformte Schranken, worin mehrere Herren sitzen, deren 
Gesicht nach dem Borsenraum gerichtet ist. Das sind ebenfalls 
Mahler, die im Gegensatz zu den vorigen von der Landesregierung 
zur amtlichen Feststellung der Kurse angestellt worden sind. 
Ihr offizieller Titel ist K u r sma k I e r ; friiher bezeichnete man 
sie als vereidete Makler; so werden sie auch heute noch in 
der Umgangssprache der Borse genannt. Je zwei von ihnen 
bilden eine "Maklergruppe" und setzen gemeinschaftlich die 
Kurse derjenigen Papiere fest, deren Handel ihnen von der 
Maklerkammer zugeteilt worden istl). Die Maklerkammer 
wird in Berlin aus 11 Mahlern gebildet, die von den Kursmaklern 
aus ihrer Reihe zu wahlen sind. 

Bei der Festsetzung der Kurse berechnen die Kursmakler 
nach den in ihren Biichern verzeichneten Auftragen, wie groB 
Angebot und Nachfrage in jedem der von ihnen zu notierenden 
Wertpapiere sind. Hiernach bestimmen sie den Kurs, zu dem 
ein Ausgleich der Kauf- und Verkaufauftrage stattfindet. Da 
beide Kursmakler den Preis desselben Papieres gemein
schaftlich festsetzen, miissen sie, nachdem jeder die notigen 
Berechnungen in seinen Biichern angestellt hat, miteinander iiber 
die Hohe des Kurses beraten. Vor der Schranke steht eine groBe 

1) Wie erwiihnt, erfolgt die Feststellung der Kurse durch den Borsen
vorstand; die Kursmakler sind Hilfspersonen, die "zur Mitwirkung bei· der 
amtlichen Festsetzung des Borsenpreises von Waren und Wertpapieren" 
ernannt werden. Die oben geschilderte Tatigkeit wird aber von den Kurs
maklern ausgeiibt; der Borsenvorstand pfiegt die Kursfeststellungen nur 
zu priifen und in Streitfii.llen die Direktive zu geben. Darum ist es niebt 
ungerechtfertigt, wenn der Sprachgebrauch der Borse stets die Kursmakler 
auch als diejenigen bezeichnet, die die Kurse festsetzen. 
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Anzahl von Personen, die am Kurse des betre£fenden Papiers Inter
esse haben und noch kurz vor dessen Festsetzung Kauf- oder 
Verkaufauftrage zu erteilen beabsichtigen 1). 

Wie erwahnt, unterscheidet man zwischen Terminhandel 
und Kassahandel. Unter einem Termingeschaft versteht man 
ein Geschaft, bei dem Lieferung, Abnahme und Bezahlung der 
Ware erst zu einem spateren, beim AbschluB vereinbarten 
Termine erfolgen. An den deutschen Borsen werden nur Termin
geschafte abgeschlossen, die am Ultimo desselben oder eines 
der folgenden Monate zur Erledigung gelangen; daher wird flir 
sie auch die Bezeichnung Ultimogeschafte angewendet. In 
anderen Landern, z. B. in England, werden auch Medioge
schafte gemacht, d. h. Geschafte, die am flinfzehnten des Monats 
zu regulieren sind. 

Beim Kassageschaft konnen die Stiicke schon am Tage des 
Geschaftsabschlusses geliefert und bezahlt werden. An der 
Berliner Borse werden die Kassakurse nur einmal taglich, von 
1/22 Uhr (Sonnabends von 1 Uhr) ab, festgesetzt; der Termin
handel findet aber wahrend der ganzen Dauer der Borse von 
12-3, Sonnabends von 12-2 Uhr, der o£fizielle Verkehr mit 
amtlicher Feststellung der Kurse immer von 12-2 Uhr statt. 

Einige Kassapapiere, £iir die ein lebhafteres Interesse vor
handen ist, werden allerdings auch im sogenannten "freien 
Verkehr" wahrend der ganzen Dauer der Borse gehandelt. 
Notwendig ist hierzu nur, daB ein Mahler an dem fiir den "freien 
Verkehr" an der Borse etablierten Platze ausruft, daB er Kaufer 
oder Verkaufer des Papiers zu bestimmtem Kurse ist, und daB 
sich ein Gegenkontrahent fiir seine Offerte findet. Eine amtliche 
Notierung dieser Umsatze erfolgt jedoch nicht. Vor dem Inkraft
treten der Novelle zum Borsengesetz vom 8. Mai 1908 gab es 
neben diesem "freien Verkehr" an der Berliner Borse noch den 
sogenannten GroBverkehr. Rier wurde ebenfalls eine Anzahl von 
Papieren wahrend des ganzen Borsenverkehrs per Kassa gehandelt. 
Der Unterschied zwischen dieser Geschaftsform und der oben er
lauterten bestand jedoch darin, daB der Handel nur in bestimmten 
Mindestbetragen oder deren Vielheiten (15 000, 30 000, 45 000 Mk. 
usw.) erfolgen durfte und daB die hier erzielten Kurse amtlich 
notiert wurden. Der GroBverkehr erstreckte sich hauptsachlich auf 
die Anteile einiger Bergwerks- und Hiittengesellschaften, in denen 

1) Niiheres iiber die Feststellung der Kurse siebe Abschnitt 5 dieses 
Kapitels. 

Buchwald, Bankbetrleb. 6. Au1l. 12 
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unter der Herrschaft des alten Borsengesetzes, also bis 1899, ein 
Terminhandel stattfand. (Naheres hieriiber siehe Abschn. 5 dieses 
Kapitels.) Mit dem Wegfall dieses Verbots wurden die in Frage 
kommenden Werte, mit Ausnahme von zwei Papieren, den Aktien 
der Anglo-Continentalen Guano-Werke und der Bergwerks-Aktien
gesellschaft Consolidation), wieder in den Terminhandel iiber
gefiihrt, und der GroBverkehr wurde vollstandig aufgehoben. 
DaB die Anteile dieser Unternehmungen nicht ebenfalls per Ultimo 
gehandelt werden diiden, liegt daran, daB ihr Kapital weniger 
als 20 Millionen Mark betragt. Diese Summe ist aber im Borsen
gesetz als Mindestbetrag fiir die Zulassung des Terminhandels 
festgesetzt. Der Handel im "freien Verkehr" laBt sich wiederum 
in zwei Teile trennen. Es gibt eine Anzahl von Werten, die nur 
gelegentlich, eben solange die Spekulation ihnen Beachtung 
schenkt, im freien Verkehr gehandelt werden, fiir die aber wenig
stens eine offizielle Kassanotiz festgesetzt wird. Fiir andere 
Papiere hat sich aber mit der Zeit ein standiger freier Markt ent
wickelt. Eine Reihe von Kuxen, namentlich aber von Anteilen 
der Kolonialgesellschaften wird taglich an der Berliner Borse, aber 
ohne Festsetzung von Mindestbetragen und ohne amtliche Notie
rung, wahrend der ganzen Borsenzeit gehandelt. Es sind dies 
Papiere, fiir die nicht einmal die offizielle Notierung nachgesucht 
wurde, die auf dem offiziellen Kurszettel also iiberhaupt nicht 
erscheinen. Eine Sonderstellung nimmt wieder nur der Handel 
in den Anteilen der Otavi-Minen- und Eisenbahn - Gesell
schaft (einer Kolonialgesellschaft) ein. Diese werden "per Kassa" 
offiziell notiert; im freien Markt werden aber ohne amtliche No
tierung wahrend der ganzen Borsenzeit Termingeschafte ab
geschlossen. 

Es ist die Frage entstanden, ob ein solcher Handel in Werten, 
die iiberhaupt nicht offiziell notiert werden, statthaft ist oder 
nicht. Das Borsengesetz schreibt vor (§ 43), daB fiir Wertpapiere, 
deren Zulassung zum Borsenhandel verweigert oder nicht nach
gesucht ist, eine amtliche Feststellung des Preises nicht erfolgen 
dad. Auch sind Geschafte in solchen Wertpapieren von der Be
nutzung der Borseneinrichtungen ausgeschlossen und diirfen von 
den Kursmaklern nicht vermittelt werden. Nach § 51 des Borsen
gesetzes haben dieselben Bestimmungen sinngemaB auch auf 
Borsentermingeschafte in solchen Wertpapieren Anwendung, die 
nicht zum Borsenterminhandel zugelassen sind. Wenn trotz 
dieser Gesetzesbestimmungen der Borsenvorstand den freien Ver-
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kehr in Wertpapieren, die nicht offiziell notiert werden und den 
Terminhandel in den Anteilen der Otaviminen-Gesellschaft ge
stattet, so geschieht es, weil nach seiner Auffassung unter dem 
Begriff "Borseneinrichtungen" nicht schon die Benutzung der 
Borsenr au me gemeint ist. Derselbe Standpunkt wird in den 
Kommentaren zum Borsengesetz vertreten. 

Der Handel in nicht notierten Werten hat in der letzten Zeit 
eine groBe Ausdehnung erfahren. Seit der Revision des Borsen
gesetzes hat der Geschaftsumfang freilich nachgelassen, soweit 
hierbei der Handel in Anteilen von Aktiengesellschaften in Be
tracht kommt. Dagegen ist ein schwunghafter Handel in Kolonial
anteilen eingetreten. Die Anregung wurde durch die im Jahre 1908 
erfolgten Diamantfunde in Deutsch-Siidwest-Afrika gegeben. 
Die Abschliisse in nicht bOrsengangigen Werten werden haupt
siichlich von Comptoir zu Comptoir gemacht; die in den Borsen
raumen umgesetzten Betrage sind relativ gering. Eine Anzahl 
von Banken hat besondere Abteilungen fUr diesen Handel ein
gerichtet und versendet oder veroffentlicht Tabellen, worin 
Offerten fiir Nachfrage und Angebot in einer groBeren Menge 
solcher Papiere gemacht werden. Diese Offerten werden jedoch· 
ohne Verbindlichkeit fUr die Bankfirma abgegeben; diese ist also 
auch bei umgehender Zusage nicht verpflichtet, das betreffende 
Papier zu liefem oder abzunehmen. Wiinscht ein Kunde auf 
Grund der Angebots- und Nachfragepreise ein Papier zu kaufen 
oder zu verkaufen, so tritt die Bankfirma zunachst (meistens 
telephonisch oder telegraphisch) an die Interessenten der be
treffenden Gesellschaft (Direktoren, Aufsichtsratsmitglieder, GroB
aktionare usw.) heran und versucht eine Gegenofferte einzuholen. 
In der Regel tritt die Bankfirma als Eigenhandler auf; sie ist 
dann nicht verpflichtet, ihrem Komittenten denselben Preis in 
Anrechnung zu bringen, den sie vom Gegenkontrahenten erhalten 
hat oder den sie diesem zahlt. Bei Abschliissen ala Eigenhandler 
werden jedoch Provision und Courtage nicht in Anrechnung ge
bracht. Die Hohe des Zwischengewinnes ist verschieden; sie be
tragt im allgemeinen bei nicht gangbaren Werten bis ca. 5%; bei 
solchen Werten, in denen haufig Umsatze stattzufinden pflegen, 
ist sie erheblich niedriger. Die Veroffentlichung von Preislisten 
(Kurszettel) iiber Werte ohne Borsennotiz oder die Veroffentlichung 
von Terminabschliissen in Papieren, die zum Borsenterminhandel 
nicht zugelassen sind, ist nach § 90 des Borsengesetzes strafbar, 
doch tritt die Bestrafung nur ein, soweit es sich um Geschafte 
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handelt, die an der Borse abgeschlossen wurden. Die Vero£fent
lichung von Abschlussen, die von Comptoir zu Comptoir erfolgten, 
ist statthaft. Nach allgemein vorherrschender Anschauung faUt 
die Publikation von Angebots- und Nachfragepreisen gleichfalls 
nicht unter die Strafvorschriften des Borsengesetzes. 

Taglich um 12 Uhr werden die sogenannten "ersten 
K urse" der per Ultimo gehandelten Papiere in den Makler
schranken festgesetzt. Nach den "ersten Kursen" verlassen die 
Makler die Schranken und begeben sich an die unweit von dies en 
befindlichen Maklerbanke, wo sie ebenso wie die nicht vereideten 
Makler den Kaufern oder Verkaufern ihre Offerten machen. Man 
nennt den Platz, wo ein Papier gehandelt wird, den Markt und 
spricht yom "Markt der Deutschen Bank-Aktien", "Mar kt 
der Diskonto - Kommandit - Anteile" (oder kurz yom 
"Kommandit-Markt"). Meistens haben mehrere Papiere 
einen gemeinschaftlichen Markt (siehe die Skizze Seite 179). 

Der Unterschied zwischen dem Handel der nicht vereideten 
und dem der vereideten Makler besteht jetzt, nachdem diese die 
Maklerschranken verlassen haben, nur darin, daB sie die Kurse, 
zu denen sie im Lallie des offizieilen Verkehrs Geschafte ab. 
schlieBen, amtlich zu notieren haben. Jedoch wird nicht jeder 
Kurs vorgemerkt, zu dem ein Geschaft abgeschlossen wird. 
Angenommen, der "erste Kurs" der Diskonto-Kommanditanteile 
sei auf 182Yz% normiert worden. Werden jetzt Umsatze zu 
182%%, bald darauf zu 182%% und nachher wieder zu 182%% 
und 182Yz% gemacht, so lautet die Notiz nicht etwa 182Yz a 182% 
a 1823/, a 182% a 1821/ 2, Vielmehr werden im amtlichen Kurs
verzeichnis (K urszettel), dessen Redaktion die Angaben der 
vereideten Makler zugrunde liegen, nur der erste Kurs, die darauf 
folgenden Schwankungen und der SchluJ3kurs (also die Kurse 
zwischen 12 und 2 Uhr) notiert; dabei werden die Schwan
kungen nur durch die hochsten und niedrigsten Kurse ausge
druckt (z. B.: 182Yz it 182% it 182Yz%). 

Fur die Zeit von 2-3 Uhr notieren die vereideten Makler 
die Kurse nicht mehr; doch pflegen die Handelszeitungen Berichte 
zu veroffentlichen, zu welchen Preisen gegen 3 Uhr Schlusse ge
macht worden sind. Eine private Notierung der Kursschwan
kungen zwischen 2 und 3 Uhr erfolgt im Hertelschen Kursbericht. 

Der Handel in den Ultimomarkten verursacht, namentlich 
bei lebhaften Borsen, groBes Gerausch. Die Makler versuchen 
sich mit ihren Angeboten gegenseitig zu \ibm:- oder zu unter-
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bieten. Der Laie kann die hierbei gefiihrten Gesprache nicht 
verstehen. ,,2'/8 Geld" ruft ein Makler und will hiermit folgendes 
sagen: "Ich kaufe Diskonto-Kommanditanteile zum Kurse von 
182'/8%'" Da in diesem Markte nur die Anteile der Diskonto
gesellschaft umgesetzt werden, weiB jeder Eingeweihte, wenn er 
im Markte steht, um welches Papier es sich handelt. Die Be
zeichnung "Geld" (abgekiirzt G. geschrieben) bedeutet, daB der 
Ausrufende die Aktien zu dem genannten Kurse kaufen will. 
Der Einfachheit halber nennt er nicht den ganzen Preis, sondern 
nur die letzte Stelle sowie den Bruch, da der Borsianer ungefahr 
den Kurs der Aktien kennt. Wurde er zu 182'/8 nicht kaufen, 
sondern verkaufen wollen, so miiBte er die Worte ,,2'/8 Brief" 
rufen. "Brief" (abgekiirzt B. geschrieben) bedeutet, daB zu dem 
betreffenden Kurse Aktien verkauft werden sollen. 

Haufig hort man auch statt dieser Bezeichnungen die Be
merkung "Aussuchen". Der Makler will hiermit sagen, daB 
er bereit ist, zu dem genannten Kurse die Effekten zu kaufen 
oder zu verkaufen. Der Laie kann es nicht sogleich verstehen, 
daB ein auf seinen Vorteil bedachter Kaufmann damit einver
standen ist, eine Ware zu gleichem Preise zu kaufen oder zu 
verkaufen. Wie das moglich ist, wird sofort klar, wenn man 
sich die Funktionen des Borsenmaklers etwas naher veran
schaulicht. Sein Bestreben geht dahin, moglichst viele Geschafte 
abzuschlieBen, da er fur jeden Posten vom Kaufer und Verkaufer 
als Vermittlungsgebuhr - Courtage - in der Regel je % pro Mille 
vom Nennwert des Papieres erhalt. Er geht daher haufig das 
Risiko ein, die Effekten fest zu kaufen oder zu verkaufen, in der 
Erwartung, der Kurs werde zunachst nicht schwanken, und er 
werde in der Lage sein, bald einen Gegenkontrahenten 
fiir das Geschaft zu finden, d. h. einen Kaufer, wenn er die Papiere 
vom Verkaufer iibernommen hat, und einen Verkaufer, wenn 
er sie dem Kaufer verkauft hat. Den Verkauf von Effekten, 
ohne sie zu besitzen, nennt man Blankoverkauf, die Tatig
keit in blanco verkaufen oder fixen. 

Derartige Abschlusse haben naturgemaB fur den MaIder 
immer ein gewisses Risiko. Es konnen jederzeit Kursschwankungen 
eintreten, und dann entsteht fUr ihn Gewinn oder Verlust. Wohl 
kann niemand den MaIder zwingen, eine solche Offerte zu machen. 
Dadurch aber, daB sich die kapitalkraftigeren hierzu bereit er
klaren konnen, wird den kleineren Maklern eine recht unangenehme 
Konkurrenz bercitet. 



Der Borsenauftrag. 183 

AuBer den Maklerbanken befindet sich in den Borsensalen 
noch eine groBe Anzahl ahnlicher Banke l ), wo die an der Borse 
vertretenen Firmen ihren Platz einnehmen. Ein£ache Schilder 
bezeichnen ihre Namen, damit sie jederzeit leicht zu £inden sind. 

Die Platze der groBen Bankfirmen, namentlich der Banken, 
befinden sich an den Seitenwanden der Borsensale. FUr jede 
Firma ist in kleinen Nischen ein Tisch nebst mehreren Stiihlen 
reserviert. 

Die Berliner Borse besteht aus drei groBen Salen, wovon 
der eine hauptsachlich fiir die Getreideborse bestimmt ist, wahrend 
die beiden anderen ausschlieBlich dem Verkehr der Fondsborse 
dienen sollen. 

Der GrundriB des mittleren, zur FondsbOrse gehOrigen 
Raumes (siehe S. 179) gibt AufschluB dariiber, in welcher Weise 
die verschiedenen Markte innerhalb des Borsenraumes verteilt sind. 

3. Der Borsenauftrag. 
Wer ein Borsenpapier kau£en oder verkaufen will, muB sich 

an eine Bankfirma wenden und ihr einen Auf trag erteilen. Denn 
hauptsachlich nur denjenigen, die gewerbsmii.Big Bankgeschii.fte 
betreiben, ist der Eintritt zur Borse und der AbschluB von Ge
schii.ften in ihren Rii.umen gestattet. Auch ein Kursmakler ist 
verpflichtet, die Annahme des Auftrages zu verweigern, weil er nur 
zur Vermittlung zwischen den Bankfirmen bestellt ist und ihnen 
nicht Konkurrenz machen dad. Hat die Bank mit dem Auf trag
geber schon des ofteren Geschii.fte abgeschlossen, so wird es ge
niigen, ihr die Auftrii.ge brieflich oder telegraphisch zuzustellen. 
Handelt es sich um einen neuen Kunden, so wird sie mit ihm erst 
in Geschii.ftsverbindung treten, nachdem er die "Geschii.fts
bedingungen" unterzeichnet hat. Unter den "Geschii.fts
bedingungen" versteht man Abmachungen zwischen Bank und 
Kundschaft, die hauptsii.chlich den Zweck ha.ben, Streitigkeiten 
zwischen beiden zu verhiiten. Sie lauten im Prinzip fiir aIle 
Kunden gleich und sollen uns im einzelnen noch spii.ter beschii.ftigen. 

Ein yom Kunden beschriebenes Auftragsformular ist auf 
S. 185 dargestellt. 

In der ersten Spalte wird die Wii.hrung, in der das Papier 
gehandelt wird (Mark), der Nennwert oder Nominalbetrag 
(4000), sowie der Name des Effekts (Darmstadter Bank-Aktien) 

1) Diese Bii.nke sind auf der vorhergehenden Skizze (S. 179} der 
grolleren Obersichtlichkeit wegen nicht angefiihrt worden. 
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angegeben. Der Nennwert bezeichnet die Summe, womit der 
Kaufer des Wertpapieres entweder GIaubiger eines Staates, einer 
Provinz, Kommune usw., haufig auch einer Aktiengesellschaft 
odpr Teilhaber an dem Vermogen einer Aktiengesellschaft werden 
will. Bei der Schuldverschreibung oder, wie der Borsenausdruck 
lautet, Obligation ist er Glaubiger und hat alle Rechte eines 
solchen. Als Teilhaber an dem Vermogen einer Aktiengesell
schaft ist er Aktionar und erhalt im Falle der Liquidation 
oder des Konkurses der Gesellschaft nur denjenigen Antell am 
Gesellschaftsvermogen, der nach Abzug aller Schulden, also auch 
der Anspriiche der Obligationare, fur ihn ubrig bleibt. 

Von dem Nennwert ist der Kurswert zu unterscheiden. 
Jedes Papier, das an der Borse gehandelt wird, hat einen Kurs. 
Er ist der Preis, zu dem es vom Verkaufer an den Kaufer uber
geht (135%). 

In Verbindung mit dem Nennwert ist die Wahrung anzu
geben, besonders dann, wenn das gewunschte Wertpapier nieht 
nach der Wahrung des eigenen, sondern nach der eines fremden 
Landes gehandelt wird. So werden die chinesischen Anleihen 
z. B. in der englischen Wahrung umgesetzt. Dieser Fall tritt 
ein, wenn das Papier weniger auf Kaufer im eigenen Lande als 
auf solche im Auslande angewiesen ist. Wird nun im Auftrags
formular eine nahere Angabe der Wahrung unterlassen, so ist 
anzunehmen, daB die Wahrung gemeint ist, in' der der Handel 
nach den Gebrauchen der Borse vor sich geht. Lautet z. B. 
der Auf trag auf Ankauf von 400-4 % prozentiger chinesischer 
Anleihe, so wird der Borsenvertreter 400 Pfund Sterling 
dieses Papieres erwerben, die einem Betrage von 8160 Mk. (1 Pfund 
Sterling = 20,40 Mk.) entsprechen. 

In gleieher Weise ist bei der Bezeichnung des Effekts auf 
moglichst genaue Angaben Wert zu legen, Gibt es bei einer 
Gesellschaft zwei Aktiengattungen, z. B. Stammaktien und 
Vorzugsaktien (das sind solehe, die bei der Dividenden
verteilung ein Vorrecht genieBen), so pflegen die Banken, wenn 
keine naheren Angaben gemaeht worden sind, Stammaktien zu 
kaufen. 

In der zweiten Spalte wird der Kurs angegeben (135%). 
Soli der Auf trag in jedem Falle ausgefuhrt werden, so setzt man 
statt einer Zahl das Wortehen "be&tens". An Stelle von "bestens" 
sagt man haufig bei Ankaufen "billigst" und bei VerkaUfen 
"hoehmoglichst". Fehlt jede nahere Angabe, so wird voraus-
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gesetzt, daB die Ausfiihrung "bestens" erfolgen solI. Eine solche 
Ordre muB immer zu dem Kurse ausgefiihrt werden, del' an del' 
dem Eintreffen des Auftrages folgenden Borse notiel't wird. Die 
Ausfiihrung kann nul' unterbleiben, wenn in dem Papier keine Um
satze stattgefunden haben und del' Kurs daher "gestrichen" wurde. 
1m Kurszettel findet man dann statt del' den Kurs bezeichnenden 
Zahl einen wagerechten Strich. Einen Auf trag, del' nicht "bestens" 
erteilt ist, nennt man einen limitierten (begrenzten), den Kurs 
selbst das Li mi t. In unserem Beispiel ist das Limit 135%. 
Notiert del' Kurs unter 135%, so hat del' Ankauf zu dem billigeren 
Preise zu erfolgen; in jedem FaIle ist die Bank verpflichtet, 
den amtlich festgesetzten Kurs zu berechnen. Ebenso hat del' 
Kunde beim Verkaufsauftrag Anspruch auf Berechnung zum 
hoheren Kurse, wenn die amtliche Notiz das Limit iibersteigt. 

Berlin, den 1. Juli 1908. 
An die 

X-Bank 
Berlin. 

Folgende Orders belieben Sie fiir meine Rechnung in Nota zu nehmen: 

Kauf 

Mk. 4000,- Darm-

Limit giiltig 
bis Verkauf 

Mk. 1800,- Biele
felder Maschinen-

Limit giiltig 
bis 

Btiidter Bank-Aktien 135% Wdf. 
fabrik-Aktien beBtenB Wdf. 

ich 
Hinsichtlich der anzukaufenden Papiere verzichte... wir auf ge-

sonderte Aufbewahrung und auf Dbersendung eines Nummernverzeichnisses 
mir 

und beanspruche ... nur, daB - seinerzeit gleichartige Wertpapiere in 
uns 

beliebigen Nummern zur Verfiigung stehen. 
meinem 

Die vorstehenden Verkaufsauftrage betreffen in unserem Depot fiir 

fremde Rechnung ruhende, bzw. Ihnen fiir fremde Rechnung zugehende 
ich mir meinem 

Wertpapiere; -. versicher ... , daB - von --- Kommittenten das Ver-
Wlr uns unserem 

fiigungsrecht iiber diese Wertpapiere eingeraumt worden ist. 
(gez.) Paul Mitller. 
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Jedoch nicht immer muB eine limitierte Ordre zur Aus
fiihrung gelangen, wenn die Notiz dem Limit genau entspricht. 
Angenommen A. wiinsche 4000 Mk. Darmstadter Bankaktien 
bei 135% zu kaufen, B. 4000 Mk. desselben Papieres bei 135,10% 
zu verkaufen. Raben die Makler von anderer Seite keine Auf
trage erhalten und notieren sie den Kurs 135% oder niedriger, 
so verlangt der Kaufer die Ausfiihrung; bei 135,10% verlangt 
sie der Verkaufer, die beiden Auftrage wiirden sich aber bei 
keinem Kurse ausgleichen. Man hat fiir solche FaIle einen Ausweg 
gesucht und gefunden. Der Kurs wird entweder 135% notiert 
oder 135,10%, hinter die Zahl aber ein Zeichen gesetzt, das 
andeuten soli, daB die AusfUhrung der Ordre dennoch nicht 
moglich war. In diesem FaIle kann die Notiz 135 G. oder 135,10 B. 
lauten. G. ist die Abkiirzung fUr "Geld" und besagt, daB zum 
Kurse von 135% Ware gesucht war, die Nachfrage aber nicht 
befriedigt werden konnte. B. ist die Abkiirzung fUr "Brief" 
und bedeutet, daB zum Kurse von 135,10% Ware am Markte 
war, die keinen Absatz fand. Die Bezeichnungen "Geld" und 
"Brief" sind bereits erwahnt worden. In den Markten, wo die 
tntimopapiere oder einige Kassapapiere im freien Verkehr ge
handelt werden, rufen die Makler ebenfalls "Geld" oder "Brief", 
um anzuzeigen, daB sie eine Ware kaufen bzw. verkaufen wollen 
(siehe S. 182). Auch hier bedeutet also "Geld", daB die Ware 
zu dem betreffenden Kurse gesucht, "Brief", daB sie angeboten 
wird. Dennoch aber ist zu unterscheiden zwischen den N otizen 
"G." oder "B.", die den vereideten Makler iiber die Unmoglich
keit hinweghelfen sollen, einen volligen Ausgleich zwischen den 
bei irgendeinem Kurse vorliegenden Kauf- und Verkaufauftragen 
herbeizufiihren, und den Bezeichnungen "Geld" oder "Brief", 
die in den freien Markten von den Maklern im Verkehr mit 
den Banken und deren Vertretern ausgerufen werden. 

N och schwieriger wird die Feststellung des Kurses, wenn 
der Kauforder von 4000 Mk. a 135% z. B. nur eine Verkaufs
order von 2000 Mk. gegeniibersteht. Der Kaufer muB sich dann 
mit diesen 2000 Mk. begniigen. Damit er nun weiB, daB nicht 
der ganze Betrag zu 135% erhaltlich war, setzt man hinter den 
Kurs "b. G." (lies: "bezahlt Geld"). Das Zeichen bedeutet, daB 
die Kauforder nur teilweise befriedigt werden konnte. Der notierte 
Preis wurde "bezahlt", es war aber noch Ware zu diesem Preise 
gesucht, "Geld". Umgekehrt muB der vereidete Mahler den 
Kurs 135,10 "b. B."(lies: "bezahlt Brief"} notieren, wenn auf 
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die Verkaufsorder von 4000 Mk. nur 2000 Mk. ausgefiihrt werden 
konnten. Waren im ersten FaIle beim Kurse von 135% nicht 
2000 Mk., sondern nur 1000 Mk. des Effekts am Markte und 
im zweiten Falle, beim Kurse von 135,10%, nicht 2000 Mk., 
sondern nur 1000 Mk. gesucht, so wiirde die Notiz 135 "etw. 
b. G." bzw. 135,10 "etw. b. B." (etw. lies: "etwas") zu lauten 
haben. Der Kunde kann von der Bank und diese wiederum 
vom Makler verlangen, daB ein limitierter Auf trag etwa zur 
Halfte ausgefiihrt wird, wenn dem Kurse der Vermerk "b. G." 
oder "b. B." beigesetzt worden ist, wahrend im allgemeinen 
nur ein kleinerer Betrag gehandelt werden konnte, wenn die 
Bezeichnung "etw. b. G." bzw. "etw. b. B." lautetl). Voraus
setzung ist hierbei, daB das Limit genau der Kursnotiz ent
spricht. Wird der Kurs niedriger als das Limit, so muB der Kauf
auf trag immer vollstandig erledigt werden; umgekehrt der Ver
kaufsauftrag, wenn er hOher wird. Konnten aIle Auftriige zu dem 
notierten Kurse befriedigt werden, so wird auf den Kurszettel 
hinter den Kurs nur die Bezeichnung "bz." ("bezahlt") oder 
gar kein Signum gesetzt. Eine :qicht limitierte Ordre bleibt 
nur dann unausgefiihrt, wenn der Kurs gestrichen 
worden ist. 

In der niichsten Spalte unseres Auftragszettels sehen wir 
das Zeichen "Wdf.". Es ist die Abkiir7ung fiir das Wort "Wider
ruf" und bedeutet folgendes. Angenommen, die Ordre konnte 
am Tage ihrer Erteilung gar nicht Qder nur teilweise zur Aus
fiihrung gelangen. Der Kunde mi\Bte sie dann, falls er die Aus
fiihrung an einem der niichsten Tage wiinscht, taglich erneuern. 
Da dies zu umstandlich ware, pflegt er der Bank seinen Auf trag 
bis "Widerruf" in Nota zu geben. Die Bank merkt ihn so lange 
vor, bis er widerrufen wird. Es ist im Bankgewerbe Brauch, 
samtliche auf "Widerruf" erteilten Ordres am Schlusse eines 
jeden Monats als erloschen zu betrachten, wenn auf dem Auftrags
formular nicht das Gegenteil gewiinscht wird. 1m Verkehr zwischen 
den Banken untereinander gilt diese Usance als feststehend. 
In der Regel wird eine hierauf beziigliche Bestimmung in die 

1) Das gilt nur "im allgemeinen". Bei kleineren Auftragen kann er 
auch bei der Notiz "etw. b. G." oder "etw. b. B." keine Teilausfiihrung ver
langen. Bei groBeren Auftragen (im Kassaverkehr bei Auftragen von etwa 
15000 m.) pflegen die Makler ca. ein Drittel des verlangten oder ange
booonen Betrages auszufiihren. Bedauerlicherweise gibt es hieriiber keine 
bestimmoon Vorschriften. Der Berliner Borsenvorstand sol1oo genaue An
weisungen an die Makler ergehen lassen. 
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Gescha.ftsbedingungen aufgenommen; auch pflegen die meisten 
Institute ihren Kunden am SchluB des Monats anzuzeigen, daB 
sie samtliche Effektenauftrage aus ihren Notizen gestrichen 
haben. Telegraphisch oder telephonisch erteilte Ordres werden, 
wenn nichts anderes vereinbart worden ist, nur fiir einen Borsen
tag vorgemerkt. 1st bei schriftlichen Auftragen auf dem Auf
tragsformular keine Angabe gemacht, bis wann sie vorgemerkt 
werden solien, so wird im Verkehr zwischen Banken meistens 
angenommen, daB dies bis zum Schlusse des Monats zu geschehen 
habe. Um Streitigkeiten hieriiber zu vermeiden, pflegen die Banken 
jeden Borsenauftrag, auch jeden nicht ausgefiihrten, dem Kunden 
schriftlich zu bestatigen. Hierbei wird genau angegeben, wie 
lange der Auf trag in Nota genommen wird. Oft setzt man auf den 
Auftragszettel statt des Wortes "Widerruf" das Datum des Tages, 
bis zu dem die Vormerkung geschehen soli, z. B. 31. Juli a. c. 
Als SchluB des Monats gilt bei Auftragen fiir den Kassaverkehr 
der letzte Borsentag des Monats, bei Auftragen fiir den Ultimo
verkehr der Pramienerklarungstag 1). Selbstverstandlich 
kann jede Ordre auch fUr kiirzere Zeit, z. B. bis zum 15. des 
Monats erteilt, ebenso taglich zuriickgezogen werden. Der Ver
merk "Wdf." in dem zweiten Beispiel unseres Auftragszettels 
(S. 172, Verkauf von 1800 Mk. Bielefelder Maschinenfabrikaktien) 
bezieht sich, da die Ausfiihrung "bestens" erfolgen soli, nur auf 
den Fall, daB der Kurs der Aktien nicht notiert wird. Bei tele
graphischer Erteilung von Auftragen wird statt der Worte 
"kaufet" oder "verkaufet" gewohnlich die Bezeichnung "nehmet" 
bzw. "gebet" gewahlt. Das geschieht, um eine falsche Ausfiihrung 
bei einer Verstiimmelung der ahnlich klingenden Ausdriicke 
"kaufet", "verkaufet" (wie sie im telegraphischen Verkehr leicht 
vorkommt) zu verhindern. 

Alie diese Gesichtspunkte hat der Borsenvertreter bei Aus
fiihrung der Auftrage zu beachten. Er liest die eingetroffenen 
Briefe und Telegramme durch und notiert sich alie Ordres, deren 
Ausfiihrung ihm obliegt. 

Am Schlusse unseres Auftragsformulars befindet sich noch 
ein langerer Vermerk, der einer naheren Erlauterung bedarf. 

Er besteht aus zwei Satzen, wovon der eine von den zu 
kaufenden Effekten handelt, wahrend der andere die Verkaufs
auftrage betrifft. Zur Erklarung des Inhalts beider Satze miissen 

1) Eine niihere Erliiuterung dieser Bezeichnung findet man in Ab
schnitt 6 dieses Kapitels. 
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die Vorschriften des erwahnten Gesetzes dargelegt werden. Das 
"Gesetz, betr. die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung 
fremder Wertpapiere" (Depotgesetz, vom 5. Juli 1896) wurde zu 
dem Zwecke geschaffen, "das Publikum iiber die Tragweite 
seiner im Bankverkehr abgeschlossenen Geschafte aufzuklaren; 
den Geschaften die Rechtsform zu geben, die dem unverfalschten 
Willen der Parteien entspricht; zu verhindern, daB die Wert
papiere des Publikums ohne geniigende wirtschaftliche Recht
fertigung als Unterlage fiir den Geschaftsbetrieb der Bankiers 
benutzt werden"l). 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Gesetz Strafbestim
mungen fiir die rechtswidrige Verfiigung der anvertrauten Wert
papiere sowie Bestimmungen fiir die Aufbewahrung der Wert
papiere erlassen. Die Effekten sind "unter auBerlich erkennbarer 
Bezeichnung jedes Hinterlegers oder Verpfanders gesondert von 
seinen eigenen Bestanden oder denen Dritter aufzubewahren". 
Werden die Wertpapiere dem Hinterleger zurUckgegeben, so hat 
er Anspruch auf dieselben Stiicke, die er seinerzeit zur Aufbe
wahrung iiberreicht hatte. Ferner hat die Bank, die einen Auf trag 
zum Einkauf von Wertpapieren ausfiihrt, dem Kommittenten 
binnen drei Tagen ein Verzeichnis der Stiicke mit Angabe der 
Gattung, des Nennwertes, der Nummern oder sonstiger Unter
scheidungsmerkmale zu iibersenden. Diese Frist beginnt aber 
erst mit dem Zeitpunkt, wo die Bank die Stucke bei ordnungs
maBigem Geschaftsgange ohne schriftliche Verzogerung beziehen 
konnte. Geschieht die Vbersendung des Stiickeverzeichnisses 
auch nach Aufforderung des Kommittenten nicht binnen weiteren 
drei Tagen, so ist der Kommittent berechtigt, das Geschaft als 
nicht fiir seine Rechnung abgeschlossen zuruckzuweisen und 
Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu beanspruchen (§ 3 und 4 
des Depotgesetzes). 

Fiir die Banken sind diese Bestimmungen mit Umstandlich
keiten verkniipft. Es konnen bei der Verwaltung der Wert
papiere leicht Irrtiimer vorkommen: die dem Hinterleger gehorigen 
Papiere konnen versehentlich statt anderer derselben Gattung 
weitergeliefert werden usw. Um solche Schwierigkeiten zu ver
meiden, verlangen einige Banken von ihren Kunden bei Erteilung 
des Borsenauftrages von der Verpflichtung zur Erteilung eines 
Stiickeverzeichnisses befreit zu werden. Das Depotgesetz be-

1) Siehe Lusensky, Depotgesetz, S. 30. 
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stimmt namlich im § 3, 2: "Ein Verzicht des Kommittenten auf 
die Vbersendung des Stiickeverzeichnisses ist, falls der Kom
mittent nicht gewerbsmaBig Bank- oder Geldwechselergeschafte 
betreibt, nur dann wirksam, wenn er beziiglich des einzelnen 
Auftrages ausdriicklich und schriftlich erklart wird." Wird 
aber der Verzicht auf die Riickgabe derselben Stiicke aus
gesprochen, so wird auch die getrennte Verwaltung der Effekten 
unnotig. Bei einer Reihe von Banken gilt als Regel, daB das 
Stiickeverzeichnis angefertigt wird, wenn der Kunde die anzu
kaufenden Effekten vollstandig bezahlt, (wie es haufig vorkommt) 
und das Verzeichnis verlangt. Sie verweigern es aber, wenn 
der Kunde nur einen Teil des Geldes einzahlt, den Rest jedoch 
gegen Hinterlegung der gekauften Effekten schuldig bleibt, 
Banken, die beim Kauf mit EinschuB den Verzicht auf Nummern
aufgabe verlangen, gehen von dem Standpunkt aus, daB sie, 
abgesehen von den Umstandlichkeiten der getrennten Aufbe
wahrung, das gegen Hinterlegung von Effekten verliehene Geld 
nicht festlegen wollen und daher jederzeit in der Lage sein miissen, 
die hinterlegten Papiere weiter zu verpfanden. Effekten, die 
der Kunde nicht als Pfand fiir ein Lombardgeschaft, sondern 
in Verwahrung gegeben hat, weiter zu beleihen, ist eine Un. 
gehorigkeit, aber straffrei, wenn der Kunde eine entsprechende Er
klarung abgegeben hat. In der Praxis kommen derartige FaIle bei 
den groBen Banken und Privatfirmen so gut wie gar nicht vor; 
kleinere Firmen mogen sich zuweilen auf diese Weise Geld ver
schaffen 1). Es kommt auch vor, daB betriigerische Bankiers die 
Kaufauftrage ihrer Kunden iiberhaupt nicht an der Borse aus
fiihren, sondern in Erwartung eines spateren Kursriickganges in 
einer dem Kunden entgegengesetzten Richtung spekulieren II). 
Das Publikum ist haufig leider zu unerfahren, fordert entweder 

1) Zuweilen werden die fiir Rechnung der Kommittenten gekauften 
Effekten von Bankiers auch zur Vertretung in Generalversammlungen ver
liehen. Der Bankier liiJ3t sich dann von dem Entleiher der Stucke den 
Gegenwert zahlen; das Geschitft hat alsdann die Form eines uneigentlichen 
Lombardgeschii.ftes (siehe Abschnitt 7 dieses Kapitels). Da dem Geldgeber 
nur dara.n liegt, die Stucke zur Vertretung in der Generalversammlung zu 
erhalten, so verzichtet er haufig auf jeden Zinsgewinn fiir das geliehene Geld 
oder er begnugt sich mit einem minimalen Zinssatz. Daher ist das Verleihen 
solcher Effekten, auf die der Kunde Nummernverzicht erteilt hat, haufig 
ein bequemes und eintragliches Geschaft. 

2) Man sagt in der Borsensprache: "Der Bankier fixt seinem Kunden 
die Stiicke a.n". 
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keine Stiickeverzeichnisse oder laBt sich durch allerhand Aus
reden von dem Bankier vertrosten. Geht der Bankier dann in 
Konkurs, so wird der Kunde haufig erst gewahr, daB er kein 
groBeres Recht auf seine Effekten besitzt als jeder andere Glaubiger 
mit seinen Forderungen. 

Der Verzicht auf das Stiickeverzeichnis und auf die ge
trennte Aufbewahrung der Effekten wird, wenn der Kunde ihn 
gewahrt, gewohnlich bei Erteilung des Auftrages in der in obigem 
Beispiele in Absatz 1 der Anmerkung angefiihrten Form aus
gesprochen. Nicht zu verwechseln mit diesem Nummemverzicht 
ist die Ermachtigungserklarung des Kunden zur Riickgewahrung 
anderer Stiicke derselben Gattung. § 2, 1 des Depotgesetzes be
stimmt namlich: "Eine Erklarung des Hinterlegers oder Ver
pfanders, durch welche der Verwahrer oder Pfandglaubiger er
machtigt wird, an Stelle hinterlegter oder verpfandeter Wert
papiere gleichartige Wertpapiere zuriickzugewahren oder iiber die 
Papiere zu seinem Nutzen zu verfiigen, ist, falls der Hinterleger 
oder Verpfli.nder nicht gewerbsmaBig Bank- oder Geldwechsler
geschafte betreibt, nur giiltig, soweit sie fiir das einzelne Geschaft 
ausdriicklich und schriftlich abgegeben wird." Vbergibt ein 
Kunde der Bank Wertpapiere zur Verwahrung, oder verpfandet 
er Wertpapiere, so muB die Bank, falls sie ermachtigt sein will, 
dem Kunden andere Papiere derselben Art zuriickzuliefem oder 
die Papiere weiter zu verpfli.nden, sich eine ausdriickliche schrift
liche Erklarung geben lassen, worin der Kunde sich damit ein
verstanden erklart, daB ihm gleichartige Wertpapiere in beliebigen 
Nummem zuriickgegeben werden. Damit kein Zweifel dariiber 
obwalten kann, daB der Kunde die Rechtsfolgen einer solchen 
Erkliirung gekannt hat, pflegt auf dem betreffenden Formular 
gewohnlich noch ein Satz etwa folgenden Inhalts hinzugefiigt 
zu werden: "Sie sind auch nicht verpflichtet, diese Wertpapiere 
unter auBerlich erkennbarer Bezeichnung gesondert von Thren 
eigenen Bestli.nden und von denen Dritter aufzubewahren." 
Eine solche Ermachtigungserkliirung ist kein "Nummemverzicht" ; 
trotzdem wurde friiher haufig diese Erklarung mit dem Verzicht 
auf Nummemaufgabe, wie ihn das Depotgesetz in § 3 bei der 
Ankaufskommission vorschreibt, verwechselt. Freilich kommt es 
vor, daB auch auf dem Formular fiir die Erteilung von Ankauf
auftragen eine Ermachtigung zur Riickgabe anderer Nummem 
und zur Verfiigung zum Nutzen des Bankiers ausgesprochen wird. 
Ein solches Formular kann dann benutzt werden, wenn der Kunde 



192 Depotgesetz und Verkaufskommission. 

nicht einen Auf trag zum Ankauf von Wertpapieren erteilt, sondern 
solche Papiere in Verwahrung gibt oder beleihen lii.Bt. Unmoglich 
ermachtigt aber eine einfacheErklarung desKunden aufNummern
verzicht den Bankier, Wertpapiere, die ihm in Verwahrung ge
geben wurden, oder die er nur beliehen hat, weiter zu verpfanden. 

Der zweite Absatz des dem Auftragsformular beigefUgten 
Vermerks ist fUr die Auftrage der Provinzbanken bestimmt, die 
fiir Rechnung eines ihrer Kunden einen Verkaufsauftrag an dem 
Borsenplatze ausfiihren lassen. Fiir den Verkehr der Bank mit 
einem Kunden, der nicht Bankier ist, ist diese Klausel iiberfliissig. 

Das Depotgesetz bestimmt namlich im § 8: "Ein Kauf
mann, welcher im Betriebe seines Handelsgewerbes fremde Wert
papiere, .. einem Dritten zum Zweck der Aufbewahrung, der 
VerauBerung, des Umtausches oder des Bezuges von anderen 
Wertpapieren, Zins- oder Gewinnanteilscheinen ausantwortet, 
hat hierbei dem Dritten mitzuteilen, daB die Papiere fremde 
seien. Ebenso hat er in dem Faile, daB er einen ihm erteilten 
Auf trag zur Anschaffung solcher Wertpapiere an einen Dritten 
weitergibt, diesem hierbei mitzuteilen, daB die Anschaffung fUr 
fremde Rechnung geschehe. Der Dritte, welcher eine solche 
Mitteilung empfangen hat, kann an den iibergebenen oder an den 
neu beschafften Papieren ein Pfandrecht oder ein Zuriickbehal
tungsrecht nur wegen solcher Forderungen an seinen Auf trag
geber geltend machen, welche mit Bezug auf diese Papiere ent
standen sind." 

Wenn vor ErlaB des Depotgesetzes ein Privatmann einer 
Provinzbank Effekten zur Aufbewahrung iibergab, so konnte diese 
die Effekten als Deckung fiir ihre Schuld an die Bank des Borsen
platzes iibersenden, ohne eine weitere" Bemerkung, ob die Effekten 
ihr oder ihres Kunden Eigentum sind, hinzuzufiigen. Geriet nun 
die Provinzbank in Zahlungsschwierigkeiten, so verloren die 
Hinterleger der Wertpapiere haufig ihr Geld, da die Bank des 
Borsenplatzes die Papiere als Sicherheit fiir ihre Forderung 
an die Provinzbank benutzte. Seit dem ErlaB des Depotgesetzes 
muB bei den Banken streng unterschieden werden zwischen den 
Wertpapieren, die der Kunde fiir eigene Rechnung (Depot A), 
und denen, die er fiir fremde Rechnung hinterlegt hat (Depot B) 1). 

Wer die Mitteilung an die Bank, daB die hinterlegten oder 
zu verkaufenden Papiere fiir fremde Rechnung seien, vorsatzlich 

1) Dber die Aufbewahrung der Effekten bei den Banken im 8inne 
des Gesetzes siehe Kapitel VI. 
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zum eigenen Nutzen oder zum Nutzen eines Dritten unter
laBt, kann mit Gefangnis bis zn einem Jahre und Geldstrafe 
bis zu dreitausend Mark oder mit einer dieser Strafen belegt 
werden. 

Der Verzicht auf Nummernaufgabe kann naturgemaB nur 
solchen Auftragen beigefiigt werden, deren Ausfiihrung zum 
Kassahandel erfolgen solI. Das gleiche gilt in bezug auf die im 
Abs. 2 des obigen Formulars enthaltene Erklarung. Bei Termin
geschaften kann von der Erteilung einer Nummernaufgabe schon 
des,halb keine Rede sein, weil der Kaufer bei Erteilung des Auf
trages noch nicht weiB, ob er die erst am Ultimo zur Ablieferung 
gelangenden Effekten nicht bis zu dieser Zeit wieder verkauft 
haben wird. Uber die bei Erteilung von AuftrlLgen zum Termin
handel notwendigen Formulare siehe Abschn. 5 dieses Kapitels. 

4. Die Abrechnung der Effekten. 
Obwohl die Anfertigung der Effektenrechnung in der Regel 

nicht im Borsenbureau vorgenommen wird, ist es schon an dieser 
Stelle notwendig, die wichtigsten hierbei in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte zu erllLutern. 

Wir stellen zwei fiir den Kunden bestimmte Effektenrech
nungen dar, je eine fiir den Ankauf und fiir den Verkauf. 

In Beispiel I wird zunachst der Nominalbetrag des Effekts 
zum Kurse umgerechnet und alsdann werden Stiickzinsen, Pro
vision, Courtage und SchluBnotenstempel zugeschlagen. 

In Beispiel II wird auch der N ominalbetrag des Effekts 
zum Kurse umgerechnet, dann werden die "Stiickzinsen" 
zugeschlagen, darauf aber Provision, Courtage und SchluB
notenstempel in Abzug gebracht. 

Mit den "Stiickzinsen" hat es folgende Bewandtnis. Kaufte 
Paul Miiller die Aktien z. B. ohne Stiickzinsen, so wiirde er, 
wenn er sie einen Monat splLter, am 1. August, zum Verkauf 
bringen wiirde, auf diese Zeit jeglichen Zinsgenusses auf das 
angelegte Geld verlustig gehen, da die Dividende erst nach SchluB 
des Geschaftsjahres gezahlt wird. Er hlLtte also den Betrag 
von 5400 Mk. in Papieren angelegt, ohne hierfiir irgend welche 
Zinsen zu genieBen. 

Klarer wird dieser Verlust noch dadurch, daB man sich ver· 
anschaulicht, Paul Miiller hatte nicht DarmstlLdter Bankaktien, 
sondern ein Papier, bei dem Zinsen in bestimmter Rohe vergiitet 

Buchwald, Bankbetricb. 6. Auf!. 13 
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Beispiel I. 
Berlin, den 1. Juli 1902. 

Nota fiir Herrn Paul Miiller, Berlin, 
iiber gekaufte: 

Mk. 4000.- Darmstiidter Bankaktien a 135% - Mk. 
Stiickzinsen 180 Tage 4% 

5400,-
80,-

5,40 
2.-
3,30 

Provision 1 0/00 

Courtage 1/2%0 .. 
SchluBnotenstempel 

Sa. Mk. 5490,70 
fUr Ihr Debet; val. p. dato. 

Beispiel ll. 
Berlin, den 1. Juli 1902. 

Nota fiir Herrn Wil bel m S c h u It z e, Potsdam, 
iiber verkaufte: 

Mk. 4000,- Darmstadter Bankaktien a 135 
Stiickzinsen 180 Tage 4 Ofo • . • • • • . . 

Provision 10100 ••• - Mk. 5,40 
Courtage 1/2%0 " 2,-
SchluBnotenstempel . ,,3,30 

Mk. 5400,-
80,-

Mk.5480,-

10,70 
Sa. Mk. 5469,30 

fiir Ihr Kredit; val. p. 2. cr. 

werden, z. B. 3 y:! % Deutsche Reichsanleihe gekauft. An diesen 
Stiicken haften Coupons, die am 1. Januar und am 1. Juli fallig 
sind. Kauft er also die Anleihe am 1. Juli, so haftet der an diesem 
Tage fallige Coupon nicht mehr am Stiick, da er schon am 30. Juni 
getrennt wurde. Verkauft er die Effekten wieder am 1. August, 
so ginge er der Zinsen fiir einen Monat verlustig, da der am 1. J a
nuar fallige Zinsschein erst am 31. Dezember abgetrennt werden 
darf. 

Um diesen Schaden auszugleichen, hat der Kaufer, der die 
Stiicke am 1. August erwirbt, dem Verkii.ufer die Zinsen vom Tage 
der Falligkeit des.letzten nicht mehr am Stiick haftenden Coupons 
bis zum Tage des Ankaufs zu vergiiten. Bei der 3 y:! prozentigen 
Reichsanleihe wiirden diese Stiickzinsen 3 y:! % betragen; bei 
Effekten, die keine festen Zinsen, sondern schwankende Dividen
den gewahren, muB man einen imaginaren Zinssatz annehmen, 
weil die Rohe der Dividende vorher nicht bekannt ist. In Deutsch-
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land rechnet man 4% Stiickzinsen, ein Betrag, der allerdings 
der Rohe der Dividenden in den meisten Fallen nicht entspricht 
und somit einen Zinsverlust zulaBt, obgleich er immerhin eine 
kleine Entschadigung bietet. 

Eine Schwierigkeit entsteht bei Dividendenpapieren auch 
dadurch, daB die Dividende im Gegensatz zum Zinsbetrag nicht 
an bestimmten, vorher festgesetzten Tagen fallig ist und bezahlt 
wird, sondern erst nach Genehmigung des J ahresabschlusses in 
der Generalversammlung. Wahrend die Coupons der 3 Y2 prozen
tigen Deutschen Reichsanleihe z. B. am 1. Januar und am 1. Juli 
bezahlt werden, also sofort nach ihrer Abtrennung, kommt die 
Dividende der Darmstadter Bank erst einige Monate nach SchluB 
des Geschaftsjahres zur Auszahlung. Es entstand daher die Streit
frage, ob es praktischer sei, die Dividendenscheine sofort nach 
Beendigung des Geschaftsjahres abzutrennen, so daB ihr Besitzer 
sie bis zur Falligkeit aufzubewahren hat, oder erst nach Bezahlung 
der Dividende. 

Diejenigen, die als Zeitpunkt der Abtrennung den Tag des 
Ablaufs des Geschaftsjahres fiir zweckmaBiger halten, betonen, 
daB die andere Methode zu groBe Miihe verursachen wiirde. 
Denn die Generalversammlungen werden an verschiedenen Tagen 
abgehalten, und es miiBe daher die Trennung bald dieser, bald 
jener Scheine erfolgen; bei dem von ihnen bevorzugten Ver
fahren sei aber die Arbeit an bestimmten Tagen (von geringen 
Ausnahmen abgesehen, immer an einem QuartalsschluB) zu ver
richten. 

N och etwas anderes spricht fiir diese Auffassung. An der 
Borse muB namlich an dem Tage nach der Trennung des Divi
dendenscheines ein K u rs z u - oder -a b s c hla g vorgenommen 
werden. Kauft jemand z. B. am 30. Juni die Aktien des Esch
weiler Bergwerkvereins, dessen Geschaftsjahr vom 1. Juli bis 
30. Juni lli.uft, so hat er noch Anspruch auf den Dividenden
schein fiir das an diesem Tage zu Ende gehende Jahr. 
Andererseits muB er dem Verkaufer der Aktien die Stiickzinsen 
fiir das ganze Jahr vergiiten. Verkauft er nun die Aktien bald 
nach Abtrennung des Dividendenscheines, also z. B. schon am 
1. Juli, so hatte er bei gleichem Kurse einen Gewinn in Rohe 
der Dividende erzielt, gleichzeitig aber einen Verlust in Rohe 
der Stiickzinsen auf ein Jahr (4%), da die Stiickzinsen vom 
Tage des Beginns des Geschaftsjahres (1. Juli) gerechnet werden. 
Angenommen, der Kurs der Aktien betrage 180% und die 

13* 
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Dividende 14%, so stellt sich der Kauf und Verkauf folgender
maBen: 

30. Juni l.Juli 
Kurs 180% Kurs . 180% 
Stiickzinsen • 4°/g Stiickzinzen • . 
Der Kaufer hat zu zahlen 184 Ofo 

-~ Ab Wert des Dividenden-
scheins, den der Kaufer 
abtrennt 14% 
im Summa zu zahlen 170% 180% 

Der Nutzen betragt also 10%; dieser ware aber vollkommen 
ungerechtfertig'li, da der Kurs in Wahrheit ,derselbe geblieben 
ist . und sich der Wert der Gesellschaft durch Abtrennung des 
Dividendenscheines nicht geandert hat. Um diesen Unterschied 
wieder auszugleichen, nimmt man daher an der Borse am Tage 
nach der Abtrennung der Dividendenscheine einen Kursabschlag 
vor, dessen Rohe gleich der Differenz zwischen Dividende und 
Stiickzinsen sein muB (14-4%). Der Makler wiirde also am 
1. Juli nicht mehr einen Kurs von 180%, sondern nur von 170% 
festsetzen. Damit solI nicht gesagt sein, daB immer am Tage 
nach der Abtrennung der Dividendenscheine die Kurse gerade 
um diese Differenz niedriger notieren; es kommen vielmehr bei 
der Kursfestsetzung noch die gewohnlichen fiir die Rohe des 
Kurses maBgebenden Momente in Betracht. 

Wird bei einer Gesellschaft weniger Dividende erwartet, als 
die Stiickzinsen betragen, so wird statt des Kursabschlags ein 
Kurszuschlag gemacht, dessen Rohe gleich der Differenz 
zwischen Stiickzinsen und Dividende ist. 

Werden nun die Dividendenscheine erst nach Auszahlung 
des Gewinnertragnisses abgetrennt, so miiBten die Kurszu- oder 
-abschlage sofort nach den Generalve1'8ammlungen vorgenommen 
werden, d. h. zu unregelmaBiger, bei den einzelnen Gesellschaften 
verschiedener Zeit. Das wiirde groBe Schwierigkeiten ver
ursachen, namentlichbei der Erteilung von limitierten Borsen
auftragen, wo streng darauf zu achten ware, ob sich das Limit 
einschlieBlich oder ausschlieBlich des Zuschlags oder Abschlags 
versteht. 

Bei der Methode der Abtrennung der Dividendenscheine am 
Schlusse des Geschaftsjahres sind diese Schwierigkeiten erheb
lich kleiner, da in diesem FaIle die Zu- und Abschlage in der 
Regel nur am Quartalsanfang vorzunehmen sind. Meistens sind 
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dann die Zu- oder Abschllige iiberhauptnicht zu beriicksichtigen, 
da die nicht bis zum MonatsschluB erledigten Limite zu diesem 
Termin gewohnlich gestrichen werden (siehe S. 188). 

Von denen, die die Abtrennung der Dividendenscheine erst 
nach den Generalversammlungen wiinschen, wird demgegeniiber 
hervorgehoben, daB die Methode der Abtrennung nach SchluB 
des Geschaftsjahres zu Ungenauigkeiten fiihre. Denn zu dieser 
Zeit sind authentische N achrichten iiber die Rohe der Dividenden 
nur ganz selten bekannt, die Kurszu- oder -abschlage konnten also 
nur auf oft unzutreffenden Schatzungen basieren. 

Tatsachlich werden die Dividendenscheine in Deutschland 
bei den meisten Papieren sofort nach SchluB des Geschaftsjahres 
abgetrennt, und der Kurszu- oder -abschlag wird nach den Divi
dendenschatzungen vorgenommen. Eine Ausnahme machen 
nur die per ffitimo gehandelten Effekten sowie die Aktien aus
Iandischer Gesellschaften. Bei ihnen bleibt der Dividendenschein 
bis zur Generalversammlung am Stiick und wird erst abgeschnitten, 
nachdem der Borsenvorstand die Rohe des Zu- oder Abschlags 
offiziell publiziert hat. 

Wer also z. B. am 1. Februar 1903 Darmstadter Bankaktien 
kauft, empfangt, da die Auszahlung der Dividende gewohnlich 
erst im Marz oder April erfolgt, mit den Stiicken noch den 
Dividendenschein pro 1902. Dafiir sind aber Stiickzinsen fiir 
das ganze Jahr 1902 zu zahlen, also vom 1. Januar 1902 bis 
1. Februar 1903. Ein entsprechender Vermerk auf dem Kurs
zettel zeigt an, von wann ab die Stiickzinsen eines jeden Papieres 
zu berechnen sind. 

Da der Kaufer eines Papiers die Stiickzinsen beim Ankauf 
zu zahlen, der Verkaufer sie beim Verkauf zu erhalten hat, sind 
sie stets dem "ausmachenden Betrag" (Nominale mal Kurs) zuzu
schlagen, wie das aus den Beispielen I und II (S.194) ersichtlich ist. 

Die Rohe der Provision ist verschieden und unterliegt der 
Vereinbarung mit dem Kunden. Sie wird zuweilen vom Nominal
betrag, zuweilen vom ausmachenden Betrag berechnet. Steht 
der Kurs des Papiers unter Pari (100%), so erfolgt die Berechnung 
regelmaBig nach der hOheren Summe (Nominalbetrag). Raufig, 
namentlich bei den Abrechnungen mit Provinzbanken, wird die 
Provision iiberhaupt nicht auf der Rechnung in Ansatz gebracht, 
sondern erst bei der Anfertigung des Kontokorrentauszuges 
und zwar meistens nur von einer, der groBeren Seite des Kontos, 
berechnet (sieheS. 161). 
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An Courtage wird in der Regel der an der Borse iibliche 
Satz von Y2%o des Nominalbetrages berechnet. Hat die Bank, 
wie es haufig vorkommt, Ersparnisse an Courtagen gem,acht, so 
ist sie dennoch berechtigt, den vollen Satz dem Kunden in Rech
nung zu stellen. 

Der SchluBnotenstempel ist vom ausmachenden Betrage zu 
entrichten1). Jedes ange£angene Tausend wird voll gerechnet. 
Der Kunde hat sowohl den verauslagten halben Borsenstempel, 
als auch den vollen Stempel fUr diejenige SchluBnote zu ent
richten, die fUr den Gescha£tsabschluB zwischen ihm und der 
Bank auszustellen ist. Der Betrag von 5400 Mk. ware mit 1,80 Mk. 
zu versteuern, dazu kommt der an der Borse verauslagte Stempel 
in halber Hohe (0,90 Mk.), zusammen 2,70 Mk. In der Regel 
betragt der Borsenstempel aber etwas mehr, da die Bank haufig 
die Effekten nicht in einem, sondern in mehreren Posten handelt 
(z. B. 4000 Darmstadter Bankaktien in vier Posten a 1000 Mk.). 
Darum sind auch fUr die Borsenabschliisse mehrere SchluBnoten 
auszustellen, und fUr jede ist die Stempelgebiihr iiber den nach 
oben zum Tausend abgerundeten Betrag zu zahlen (viermal 
Stempel auf 2000 Mk.). Um diesen Schaden auszugleichen, 
ist von den Berliner GroBbanken beschlossen worden, ihren 
Kunden beim An- und Verkauf von Industriepapieren immer 
einen etwas hoheren Stempelbetrag, und zwar pro Tausend 
55 Pfg., in Anrechnung zu bringen. 

Am SchluB der Effektenrechnungen befindet sich ein Ver
merk, der darauf hinweist, ob der Kunde fUr den Betrag belastet 
oder erkannt wird. Gleichzeitig wird angegeben, von welchem 
Tage ab im Kontokorrent Zinsen zu rechnen sind. Bei Kauf
geschaften werden die Zinsen, wie aus dem Beispiel ersichtlich, 
von dem Tage der AusfUhrung des Geschafts ab belastet; bei 
Verkaufsgeschaften wird der Kunde in der Regel erst vom 
nachsten Tage ab fUr die Zinsen erkannt. Die Banken stellen 
sich hierbei auf den Standpunkt, daB der Kunde Zinsanspruch 
fUr die gutgeschriebene Summe erst von dem, Tage ab haben 
kann, an dem auch die Bank das Geld von ihrem Kaufer erhiilt. 
Die Ablieferung der an der Borse verkauften Effekten erfolgt 
aber in Berlin im giinstigsten Falle so, daB die Effekten am, Tage 
des Verkaufs dem Kassenverein iibergeben werden; dieser liefert 
sie erst am nachsten Tage ab, wobei der Gegenwert dafUr ent-

1) Dber die Pllicht zur Versteuerung der Borsengeschafte und die 
Hobe der Abgaben siebe Abschnitt 11 dieses Kapitels. 
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richtet wird.1n Stadten ohne eigene Borse motivieren die Banken 
die spatere Valutierung damit, daB sie die Effekten erst zur 
Ablieferung an die den Verkauf an der Borse ausfiihrende Bank 
schicken miissen, wodurch ein Zinsverlust entsteht. Liefert 
ein Kunde die von der Bank verkauften Effekten dieser erst 
spa~r, so wird der Gegenwert auch erst von dem der Ablieferung 
folgenden Tage ab verzinst. Die spatere Valutierung der beim 
Verkauf gutgeschriebenen Summen hat ohne Zweifel ihre Berech
tigung; _ nur konnte aus denselben Griinden auch beim Ankauf 
von Effekten die Valuta einen Tag spater gestellt werden. Denn 
die Banken pflegen fast niemals die Effekten schon am Tage 
des Kaufes abzunehmen und zu bezahlen, und in den taglichen 
Kassendispositionen finden die Effektengescha£te auch erst 
am nachsten Tage Beriicksichtigung (siehe S. 43). Bei einigen 
Banken wird die Valutierung so gehandhabt, daB im Verkehr 
mit dem Privatpublikum der Ankauf Valuta desselben Tages 
belastet, der Verkauf Valuta des nachsten Tages erkannt wird, 
wahrend sie bei ihrer Bankkundschaft die Betrage entweder 
immer vom gleichen Tage oder immer vom nachsten Tage valu
tieren. 

5. Die Ausfiihrung der Termingeschiifte. 
Wer an der Borse ein Wertpapier per Kassa kauft, hat ~ 

gewartigen, daB es ihm sofort nach AbschluB des Geschafts ge
liefert wird. Bei der Lieferung ist auch der Gegenwert zu ent
richten. Das ist nicht so zu verstehen, daB mari an der Borse 
das Papier sogleich in Empfang nimmt, wie man etwa in einem 
Laden ein Paar Handschuhe sofort gegen Zahlung ausgehandigt 
erhiilt. Vielmehr hat der Kaufer Anspruch darauf, daB ihm die 
Effekten in seine Geschaftsraume gesandt werden. Das kann 
jedoch noch am Tage des Kaufes geschehen. In Berlin erfolgt 
die Lieferung, wie oben erwahnt, in der Regel durch die Bank 
des Berliner Kassenvereins. 

Haufig kommt es aber vor, daB die Lieferung erst spater 
gewiinscht wird. Angenommen, A. habe in einigen Monaten die 
Auszahlung einer Summe, z. B. aus einer Hypothek, Erbschaft 
usw. zu erwarten, wiinsche aber trotzdem schon jetzt ein Papier zu 
kaufen, weil er den Kurs fiir preiswert halt. Ebenso ist oft der 
Verkiiufer erst spater in der Lage, das Papier zu liefern. Er 
befindet sich vielleicht im Auslande, und die tJbersendung wiirde 
lii.ngere Zeit in Anspruch nehmen. 
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N amentlich beim Getreidehandel hat sich in vielen Fallen 
das Bediirfnis spaterer Lieferung erwiesen, wenn es darauf an
kommt, Fruchtsorten, die noch am Halme stehen, zu verauBern. 
Wiirde der Verkauf des Getreides erst nach der Ernte erfolgen, 
so entstande zu dieser Zeit ein empfindlicher Preisdruck, weil 
aIle Grundbesitzer zu gleicher Zeit als Verkaufer auftraten. 

Aus dieser Notwendigkeit heraus hat sich das Termin
geschaft entwickelt. Es wird, wie erwahnt, dadurch charakteri
siert, daB die Lieferung, Abnahme und Bezahlung der Ware 
erst an einem dem AbschluBtage folgenden Termine zu erfolgen 
hat. An den Borsen haben sich bestimmte Usancen heraus
gebildet, die vorschreiben, wann diese Geschafte abzuwickeln 
sind. An den deutschen Borsen ist dazu der Ultimo eines jeden 
Monats bestimmt worden, an einigen auslandischen Borsen, z. B. 
in Paris und London, auch der fiinfzehnte des Monats, der Medio. 
Man spricht deshalb auch von Ultimo- bzw. Mediogeschaften. 
Der Borsenvorstand setzt fest, in welchen Papieren ein Termin
handel stattfindet, und in der Borsenordnung ist zu bestimm,en, 
wie groB die Mindestsummen sein miissen, in denen an der Borse 
Termingeschafte abgeschlossen werden diirfen. 

Fiir den Berliner Platz sind hierfiir folgende Bedingungen 
maBgebend. Bei allen nach Stiickzahl gehandelten Effekten 
betragt der Mindestumsatz 50 Stiick. Zwar kommen haufig auch 
Abschliisse von 25 Stiick zusta,nde, aber diese haben, selbst 
wenn sie durch die (vereideten) Kursmakler geschlossen worden 
sind, keinen Anspruch auf die amtliche Notierung. Fiir deutsche 
Eisenbahn-, Bank- und Industrieaktien betragt der zulassige 
Mindestumsatz fiir Termingeschafte 15 000 Mk. 

Bekanntlich haben die Termingeschafte in der Offentlichkeit 
lebhafte Beachtung hervorgerufen, weil ihre Form am besten fiir 
Geschafte rein spekulativer Natur geeignet ist. Dem Kampfe 
gegen sie verdankt auch das Borsengesetz vom 22. Juni 1896 
seine Entstehung. Nach langen Bemiihungen der beteiligten 
Kreise wurde das Gesetz durch eine Novelle vom 8. Mai 1908 
geandert, indem einige Erleichterungen geschaffen wurden. Es 
wiirde zu weit fiihren, die Vorziige und Nachteile des Termin
handels bier zu erortern; unbestreitbar ist, daB er besonders 
leicht geeignet ist, Auswiichse hervorzurufen und diejenige Art 
der Spekulation zu begiinstigen, deren wirtschaftliche Bedeutung 
nur darin besteht, daB sie ungewollt Niitzliches schafft. Aber 
der Terminhandel hat doch andererseits Vorziige, die bedeutender 



Gesetzliche Bestimmungen iiber den Borsenterminhandel. 201 

sind als seine Nachteile, die durch ein Verbot, wie die Praxis 
gezeigt hat, nicht einmal behoben werden konnen. 

Das Borsengesetz verbietet den Terminhandel in Getreide 
und Erzeugnissen der Getreidemiillerei; wer ein solches Geschaft 
vorsatzlich abschlieBt, hat sogar eine Ordnungsstrafe bis zu 
10 000 Mk. verwirkt. Der Terminhandel in den Anteilen von 
Bergwerks- und Fabrikunternehmungen, der bisher verboten 
war, ist wieder zugelassen worden, doch ist er von verschiedenen 
Voraussetzungen abhangig gemacht worden. Wahrend fruher 
nur bei dem Terminhandel in Anteilen von Erwerbsgesellschaften 
die Mindestsumme des Kapitals jeder solchen Gesellschaft 
20 Millionen Mark betragen muBte, wird jetzt die Zulassung samt
licher Wertpapiere zum Terminhandel davon abhangig gemacht, 
daB die Gesamtsumme der Stucke, in denen der Terminhandel 
stattfinden solI, mindestens diese Hohe erreicht. Ferner ist 
bestimmt worden, daB Anteile einer inlandischen Erwerb
gesellschaft nur mit Zustimmung der Gesellschaft zum Borsen
terminhandel zugelassen werden diirfen. Eine erfolgte Zulassung 
ist auf Verlangen der Gesellschaft, spatestens nach Ablauf eines 
Jahres zuruckzunehmen. Der Borsenvorstand ist zu einer Zuruck
nahme seiner Genehmigung immer befugt. Der Bundesrat kann, 
wie vor ErlaB der Novelle, Borsentermingeschli.£te in bestim,m,ten 
Waren und Wertpapieren verbieten, oder die Zulassigkeit von 
Bedingungen abhangig machen. Der AbschluB von Borsentermin
geschaften in Anteilen von Bergwerks- und Fabrikunterneh
mungen ist nur mit Genehmigung des Bundesrats zulassig. Eine 
Definition des Borsenterm,inhandels, die im alten Gesetz vor
handen war, ist weggeblieben, um nicht durch die Bindung an 
eine bestimmte Form die Moglichkeit zu gewahren; die Be
stimmungen des Gesetzes durch kleine Abanderungen dieser Form 
zu umgehen. 

Abgesehen von den Bestimmungen uber die Zulassung zum 
Borsenterminhandel begrenzt das Gesetz den Kreis derjenigen 
Personen, die "ter minhandelsfahig" sind. Fiir diese ist das 
Geschaft unter allen Umstanden verbindlich, doch ist nicht ohne 
weiteres gesagt, daB das Gegenteil der Fall ist, wenn der Ab
schluB mit einer Person erfolgt, die nicht terminhandelsfahig ist. 
Die terminhandelsfahigen Personen setzen sich nach § 53 des 
Borsengesetzes aus folgenden Gruppen zusammen: 

1. Aus Kaufleuten, die in das Handelsregister eingetragen 
sind, jedochmit Ausnahme derjenigen Personen, deren Geschafts-
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betrieb iiber den Umfang des Kleingewerbes nicht hinausgeht. 
Demnach gelten nur die in das Handelsregister selbst ein
getragenen Kaufleute als terminhandelsfahig; der Inhaber einer 
Firma, die handelsgerichtlich eingetragen ist, kann also nur dann 
unbedingt verbindliche Borsentermingeschafte abschlieBen, wenn 
dies ausdriicklich fiir Rechnung der Firma geschieht, d. h. wenn 
der Inhaber in ihrem Namen den Auf trag erteilt. In diesem Falle 
hat natiirlich auch die Firma fiir alle Verbindlichkeiten aus dem 
Geschaft zu haften. 

2. Aus Unternehmungen des Reiches, eines Bundesstaates 
oder eines inlandischen Kommunalverbandes, die nach § 36 des 
HGB. nicht in das Handelsregister eingetragen zu werden brauchen. 
Hierher gehoren z. B. staatliche Eisenbahnen, stadtische StraBen
bahnen und staatlicheBanken, wie diePreuBische Seehandlung usw. 

3. Aus eingetragenen Genossenschaften, die ohnehin nach 
§ 17 des Genossenschaftsgesetzes als Kaufleute im Sinne des 
HGB. geIten, auch wenn sie nicht in das Handelsregister ein
getragen sind. 

4. Aus Personen, die zur Zeit des Geschaftsabschlusses oder 
friiher berufsmaBig Borsentermingeschafte oder Bankiergeschafte 
betrieben haban, oder zum Besuch einer dem Handel mit Wert
papieren dienenden Borse mit der Befugnis zur Teilnahme am 
Borsenhandel dauernd zugelassen waren. 

5. Aus Personen, die im Inlande zur Zeit des Geschafts
abschlusses weder einen Wohnsitz, noch eine gewerbliche Nieder
lassung haben, d. h. also Auslander. 

Unbedingt geschiitzt wird der AbschluB auch nur dann, wenn 
die in diese Kategorie fallenden Personen eigentliche Borsen
termingeschafte abschlieBen. Ferner miissen beide Teile termin
handelsfahig sein, was beim Bankier nach Abschnitt 4 der obigen 
Aufstellung immer der Fall ist. Eigentliche Borsentermin
geschafte sind solche, die in Waren oder Wertpapieren ab
geschlossen werden, die zum Borsenterminhandel zugelassen sind. 
Hierbei ist nicht notwendig, daB die Zulassung bei der Borse 
desselben Ortes erfolgt ist, wo das Geschaft abgeschlossen wurde, 
sondern es geniigt, daB es an irgendeiner deutschen Borse, jedoch 
zur Zeit des Geschaftsabschlusses, zugelassen ist. Es kann bei 
solchen Geschaftsabschliissen der sogenannte Registereinwand 
nicht mehr erhoben werden, wahrend unter dem alten Borsen
gesetz bestimmt war, daB ein Schuldverhaltnis nicht begriindet 
wurde, wenn nicht beide Parteien in das Borsenregister, . das 
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bei jedem zur Fiihrung des Handelsregisters zustandigen Ge~ 
richte gefiihrt wurde, eingetragen waren. Nach § 58 des neuen 
Borsengesetzes kann ein Einwand bei eigentlichen Borsentermin
geschiiften zwischen terminhandelsfahigen Personen auch auf 
Grund der §§ 762 und 764 des BGB. nicht erhoben werden. Nach 
§ 762 BGB. ist ein Geschaft unwirksam, wenn Spiel oder Wette 
vorliegt, nach § 764 wird ein Vertrag als Spiel betrachtet, der in 
der Absicht geschlossen ist, daJ3 der Unterschied zwischen dem 
vereinbarten Preise und dem Borsen- und Marktpreise der Liefe
rungszeit von dem verlierenden Teile an den gewinnenden ge
zahlt werden soll. In Wirklichkeit werden solche Geschafte so 
gut wie niemals abgeschlossen (siehe Abschnitt 12 c dieses Kapi
tels) , jedoch ist es fraglich, inwieweit die Gerichte bestimmte 
Geschafte ihrer auJ3eren Form wegen hierzu rechnen konnen. 
In gleicher Weise sind auch A uftrage rechtsgiiltig, die in eigent
lichen Borsentermingeschiiften von terminhandelsfahigen Kunden 
erteilt werden. 

Einen Unterschied macht das Gesetz zwischen den eigent
lichen Borsentermingeschaften und den sogenannten inoffi
zi elle n, wie den ver bote n e n Borsentermingeschaften. In
offizielle Borsentermingeschiifte sind Geschafte in solchen Pa
pieren, die zum Borsenterminhandel vom Borsenvorstand einer 
deutschen Borse nicht zugelassen sind, aber anderseits auch nicht 
verboten sind. Es gehoren hierzu vor allem. Geschafte in den
jenigen Papieren, deren Zulassung nicht gestattet ist, weil das 
Aktieukapital der betreffenden Gesellschaften die Mindestgrenze 
von 20 Millionen Mark nicht erreicht. Auch fallen hierunter die 
nur an ausHindischen Borsen notierten Werte, z. B. Shares 
einer Minen'gesellschaft, soweit die Geschafte zu den Usancen 
der auslandischen Borse geschlossen worden sind. Verbotene Bor
sentermingeschafte sind solche, in denen der Bundesrat den Termin
handel nicht ausdriicklich genehmigt hat, wenn es sich um Anteile 
von Bergwerks- und Fabrikunternehmungen handelt, oder von 
anderen Wertpapieren, wenn sie der Bundesrat verboten hatt). 

Bei Abschliissen inoffizieller Termingeschafte mit termin' 
handelsfahigenKunden gelten folgende gesetzlichen Bestimmungen. 
Bei ihnen kann der Einwand der Unwirksamkeit nur auf Grund 
der §§ 762 und 764 BGB. erhoben werden. Auch die dem Bankier 

1) Werden die Abschliisse in Minen-Shares nicht zu den Usancen der 
Londoner Borse gemacht, so liegt ein verbotenes Borsentermingeschaft 
vor, weil die Minengesellschaft ein Bergwerksuntemehmen ist. 
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gegebenen Sicherheiten konnen in diesem FaIle von dem Kundert 
zuriickgefordert werden l ). Dies gilt jedoch nicht von Anzah
I ungen, die vor AbschluB des GeschliJtes gemacht werden. Denn 
nach § 762 BGB. kann der Schuldner dasjenige nicht zuriick
fordem, was er auf Grund des Geschaftes zu dessen Erfiillung 
geleistet hat. Jedoch muB die Leistung unter der Versicherung 
erfolgt sein, daB sie zur ErfiiIlung eines bestimmten (naher be
zeichneten) Geschaftes gedient hat. 

Notwendig ist nicht, daB die Anzahlung gerade vor der Ab
wicklung des Termingeschaftes erfolgt ist, sie kann ebensogut 
auch nachher vorgenommen werden; doch wird es gut sein, in 
dem betreffenden Formular das Wort "Anzahlung" zu gebrauchen. 
Gibt der Kunde einen "EinschuB", ohne ihn in einem solchen 
Formular als Anzahlung auf das betreffende Geschaft zu be
zeichnen, so ist er als "Sicherheit", nicht aber als "Anzahlung'" 
zu betrachten. 

Da die Erhebung des Spieleinwandes von gewissen Voraus
setzungen abhangt (z. B. davon, daB die Stellung des Kunden 
erkennen lieB, es sei ihm nur auf Zahlung und Empfang der 
Differenz, nicht aber auf den AbschluB eines reellen Geschaftes an
gekommen), so pflegen die Banken sich auch beim AbschluB solcher 
Geschafte nur Sicherheiten (nicht Anzahlungen) geben zu lassen. 

Gegen verbotene Termingeschafte kann immer der Einwand 
der Rechtsunwirksamkeit erhoben werden, mogen sie mit termin
handelsfahigen oder anderen Personen abgeschlossen worden sein. 
Die hierfiir gestellte Sicherheit kann zuriickgefordert werden, 
wobei der Kunde sich auf das Borsengesetz stiitzen kann, ohne 
§ 762 oder § 764 BGB. heranzuziehen. Jedoch schiitzt die Anzah
lung bis zu ihrer Rohe auch hier, denn das auf Grund des Ga
schafts Geleistete kann nach § 64,2 des Borsengesetzes auch bei 
diesen Geschaften nicht deshalb zuriickgefordert werden, weil eine 
Verbindlichkeit nicht bestanden hat. 

Bei den Geschaften mit nich t terminhandelsfahigen Per
sonen ergeben sich, soweit es sich um eigentliche und inoffizielle 
Borsentermingeschafte handelt, wesentliche Unterschiede gegen
liber den Abschliissen mit terminhandelsfahigen Kunden. Die 
Bank kann sich bei Abschliissen mit nich t terminhandelsfahigen 
Personen Sicherheit bestellen lassen; diese haftet fiir aIle An
spriiche aus dem Geschaft, jedoch nicht dariiber hinaus. Die 
Sicherheit kann bei den eigentlichen Termingeschaften in keinem 

I} Nach Ansicht mancher Juristen ist dies fraglich. 
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Falle zuriickgefordert werden, jedoch bei den inoffiziellen auf 
Grund des Spiel- oder Differenzeinwandes nach § 762 und § 764 
des BGB.I) Auch hierbei ist die Bank in der Lage, sich eine bare 
Anzahlung machen zu lassen, die aus dem oben erwahnten Grunde 
nicht zuriickgefordert werden kann. 

Die Sicherheitsstellung bei Geschaften mit nicht termin
handelsfahigen Kunden muB nach § 54 des Borsengesetzes in 
ganz bestimmter Form erfolgen. Sie muB aus Geld oder aus 
Wertpapieren bestehen, die einen Kurswert haben, und der Be
steller muB dem andern Teil gegeniiber (d. h. dem Bankier) 
schriftlich und ausdriicklich erklaren, daB die Sicherheit zur 
Deckung von Verlusten aus Borsentermingeschaften dienen soll. 
Das Schriftstiick, in dem die Erklarung abgegeben wird, darf 
andere Erklarungen des Bestellers der Sicherheit nicht enthalten. 
Besteht die Sicherheit aus Wertpapieren, so miissen sie in der 
Erklarung nach Gattung und nach Zahl oder Nennwert be
zeichnet sein. Eine Erklarung, die diesen Vorschriften nicht ent
spricht, ist nichtig. Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts 
vom 30. Juni 1909 ist die Bank nicht verpflichtet, das als Sicher
heit hingegebene bare Geld besonders auizubewahren, sie kann 
vielmehr, was bisher zweifelhaft war, bei der Riickforderung 
andere Miinzen auszahlen. Es wird jedoch bei den meisten Banken 
fUr die Sicherheiten ein besonderes Konto gefiihrt, das bei einigen 
Instituten Depot C genannt wird. Dies geschieht, damit die Bank 
jederzeit leicht in der Lage ist, festzustellen, welcher Betrag der 
Sicherheit durch Verluste des Kunden absorbiert ist. Auch wird 
durch die getrennte Kontofiihrung im FaIle eines Streites der 
Nachweis iiber die Hohe der Sicherheit leichter zu fiihren sein. 
(Naheres iiber die Depotkonten siehe Kapitel 6, Abschnitt 2.) 

Bei den als Sicherheit dienenden Wertpapieren ist zwar vor
geschrieben, daB sie einen Kurswert haben miissen, aber nicht 
daB der Kurs amtlich notiert zu werden braucht. Auch hierbei 
gilt als fraglich, ob die sogenannten Werle ohne Borsennotiz als 
Sicherheit gelten konnen. Eine Anzahl von Bankiers, die den 
Handel in solchen Papieren p£legen, stellen wie erwahnt (S. 180) 
Listen auf, in denen sie ihrer Kundschaft und dariiber hinaus auch 
anderen Interessenten mitteilen, daB sie fiir bestimmte, an den 
Borsen nicht gehandelte Wertpapieren zu einem bestimmten 
Kurse Kaufer oder Verkaufer sind. Diese Preislisten sind jedoch, 
da die darauf vermerkten Kurse nicht auf Grund von Angebot 

1) Siehe Anmerkung 1 zu Seite 204. 
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und Nachfrage zustande gekommen sind, keine Kurszettel, und 
solche Papiere konnen daher meines Erachtens nicht zu den
jenigen gezahlt werden, die als Sicherheit zu dienen haben. Doch 
liegt eine Gerichtsentscheidung hieriiber infolge der kurzen Zeit 
seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch nicht vor. 

Nach § 54,6 des Borsengesetzes geniigt zur Wahrung der 
schriftlichen Form die telegraphische Dbermittlung, doch kann 
nachtraglich die Abgabe einer schriftlichen Erklarung verlangt 
werden. Ein Formular zur Sicherheitstellung, wie as bei den 
GroBbanken zur Anwendung kommt, hat etwa folgenden Wort
laut! 

Formular fiir SicherheitssteUung. 

Berlin, den 20. Oktober 1908. 
An die 

X-Bank 
Berlin • 

.:;~ bestelle ..... Ihnen hierdurch Sicherheit mit nachstehend bezeich

neten Wertpapieren. 
Die Sicherheit Boll zur Deckung von Verlusten aus slImtlichen 

Borsentermingeschiiften in Wertpapieren dienen, die i~ mit Ihnen abo 
Wlr 

geschlossen habe ..... und abschlie13en werde ......• 

N ominalbetrag Name des Wertpapiers Kurswert 

Summa I 

Unterschrift ............................. _ ......... . 
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Andere Erklarungen (also z. B. Amtrage zum Kam) dad das 
Formular, wie erwahnt, nicht enthalten. Auch ein Telegramm 
muB sich allein auf die Sicherheitsbestellung erstreeken. 

Ein ahnliches Formular findet Anwendung, wenn der Kunde 
die als Sicherheit bestellten Wertpapiere ganz oder teilweise dureh 
andere ersetzen will. Er hat dann ausdriieklieh diejenigen Papiere 
zu bezeichnen, die nieht mehr als Sieherheit dienen sollen, und 
die neuen Papiere in derselben Form, wie in dem oben abgedruekten 
Formular, aufzuzahlen. Will der Kunde einen Teil der als Sieher
heit gestellten Wertpapiere verauBern, so muB er unter Benutzung 
des Umtausehformulars neue Papiere desselben Gesamtwertes oder 
(wenn die betreffende Bank es als Sieherheit annimmt) bares Geld 
hinterlegen. 

Es ist, wie aus dem Formular hervorgeht, nicht notwendig, 
daB die Sieherheitsstellung sich auf bestimmte Termingesehafte 
erstreekt, sondern sie kann fUr Ausfalle bei samtliehen mit dem 
Bankier abgesehlossenen Termingesehaften dienen. N ur muB dies 
in dem, Formular ausdriieklieh angegeben sein. 

rst der Kurs eines yom Kunden gekauften Papieres so weit 
zuriickgegangen, daB der Umfang der Sicherheitsleistung erreicht 
ist, oder ist bei einem Blankoverkauf der Kurs dementsprechend 
gestiegen, so wird die Bank, wie erwahnt, in allen Fallen, d. h. 
sowohl beim Kassageschaft wie beim Termingeschaft und so
wohl im Verkehr mit terminhandelsfahigen wie mit nieht termin
handelsfiihigen Personen weitere Sicherheitsstellungen fordern. 
Jedoch wird sie beim AbschluB von Termingeschaften mit nicht 
terminhandelsfiihigen Personen hieram in ganz besonderem MaGe 
zu aehten haben, weil sie sieh hierbei nur an die gestellten Sieher
heiten halten kann und dariiber hinausgehende Anspriiche nicht 
hat. Die Bank vereinbart daher gew6hnlich in ihren Geschafts
bedingungen, daB sie bei Verweigerung weiterer Sicherheits
leistungen die Zwangsregulierung der Engagements vornehmen 
dad; diese muB immer durch einen (vereideten) Kursmakler er
folgen. Jedoch ist die Bank verpfliehtet, dem Kunden zunachst 
eine angemessene Frist zu setzen; auch muB ihm, mitgeteilt 
werden, daB eine ErhOhung der Sicherheitsstellung gesetzlich 
nieht gefordert werden kann; andernfalls k6nnte der Kunde be
reehtigt sein, diese zuriiekzmordern. 

Zuweilen kommt es vor, daB eine Bank bereit ist, mit einem 
nicht terminhandelsfahigen Kunden Geschiifte ohne jede Sieher
heitsstellung oder Anzahlung abzuschlieBen. Um auch hierbei einen 
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klagbaren Anspruch (wenn auch nur bis zu einer bestimmten Rohe) 
zu besitzen, wird neuerdings hierbei oft folgender Ausweg ge
wahlt. Die Bank veranlaBt den Kunden, irgendein Wertpapier 
(z. B. Deutsche' Reichsanleihe) ohne EinschuB zu kaufen und 
belastet ihn fUr' den schuldigen Gegenwert auf seinem gewohn
lichen Konto. Die angeschafften Wertpapiere werden dann als 
Sicherheit benutzt; ein besonderer Auf trag hierzu von seiten des 
Kunden ist natiirlich auch hierbei notwendig. 1m Falle eines 
Kursverlustes vermag sich die Bank nunmehr auf Grund ihrer 
Forderung aus dem Termingeschaft an die Sicherheitseffekten 
zu halten. Gleichzeitig kann sie ihre Forderung aus dem fUr die 
Anschaffung derSicherheitseffekten schuldigenBetrag einklagen,da 
es sich hierbei um ein Kassageschaft und nicht um ein Termin
geschaft handelt. Solche Abschliisse ohne jeden oder ohne ge
niigenden EinschuB sind natiirlich niemals zu billigen, werden 
aber in der Praxis hin und wieder gemacht. 

Nach § 56 des Borsengesetzes ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen aus Borsentermingeschaften auf Grund anderer 
B6rsentermingeschafte auch dann zulassig, wenn diese Geschafte 
nach den §§ 52-54 fiir den Aufrechnenden eine Forderung nicht 
begriinden. Diese Paragraphen umgrenzen den Kreis der termin
handelsfahigen und nicht terminhandelsfahigen Personen; es geht 
also aus § 56 hervor, daB die Bank die yom Kunden beim Ab
schluB von Termingeschaften erzielten Gewinne mit den durch 
AbschluB anderer Borsentermingeschafte erlittenen Verlusten 
kompensieren darf. Voraussetzung ist jedoch hierbei, daB es sich 
um eigentliche Borsentermingeschafte handelt, denn bei den 
inoffiziellen ist, wie erwahnt, eventuell der Einwand aus §§ 762 
und 764 BGB. moglich. Beim AbschluB verbotener Termin
geschafte ist jedoch die Aufrechnung nicht zulassig; der Kunde 
kann also, wenn die Bank mit ihm ein solches Geschaft abschlieBt, 
einen hierauf erzielten Gewinn einstreichen, dagegen die Zahlung 
des Verlustes verweigern, soweit nicht eine Anzahlung geleistet 
worden ist (siehe Seite 204). 

§ 57 des Borsengesetzes bringt zum Ausdruck, daB ein nicht 
verbotenesBorsentermingeschaft als von Anfang an verbindlich 
gilt, wenn der eine Teil bei oder nach dem Eintritte der Fallig
keit sich dem anderen Teile gegeniiber mit der Bewirkung der 
vereinbarten Leistung einverstanden erklart und diese Leistung 
an ihn bewirkt hat. Mit dieser Bestimmung s611 z. B. verhindert 
werden, daB ein Kunde, der Effekten per Ultimo gekauft hat und 
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sie auch tatsachlich an diesem Termin abnimmt und bezahlt, noch 
nachtraglich die Zurucknahme der Stucke verlangen kann. Wird 
also ein Engagement vor dem Ultimo von dem Kunden nicht 
glattgestellt oder prolongiert, sondem bezahlt er die Stucke und 
werden diese dem Kunden ausgeliefert oder in dessen Depot 
gelegt, so kann er sich der Zahlung des Kaufpreises nicht ver
schlieBen, auch wenn die bestellte Sicherheit zur Deckung eines 
Verlustes nicht hingereicht hatte. Eine Gutschrift auf Stucke
konto genugt nicht, sondem die Effekten mussen in das Eigen
tum des Kunden ubergehen. (tJber die Bedeutung des Stucke
kontos siehe Kapitel 6, Abschnitt 2.) Notwendig ist femerhin, 
daB der Kunde sich mit der vereinbarten Leistung einverstanden 
erklart, d. h. die Abnahme der Stucke fUr seine Rechnung und 
die Einfugung in das Depot anerkannt hat. Aus diesem Grunde 
pHegen die Banken am Ultimo eines jeden Monats im AnschluB 
an die Nota, die dem Kunden uber die fur seine Rechnung aus 
Termingeschiiften zur Abnahme gelangten Stucke erteilt wird, 
einige Bemerkungen hinzuzufugen, um den Vorschriften des Ge
setzes zu entsprechen. Es wird dem Kunden zimachst mit
geteilt, daB die in der Rechnung verzeichneten Wertpapiere dem 
Depot eingefugt bzw. (bei Verkiiufen) entnommen worden sind; 
ferner wird der Kunde aufgefordert. durch Vollziehung eines ihm 
gleichzeitig zugehenden Formulars zu bestatigen, daB er von den 
ihm erteilten Aufgaben "gleichlautend Notiz" genommen habe. 
Um der Moglichkeit aus dem Wege zu gehen, daB der Kunde 
die Bestatigung nicht absendet, spater aber einmal die Riick
nahme bzw. Rucklieferung der Stiicke fordert, also den Nichtig
keitseinwand erhebt, fiigen die Banken in der Regel noch folgen
den Satz hinzu: "Geht diese Zustimmungserklarung nicht binnen 
funf Tagen bei uns ein, und hOren wir innerhalb dieser Frist 
nichts Gegenteiliges von Ihnen, so werden wir Ihr Einverstandnis 
mit unseren Aufgaben voraussetzen." Das gleichzeitig beigefUgte 
Bestatigungsschreiben (das der Kunde mit seiner Unterschrift 
zu versehen hat) lautet nur dahin, daB er von den ibm erteilten 
Aufgaben in allen Teilen gleichlautend Notiz genommen habe. 

Gelangen die gekauften Effekten am Ultimo nicht zur Ab
nahme bzw. die verkauften nicht zur Lieferung, sondem wird 
das Engagement im Laufe des Monats glattgestellt, so kann 
sich, wie erwahnt, der Bankier zunachst an die Sicherheit halten. 
Ob eine Erklarung des Kunden, wonach er damit einverstanden 
iat, daB die aus dem Kaufgeschii.ft am Ultimo zur Abnahme ge-

Buchwald, Bankbetrleb. 6. Aut!. 14 
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langenden Stiicke zur Lieferung fiir verkaufte Stiicke zu ver
wenden sind, als Einverstandnis "mit der Bewirkung der ver
einbarten Leistung" im Sinne des § 57 zu verstehen ist, wird zu
weilen angenommen, ist aber sehr unwahrscheinlich. Urn. sich 
jedoch nicht von vornherein der Moglichkeit eines solchen An
spruches zu begeben, pflegen die Banken auch dann, wenn Glatt
stellung erfolgt ist, am Ultimo von dem Kunden eine schriftliche 
Anerkennung zu fordern. Bei der fUr den Kunden gefertigten 
Abrechnung der auf Grund von Termingeschaften gekauften bzw. 
verkauften Wertpapiere wird gleichfalls ein Bestatigungsschreiben 
beigefiigt, das denselben Wortlaut hat, wie oben bei dem FaIle 
der effektiven Abnahme oder Lieferung der Stiicke dargesteIlt 
wurde. In derselben Weise wird auch hierbei der Abrechnung 
die Klausel hinzugefiigt, daB das Einverstandnis angenommen 
wird, wenn nicht binnen einigen (gewohnlich fiinf) Tagen der 
Bank das Gegenteil mitgeteilt worden ist. 

Bei der Prolongation von Termingeschiiften kommen die
selben Vorschriften in Betracht, da dem Kunden die Prolongation 
als Kauf- und Rlickkaufsgeschaft aufgegeben wird. (Naheres liber 
die Prolongation siehe Abschnitt 7 dieses Kapitels.) 

Es ist bei den Banken Brauch, auch bei Borsentermin
geschiiften mit terminhandelsfiihigen Personen Bestiitigungs
schreiben von ihren Kunden am Ultimo zu verlangen. Ubt dies 
auf die Wirksamkeit des Geschafts bei solchen Personen auch 
keinen EinfluB aus, so geschieht es doch aus dem Grunde, um 
irgendwelchen andern Einwendungen gegen den AbschluB des 
Geschiifts von vornherein zu begegnen. Auch ist es iiblich, fUr 
die Borsentermingeschiifte der Kunden ein besonderes Konto zu 
fiihren (haufig Konto T genannt), gleichgiiltig, ob dabei termin
handelsfiihige oder nicht terminhandelsfiihige Kunden in Be
tracht kommen. Die getrennte Kontofiihrung hat in jedem 
FaIle den Vorteil, daB die Bank sofort die Gewinne oder Ver
luste des Kunden aus Termingeschiiften iibersehen kann. Auch 
bei Geschaftsabschliissen mit terminhandelsfiihigen Personen ist 
es naturgemaB notwendig, darauf zu achten, daB der Kunde 
nicht mehr schuldet, als die Hohe der von ihm gestellten Sicher
heit betriigt. Freilich kann auf dem Konto der Termingeschafte 
ein Debetsaldo entstehen, wahrend der Kunde auf einem andern 
Konto ein Guthaben unterhiilt. Jedoch ist es immer bequemer, 
einen Dbertrag von dem einen Konto auf das andere zu machen 
und die Moglichkeit zu haben, die Termingeschafte des Kunden 
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iiberblicken zu konnen. Die getrennte Kontofiihrung hat einen 
Vorteil auch dann, wenn es sich urn Kunden handelt, bei denen 
die Termingeschaftsfahigkeit zweifelhaft ist, denn bei diesen wird 
ebenso wie bei den nichtterminhandelsfli.higen Personen in ganz 
besonderem MaBe darauf zu achten sein, daB die Sicherheit zur 
Deckung eventueller Verluste ausreicht. 

DaB bei nicht terminhandelsfahigen Kunden die tJbertragung 
eines Kreditsaldos von einem andern Konto auf das Konto T 
erst der Genehmigung des Kunden bedarf, geht schon aus den 
Erorterungen iiber die ErhOhung der Sicherheit auf Seite 207 
hervor. 

Verbotene Termingeschafte pflegen von den Berliner Groll
banken weder mit terminhandelsfiihigen noch mit nicht termin
handelsfiihigen Personen abgescWossen zu werden. Eine Anzah
lung wird, wie erwiihnt, selbst bei inoffiziellen Termingeschiiften 
nicht gefordert (m,it Ausnahme der Abschliisse in Priimien
geschaften; siehe hieriiber Abschnitt 6 dieses Kapitels), sondern 
nur eine Sicherheit, die jedoch bei terminhandelsfiihigen Per
sonen nicht nach den Vorschriften des § 54 des Borsengeseties 
gestellt zu werden braucht, sondern nur wie vor dem Inkraft
treten des Gesetzes nach den allgemeinen Bestimmungen des 
biirgerlichen Rechts, also auch in Hypotheken, Wechsel usw. 
Die AnzaWung kommt in der Praxis nur bei verbotenen Termin
geschiiften in Betracht, falls diese iiberhaupt abgeschlossen 
werden. Jedoch wird es naturgemiiB fiir die Bank ratsam sein, 
auch bei inoffiziellen Geschiiften sich Anzahlung leisten zu 
lassen, falls der Kunde hiermit einverstanden ist. 

* * * 
Wie wird nun ein Termingeschiift an der Borse ausgefiihrt? 

Es wurde bereits erwiihnt, daB die ersten Kurse fiir die per Ultimo 
gehandelten Papiere an den Maklerschranken festgesetzt werden. 
Angenommen, der Borsenvertreter erhalte einen Auf trag zum 
Ankauf von 15 000 Mk. Aktien der Deutschen Bank. Die Order 
triife vor Beginn der Borse, also in Berlin vor 12 Uhr mittags, 
ein. Er begibt sich an die Maklerschranke, wo der Kurs der 
Deutschen Bankaktien notiert wird. Da, wie erwiihnt, je zwei 
vereidete Makler die Kurse gemeinschaftlich notieren, pflegen 
die Banken ihre Auftriige abwechselnd je einem der beiden Makler 
wiihrend der Dauer eines Monats zu iibertragen. Der Borsen
vertreter tritt nun an denjenigen Makler heran, der im laufenden 

14* 
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Monat von ihm die Auftrage zu erhalten hat, und sagt etwa foIgen
des: "lch kaufe 15000 Mk. Deutscher Bankaktien bestens". 
Er kann auch kiirzer sagen: "Von Ihnen 15000 Mk. Deutsche 
Bankaktien". Der MaIder, dessen Substitut oder Angestellter1) 

notiert den Auf trag in sein Notizbuch und antwortet: "An Sie 
15000 Mk. Deutsche Bankaktien". Man hat sich an der Borse 
daran gewohnt, statt des Betrages ,,15 000 Mk." einfacher "fiinf" 
zu sagen. Die Abkiirzung bedeutet 5000 Taler und hat sich aus 
der Zeit der alten Wahrung im Sprachgebrauch erhalten. Ebenso 
Bast man statt ,,30000 Mk." kurz "zehn", aber nicht statt 
,,45000 Mk." "fiin£zehn", weil das leicht zu Mi.Bverstii.ndnissen 
fiihren Mnnte. 

Der Borsenvertreter hat streng darauf zu achten, da.B der 
MaIder den Auf trag richtig wiederholt; denn in der Eile konnen 
leicht Irrtiimer vorkommen, die durch eine Wiederholung ver
mieden werden konnen. 1st der Auf trag limitiert, so wird er 
in gleicher Weise aufgegeben; nur ist das Limitum hinzuzufiigen. 

Der Borsenvertreter wird seine Auftrii.ge nicht immer dem 
vereideten Mahler iibertragen; er wird dies nur dann tun, wenn 
er sie nicht giinstiger ausfiihren kann. Das wird des ofteren 
moglich sein, sei es durch Ersparnis von Courtage, sei es durch 
Nutzen am Kurse. Die Zahlung der MaIdergebiihr wird dadurch 
vermieden, da.B er den Posten mit einer anderen Bank "direkt" 
handelt. In der Nii.he der MaIderschranken und in den Markten 
befindet sich namlich gewohnlich eine Anzahl anderer Firmen, 
die ebenfalls mit der Ausfiihrung von Auftrii.gen beschii,ftigt sind. 
Trif£t er nun zufii.llig einen Verkii.ufer desselben Betrages Deut
scher Bankaktien, so wird er mit diesem das Geschii.ft abschlie.Ben. 
Oft kommt es vor, da.B andere, nicht vereidete MaIder ent
sprechende Auftrii.ge "zum ersten Kurs" erhalten und sie zu 
niedrigerem Courtagesatz (gewohnlich % %0) oder gar dem einen 
Kommittenten "franko Courtage" auszufiihren bereit sind. 

Zuweilen machen sich aber beim Handel zum "ersten Kurse" 
ohne Vermittlung des vereideten MaIders Schwierigkeiten be
merkbar. Angenommen, A. istKii.ufer, B. Verkaufervon 15000 Mk. 
Deutscher Bankaktien. Will nun A. die Aktien nur bis zum 
Kurse von 210% kaufen, B. sie aber "bestens" verkaufen, so 
wiirde A. mit B. nur unter der Voraussetzung abschlie.Ben konnen, 
daB der Kurs nicht iiber 210% notiert. Denn wird er hOher, 

1) Die fiir Vertretung der Makler bestimmten und ebenfa.lls vereideten 
Hilfspersonen nennt man Substituten, die iibrigen Gehilfen Angestellte. 
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z. B. 2lO % %, so will A. die Aktien nicht ang~kauft, B. sie aber 
verkauft haben. Da der Verkaufer stets das Interesse hat, seine 
Aktien moglichst hoch zu verwerten, wird sich schwerlich jemand 
finden, der die Aktien nicht verkaufen will, wenn der Kurs eine 
bestimmte Hohe erreicht hat. 

Was ist in diesem Falle zu tun 1 Da B. die Aktien zu jedem 
Kurse verkaufen will, A. sie ihm aber nur bis zum Preise von 
210% abnimmt, so muB der Verkaufer dem Makler den Auf trag 
geben, die Aktien bei 2lO,lO% zu verkaufen. Wird der Kurs nun 
2lO% oder niedriger, so haben beide Teile miteinander gehandelt 
und Courtage erspart; wird er hoher, so ist das Geschaft zwischen 
A. und B. nicht zustande gekommen, B. hat aber die Aktien 
an den Makler verkauft. 

Hat der Borsenvertreter eine besonders groBe Ordre, so wird 
er sie ebenfalli! nicht dem vereideten Makler iiberlassen. Was 
eine "besonders groBe Ordre" ist, laBt sich schwer sagen. In 
Zeiten stillen Gescnaftes kann man darunter schon einen Betrag 
von 60000 Mk. verstehen; in Zeiten reger Umsatze werden 
120000 Mk. kaum ala "besonders groB" bezeichnet werden 
diirfen. Es kommt darauf an, ob die Ausfiihrung des Auftrages 
beim vereideten Makler eine erhebliche Beeinflussung des Kurses 
zur Folge haben wiirde. 1st dies wahrscheinIich, so wird es am 
besten sein, wenn der Borsenvertreter bei der Festsetzung des 
Kurses zugegen ist. Sieht er hierbei, daB sein Auf trag den Kurs 
erheblich beeinflussen wiirde, so wird er nur einen Teil zur Aus
fiihrung bringen, den Rest aber erst spater nach der Festsetzung 
des Kurses. 

Angenommen, ein Kunde erteilte den Auf trag, 240 000 Mk. 
Dresdner Bankaktien zum ersten Kurse zu verkaufen, und der 
Kurs wiirde, wenn der Posten vollstandig ausgefiihrt wird, auf 
150% festgesetzt werden. Wird aber z. B. nur die Halfte, 
120 000 Mk. Dresdner Bankaktien, verkauft, so wird wahrschein
lich auch die Notiz hoher sein, vielleicht 152%. Oft werden 
nun die noch zu verkaufenden 120 000 Mk. zu hoherem Kurse 
ausgefiihrt werden konnen; denn der Kurs erholt sich vielleicht 
bald, nachdem das starke Angebot nachgelassen hat. Selbst 
wenn aber der Rest nur zu noch niedrigerem Preise verkauflich 
ist, wird meistens dennoch fiir den Verkaufer ein· Vorteil ent
stehen. Denn er hat wenigstens einen Teil der Aktien hoher 
verkauft, ala es der Fall gewesen ware, wenn der ganze Posten 
auf einmal an den Markt gekommen ware. Erfolgt z. B. die 
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VerauBerung des E,estbestandes von 120 000 Mk. Dresdner Bank
aktien zu 150%, also 2% unter dem ersten Kurse, so hatte der 
Verkaufer immer noch einen Nutzen von 1% auf 240000 Mk. 
Denn er wiirde den Posten durchschnittlich a 151 % verkauft 
haben (120 000 Mk. a 152% und 120 000 Mk. a 150% = 
240 000 Mk. a 151 %), wahrend er im ersten Falle fiir die gleiche 
Summe nur 150% erzielt haben wiirde. Es ist eine der Praxis 
abgelauschte Regel, daB der plotzliche Verkauf einer Ware fiir 
den Verkaufer ungiinstiger ist als der allmahliche. Das gleiche 
Gesetz trifft natiirlich auch im umgekehrten Falle, beim An
kauf, zu. 

Man nennt eine solche Ausfiihrung eine sukzessive. Bei 
Erteilung groBerer Ordres pflegen die Kunden haufig selbst vor
zuschreiben, daB die Ausfiihrung "sukzessive" oder, was dasselbe 
ist, "Interesse wahrend" erfolgen soll. Wird der Zusatz nicht 
gemacht, so kann der Auftraggeber die Ausfiihrung zum "ersten 
Kurse" verlangen. Der Borsenvertreter wird' aber die Ordre, 
wenn er es fiir richtig halt, dennoch nur allmahlich ausfiihren, 
dann allerdings auf eigene Gefahr. Freilich sind solche Trans
aktionen sehr spekulativ. Es konnen plotzlich Anderungen in der 
Borsentendenz eintreten; hierzu geniigt schon ein kleiner Zufall, 
etwa der, daB irgendeine ungiinstige Nachricht iiber das betreffende 
Papier eintrifft usw. Auch ist bei der sukzessiven Ausfiihrung 
ohne Auf trag des Kunden zu beriicksichtigen, daB der Nutzen, 
der aus der verhaltnismaBig giinstigen Normierung des ersten 
Kurses entstanden ist, dem Kunden und nicht der Bank zugute 
kommt. Denn diese muB die Berechnung zu dem notierten 
Kurse vornehmen, nicht zu dem fiir den Kunden ungiinstigeren, 
der bei einer vollstandigen Ausfiihrung notiert worden ware. 
Dieser Preis laBt sich nur vermuten, aber nicht bestimmen. 
Auch wenn der Borsenvertreter der Kursfestsetzung beiwohnt, 
kann er aus den von den vereideten Maklern angestellten Be
rechnungen nur schatzen, welchen EinfluB die Ausfiihrung des 
ganzen Auftrages ausiiben werde. 

Etwas anders gestaltet sich der Handel, wenn die Ordre 
nicht vor Beginn der Borse, sondern wahrend ihrer Dauer ein
trifft. Erhalt der Borsenvertreter z. B. urn 1 Uhr den Auf trag, 
15000 Mk. Deutscher Bankaktien zu kaufen, so begibt er sich 
nicht an die Maklerschranke, sondern in den Markt, wo das be
treffende Papier gehandelt wird. Eine Reihe von Maklern umringt 
ihn, jeder will ihm eine Offerte machen. Er muB hier recht vor-
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sichtig sein; denn erkennen die Handler, daB er die Aktien zu 
kaufen beabsichtige, so werden sie ihm natiirlich einen mog
lichst hohen Kurs nennen, wenn auch die gegenseitige Konkurrenz 
gegen allzu groBe Obervorteilung schiitzt. Jedenfalls bewirkt die 
Konkurrenz, daB der eine Makler in der Regel ein etwas giinstigeres 
Angebot macht als der andere; das Geschaft wird dann mit 
demjenigen abgeschlossen, dessen Offerte am vorteilhaftesten 
gewesen ist. 

Dabei spielt allerdings auch die Bonitat des Maklers 
ein Rolle, mit dem die Ware gehandelt wird. Gerade von finanziell 
nicht gesicherten Maklern wird haufig das giinstigere Angebot 
gemacht. Dennoch aber wird der Bor~nvertreter nur mit Maklern 
abschlieBen, von denen keine Ausfalle zu erwarten sind. Es ist 
zu beriicksichtigen, daB der Gegenkontrahent der Bank zunachst 
der Makler ist. Wie erwahnt, kaufen oder verkaufen die Makler 
haufig Effekten, ohne einen Gegenkontrahenten gefunden zu 
haben; sie "machen ihre eigene Aufgabe", wie man an der Borso 
zu sagen pflegt. Da der Kurs sich schnell verandert, entsteht 
eine Differenz zugunsten oder zu Lasten des Maklers. Selbst 
wenn aber eine solche Differenz nicht entsteht, kann der Handel 
mit zahlungsunfahigen Maklern Verluste bringen. Gibt namlich 
ein Makler ala Gegenkontrahenten eine Firma ("Aufgabe") an, 
deren Bonitat zweifelhaft ist, so kann die Annahme verweigert 
werden. Denn bei jedem Termingeschaft gewahren sich die 
beiden Kontrahenten bis zur Abwicklung des Geschafts Kredit, 
und niemand kann gezwungen werden, einem anderen Kredit 
einzuraumen. 1st die Bank mit der Aufgabe unzufrieden, so 
muB der Makler diese entweder durch eine andere ersetzen oder 
fUr die Ausfalle, die der Bank durch den GeschaftsabschluB ent
stehen konnen, die selbstschuldnerische Biirgschaft iibernehmen. 
Da der Makler beim AbschluB des Geschafts haufig den Gegen
kontrahenten noch nicht kennt, sondern ihn erst im Laufe der 
Borse zu finden hoHt, kann die Entscheidung der Bank, ob die 
"Aufgabe" angenommen werden soli oder nicht, erst nachmittags 
erfolgen, nachdem der Makler die SchluBnote iiber den Geschafts
abschluB iibersandt hat (siehe Abschnitt 11 dieses Kapitels). 
Oft werden freilich auch Termingeschafte mit Maklern abge
schlossen, die finanziell weniger gesichert sind. In diesem Falle 
ist der Handel Sache des personlichen Vertrauens. 

Beim Handel mit einem nicht vereideten Makler ist auch 
auf die amtliche Notiz zu achten. Angenommen, der Borsen-
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vertreter hatte Deutsche Bankaktien zu 210%% gekamt. War 
der Verkamer der vereidete Makler, so hat dieser dafiir zu sorgen, 
dall der . Ankamskurs innerhalb der im amtlichen Kursblatt 
vermerkten N otierungen enthalten ist. Handelt der Angestellte 
mit einem anderen Makler, so mull er na{)hforschen, ob der verein
barte Kurs publiziert wird, da der Kunde ein Anrecht daram 
hat, die Ausfiihrung zu notierten Preisen zu verlangen. Waren 
schon vor Abschlull des Geschaftes Deutsche Bankaktien zu 
210 % % durch Vermittlung des vereideten Maklers gehandelt 
worden, so ist eine N otiz in dieser Hohe schon vorhanden. Die 
vereideten Makler notieren die Kurse offentlich am kleine Zettel; 
der Borsenvertreter kann liich also von der letzten Notiz leicht 
iiberzeugen. Waren Deutsche Bankaktien vorher nur bis 2lO Y4 % 
gestiegen, so mull er den vereideten Makler veranlassen, yom 
Kurse von 2lO%% Vormerkung zu nehmen. Der vereidete 
Makler ist dazu nicht verpflichtet, da er nur fiir die richtige 
Notierung von Abschliissen amzukommen braucht, die er ver
mittelt hat. Gewohnlich aber zeigen die vereideten Makler Ent
gegenkommen und notieren den Kurs, wenn sie sich iiberzeugt 
haben, dall zu ihm tatsachlich gehandelt worden ist. Bei grolleren 
Amtragen fiihrt man hamig jedenfalls einen Teil durch Vermitt
lung des vereideten Maklers aus, um die N otiz zu veranlassen. 

ErhaIt die Bank eine grollere Ordre, die nicht ausdriicklich 
fiir einen bestimmten Kurs (ersten, Mittel- oder Schlullkurs) 
erteilt worden ist, sondern im Lame der Borse eingetroffen ist, 
so ist sie berechtigt, den Posten in verschiedene kleine Teile 
zu zerlegen und "sukzessive" auszufiihren. Sie ist hierzu sogar 
verpflichtet, wenn sie den ganzen Amtrag nicht ausfiihren kann. 
Das ist aus § 384 des Handelsgesetzbuches herzuleiten, der die 
Bestimmung enthalt, dall der Kommissionar verpflichtet ist, das 
iibernommene Geschaft mit der "Sorgfalt eines ordentlichen 
Kammanns" auszufiihren; er hat hierbei das Interesse des Kom
mittenten wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen. 
Die Bank handelt, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets als 
Kommissionar, denn "Kommissionar" ist, nach § 383 des H.-G.-B., 
"wer es gewerbsmallig iibemimmt, Waren oder Wertpapiere fiir 
Rechnung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem Namen 
zu kaufen oder zu verkaufen" 1). 

1) Andere Vereinbarungen werden, wie auf Seite 180 hervorgehoben, 
gewohnlich beim Handel in Werten ohne Borsennotiz getroffeI). Die Bank 
tritt hierbei meistens nicht alB Kommissionii.r, sondern alB Eigenhandler 
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SchlieBt der Kommissionar zu vorteilhafteren Bedingungen 
ab, als sie ihm von den Kommittenten gesetzt worden sind, so 
kommt dies dem Kommittenten zustatten (§ 3871 H.-G.-B.). 

Streng zu beachten ist aber, daB die Ausfiihrungsanzeige 
sofort nach AbschluB des Geschafts an den Kunden zur Ab
sendung gelangen muB; § 400 3 des H.-G.-B. bestimmt hierfiir 
folgendes: ,,1st bei einer Kommission, die wahrend der Borsen
oder Marktzeit auszufiihren war, die Ausfiihrungsanzeige erst 
nach dem Schlusse der Borse oder des Marktes zur Absendung 
abgegeben, so darf der berechnete Preis fiir den Kommittenten 
nicht ungiinstiger sein als der Preis, der am Schlusse der Borse 
oder des Marktes bestand." Lautet also der Auf trag auf mog
lichst giinstigen Ankauf von 240 000 Mk. Dresdner Bankaktien 
und kauft der Borsenvertreter je 60000 Mk. it 150, 1501/ 4, 150Y2, 
150%%, so ist sofort nach jedem einzelnen AbschluB eine Aus
fiihrungsanzeige abzusenden. 

Hieraus ergibt sich, daB die Bank aus der Abwicklung eines 
Geschaftes nie Nutzen haben kann, da sie bei Erzielung eines 
giinstigerenAusfiihrungskurses diesen dem Kunden (Kommittenten) 
stets in Anrechnung zu bringen hat, dagegen aber sehr leicht 
Schaden erleiden kann, wenn die Ausfiihrungsanzeige nicht sofort 
abgesandt wird. 

Um sich hiergegen zu schiitzen, vereinbaren die Banken 
im Verkehr mit ihrer Kundschaft fast ausnahmslos, daB sie bei 
allen Effektengeschaften als Selbstkontrahenten eintreten. 
Eine solche Bestimmung wird gewohnlich in- die Geschiifts
bedingungen aufgenommen. Was der Eintritt als Selbstkontrahent 
bedeutet, geht aus § 4001 des H.-G.-B. hervor, der folgendes 
bestimmt: "Die Kommission zum Einkauf Qder zum Verkauf 
von Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis haben, sowie von 
Wertpapieren, bei denen ein Borsen- oder Marktpreis amtlich 
festgestellt wird, kann, wenn der Kommittent nicht ein anderes 
bestimmt hat, von dem Kommissionar dadurch ausgefiihrt werden, 
daB er das Gut, welches er einkaufen solI, selbst als Verkaufer 
liefert, oder das Gut, welches er verkaufen solI, selbst als Kaufer 
iibernimmt." Dadurch erlangt die Bank das Recht, dem Kunden 
den ganzen Bet,l'ag zu dem Kurse in Rechnung zu stellen, der 

auf. Sie kauft oder verkauft die Effekten von dem Kunden oder an ihn zu 
einem fest vereinbarten Preise. Der Kunde erteilt keinen A uftrag zum 
An- oder Verkauf des Papieres, sondern er macht der Bank eine Offerte, 
die sie akzeptiert oder ablehnt. 
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zur Zeit des Eintreffens seines Auftrags an der Borse giiltig 
war. Sie ist berechtigt, von den 240 000 Mk. Dresdner Bank
aktien nur 60 000 Mk. zu kaufen, aber zu diesem Kurse den 
ganzen Betrag zu berechnen. Doch auch in diesem FaIle hat 
die Ausfiihrungsanzeige sofort zu erfolgen, und der bereehnete Kurs 
darf nicht hOher sein, als er es im Augenbliek der Absendung 
des Telegramms war. § 4:00 2 des H.-G.-B. besagt hieriiber: ,,1m 
FaIle einer solchen Ausfiihrung der Kommission beschrankt 
sich die Pilieht des Kommissionars, Rechensehaft iiber die Ab
schlieBung des Kaufes oder Verkaufes abzulegen, auf den Nach
weis, daB bei dem berechneten Preise der zur Zeit der Ausfiihrung 
der Kommission bestehende Borsen- oder Marktpreis einge
halten ist. Als die Zeit der Ausfiihrung gilt der Zeitpunkt, in 
welchem der Kommissionar die Anzeige von der Ausfiihrung zur 
Absendung an den Kommittenten abgegeben hat." 

Mit der Ausfiihrung aller Auftrage ist die Tatigkeit des 
Borsenvertreters an der Borse nicht erschOpft. Er hat noch 
dafiir zu sorgen, daB die Bureaus von seinen Absehliissen 
Kenntnis erhalten, damit die notwendigen Buchungen vorge
nommen, die Kunden benachrichtigt und die SchluBnoten ausge
steIIt werden konnen. Er tragt daher aIle abgeschlossenen Ge
schafte in ein Bueh ein oder sehreibt sie auf Bogen, die dureh 
einen Boten in die Bank geschickt werden. 

Wie in allen Borsenbiiehern werden die Kaufposten auf die 
linke, die Verkaufposten auf die rechte Seite gesehrieben. 

Wie die Eintragungen vorzunehmen sind, ist aus dem 
Beispiel auf S. 220/221 zu ersehen. 

6. Die Ausfiihruog der Pramieo-, Stellage= uod 
Nochgeschafte. 

Zur Besehrankung des Risikos bei Termingeschaften dient 
die Einriehtung der Pramien. 

Man versteht unter einem Pramiengeschaft folgendes: Der 
eine Teil zahlt dem anderen eine bestimmte Summe (Reugeld), 
und dafiir steht ihm das Recht zu, an einem bestimmten Termin 
vom Geschaft zurUckzutreten. Die Erklarung erfolgt am so
genannten Pramienerklarungstage. Das ist ein von den 
Borsenorganen hierzu bestimmter Tag; er faIIt regelmaBig auf 
den viertletzten Borsentag im Monat. Von dem, der dem anderen 
die Begrenzung des Risikos gestattet, sagt man, er halte "still". 
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Man unterscheidet zwischen Vorpramien und Ruck
pramien. Bei der Vorpramie ist das Risiko des Kaufers be
schrankt, bei der Ruckpramie das des Verkaufers. 

Angenommen, der Kurs der Diskonto-Kommanditanteile sei 
184%, so kann sich der Kaufer z. B. gegen Zahlung von 1 % % 
das Recht verschaffen, am Ultimo vom Verkaufer die Lieferung 
von 30000 Mk. dieser Aktien a 184% zu verlangen. Von diesem 
Rechte wird er Gebrauch machen, wenn am Pramienerklarungs
tage die Aktien Mher als 184% notieren. Ein Nutzen wird fUr 
ihn aber erst entstehen, wenn der Kurs uber 185 % % gestiegen 
ist. Denn er muB beriicksichtigen, daB er bereits 1 % % a fonds 
perdu gezahlt hat. 

Der Bequemlichkeit halber wendet man, namentlich in Berlin, 
fUr solche Geschafte eine andere Form an. Man zahlt das Reu
geld nicht sofort beim AbschluB des Geschafts, sondern erst am 
Ultimo. Werden die Stucke nun abgenommen, so schlagt man 
es sogleich dem Kurse zu. Man sagt daher z. B.: 

"Ich kaufe 30 000 Mk. Diskonto-Kommandit a 185 % dont 
1 % % Vorpramie." 

Das heiBt, der Kaufer hat das Recht, die Aktien am Ultimo 
it 185 % abzunehmen, oder die Pflicht, 1 % % zu zahlen. Dieses 
Geschiift ist dem vorigen vollig gleioh. Das Wortchen "dont" 
wird gewohnlich durch einen schragen Strich ersetzt, also: 
185 %/1 % % Vorpramie. 

Bei der Ruckpramie hatte ebenso der Verkaufer z. B. 
1 %% a fonds perdu zu zahlen und das Recht, die Stucke a 184% 
zu liefern. Auch dieses Geschaftkann in die Formel gebrachtwerden: 

"Ich verkaufe 30 000 Mk. Diskonto-Kommandit a 182 %/ 
1% % Ruckpramie." 

Die Differenz zwischen dem Pramienkurse und dem augen
blicklichen Tageskurse - der Basis der Pramien (185 % bis 
184, bzw. 182% bis 184) nennt man Ekart. Der Ekart ist 
gewohnlich gleich dem Reugelde; es wird spater dargelegt werden, 
daB dies nicht immer der Fall zu sein braucht. 

Eine Kombination zwischen Vorpramien- und Ruckpramien
geschiiften bildet die sogenannte Stellage. Hierunter versteht 
man ein Geschiift, bei dem der Kaufer das Recht hat, am Ultimo 
die Papiere entweder zu einem bestimmten, hoheren Kurse ab
zunehmen oder zu einem niedrigeren zu liefern. Ein Rucktritt 
vom Geschaft gegen Zahlung eines Reugeldes ist also ausgeschlossen. 

Man sagt: "Ich kaufe 30000 Mk. Diskonto-Kommandit 
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Gekauft. 

Betrag EfIekt Kurs 

Mk.15000 --neutsche Bank-Aktien 2101/ 2 

Ausfiihrungs-
1. Juli 

Firma. 

Paul Miiller & Co. 

a 187/181 (lies: 187 dont 181) Stellage." In diesem FaIle darf 
der Kaufer am Pramienerkliirungstage vom Gegenkontrahenten 
verlangen, daB ihm die Aktien a 187% geliefert werden. Will 
er das nicht, so hat er sie dem Gegenkontrahenten a 18~ % zu 
liefern. Notiert der Kurs iiber 184%, so wird der Kaufer der 
Stellage vom Abnahme-, notiert er niedriger, so wird er vom 
Lieferungsrecht Gebrauch machen. 

Wahrend die Pramien- und Stellagengeschafte vornehmlich 
Borsengeschafte sind - ihr Erfinder ist der beriihmte schottische 
Finanzier Law, - kommen die N ochgeschafte auch sonst im 
kaufmannischen Leben ha.ufig vor. 1m Warengeschafte nennt 
man sie gewohnlich Optionsgeschii.fte. Sie werden dadurch 
gekennzeichnet, daB der Kaufer der Ware das Recht hat, den 
gleichen oder einen anderen Betrag nach bestimmter Frist nach
zufordern, oder daB der Verkaufer das Recht hat, zu bestimmtem 
Termine nachzuliefern. An der Borse pflegt man diese Geschafte 
ebenfalls in die Form einer Pramie zu kleiden. Kauft jemand 
z. B. 15000 Mk. Diskonto-Kommandit mit "einmal noch", so 
wird dies folgendermaBen ausgedriickt: 

Kauf 15000 Mk. Diskonto-Kommandit a 185% 
und Kauf 15000 Mk. " "a 185/0 Vorpramie. 

Das heiBt, der Kaufer hat 15 000 Mk. Diskonto-Kommandit 
a 185% - die "festen Stiicke" - am ffitimo in jedem FaIle 
abzunehmen, wahrend er auf die Nachlieferung des zweiten Be
trages verzichten darf. 

Ebenso kann sich im umgekehrten FaIle auch dar Verkaufer 
das Recht der Nachlieferung zur Bedingung maohen. Die Formel 
lautet dann: 

Verkauf 15000 Mk. Diskonto-Kommandit a 184% 
u. VerkaufI5000Mk." "aI84/0Riickpritmie1). 

1) Provision, Courtage und Stempel werden baim Nochgeschiiit auf 
den Gesamtbetrag gerechnet, also auch auf die Priimie dont 0, selbst 
wenn diese nicht zur AusIiihrung gelangt. 
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buch. 
1902. 

Betrag I Effekt 

~ Deutsche Bank-Aktien 

Verkaufer. 

Firma 

Fritz Schultz. 

Die Beziehungen dieser Geschafte untereinander werden 
verstandlich, sobald man sich veranschaulicht, wie sie in der 
Praxis zustande kommen. 

Die Grundlage aller drei Kategorien bildet das Stellage
geschaft. Die Spannung ist gewissermaBen der Rahmen, den 
sich der Spekulant konstruiert. Die beiden Kurse sind die Grenze, 
iiber oder unter die nach Ansicht des Verkamers der Stellage, 
des "Stillhaltenden", die Kurse bis zum Abrechnungstermin 
nicht gehen werden. Der Kaufer wiederum muB entgegengesetzter 
Ansicht sein. Daraus ergibt sich, daB die Hohe der Spannung 
von der GroBe der Schwankungen abhangig ist, denen zur Zeit 
die Borsenkurse unterliegen. Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob an der Borse steigende oder fallende Tendenz herrscht. In 
Zeiten der Unruhe, etwa durch politische Verwicklungen herbei
gefUhrt, wird die Spannung verhaltnismaBig groB, in Zeiten 
geringen Geschafts wird sie kleiner sein. 

Die Spannung der Stellagen ist auch der Ausgangspunkt fUr 
die Satze, die beim Pramien- oder beim N ochgeschaft zu zahlen 
sind. Notiert an der Borse z. B. das Stellgeld fUr Diskonto
Kommanditanteile 6%, so kann man sich leicht das Reugeld 
der Vor- und Riickpramie und beim N ochgeschaft den Preis, 
den der Kamer fUr das Recht der Nachforderung oder der Ver
kamer fUr das Recht der Nachlieferung zu entrichten hat, be
rechnen. Wie das geschieht, Boll in folgendem durch Beispiele 
erklart werden. 

Angenommen, es wiinsche jemand eine Vorpramie auf 
30 000 Mk. Diskonto-Kommanditanteile zu kaufen. Der Borsen
vertreter kann die Ordre in der Weise ausfUhren, daB er 
an der Borse einen Verkamer fUr den gleichen Betrag Bucht. 
Er kann aber auch, und in der Praxis geschieht das sehr oft, 
am Grund des Vorpramiengeschafts eine Stellage handeln. Er 
kauft die Halfte der Diskonto-Kommanditanteile (15000 Mk.) 
fest zum Borsenkurse und fiir die andere Halfte eine Stellage. 
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Betragen das Stellgeld 6% und der Tageskurs 184%, so kauft er: 

15 000 Mk. Diskonto-Kommandit it 184 

15000 
" " " 

it 187 
------00 Stellage. 

Wie muB nun die Bank, um weder bei steigendem noch bei 
fallendem Kurse Risiko zu haben, das Vorpramiengeschaft ihrem 
Kunden in Rechnung stellen 1 Angenommen, der Kurs der 
Aktien steige bis zum Ultimo auf 186%. Die fest gekauften 
15 000 Mk. Diskontokommandit nimmt die Bank dann it 184% 
ab; sie verdient also daran 184 bis 186 = 2% = 300 Mk. An der 
Stellage wird sie 1% = 150 Mk. verlieren, da sie die 15000 Mk. 
it 187% abnehmen muB, um sie nicht it 181% zu liefern. Mithin 
bleibt ihr ein Gewinn von 300 - 150 = 150 Mk. 

Ginge aber bis zum Ultimo der Kurs auf 180% zuruck, so 
hat der Kaufer auf die mit 184% fest gekauften, also in jedem 
FaIle abzunehmenden 15 000 Mk. Diskontokommandit gegen den 
Kursstand von 180% einen Schaden von 4% = 600 Mk. erlitten. 
An dem zweiten Geschiift verdient er 1% = 150 Mk., da er 
die Aktien bei dem augenblicklichen Kurse von 180% aus der 
Stellage liefern wird. Es ergibt sich demnach ein Schaden 
von 600 - 150 = 450 Mk. 

Da die Bank weder Gewinn noch Verlust haben will, muB sie 
die Vorpramie ihrem Kunden zu einem Kurse aufgeben, der es 
moglich macht, daB sie im ersten Falle den Gewinn von 150 Mk. 
an den Kunden abflihrt, im zweiten von ihm den Verlust von 
450 Mk. zuruckerhalt. Wenn der Kurs bis zum Ultimo von 
184% auf 186% gestiegen ist, wird der Kunde die 30000 Mk. 
Aktien abnehmen. Er darf sie aber nicht zu 184% abnehmen, 
denn das wurde ihm einen Nutzen von 600 Mk. einbringen, wahrend 
die Bank durch den Handel der festen StUcke und der Stellage 
beim Kurse von 186% nur 150 Mk. verdient hat. Der Kurs, 
zu dem sie der Kunde von der Bank abnimmt, muB ihm gegen 
den augenblickliehen Kurs denselben Gewinn wie den der Bank 
in Hohe von 150 Mk. gestatten; er muB also um Yz% niedriger 
sein als 186%, d. h. = 185 * %. 

Sinkt der Borsenpreis am Ultimo von 184% auf 180%, so 
wird der Kunde die Pramie zahlen. Die Hohe der zu zahlenden 
Pramie muB gleich dem oben ermittelten Schaden der Bank von 
450 Mk. sein, d. h. auf 30000 Mk. = 1 * %. Lautet also die 
Pramie 185 */1 * %, so ist das Gesehaft in jedem FaIle aus-
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geglichen. Das Reugeld von 1 Yz % entspricht aber dem vierten 
Teile des Stellgeldes. Es ergibt sich daher folgende Regel: 

Man kann eine Vorpramie auflosen, indem man 
die Halfte der Stucke "fest" kauft und fur die andere 
Halfte eine Stellage mit einer Spann ung in Hohe 
des vierfachen Pramiensatzes. 

Eine solche Auflosung hat folgenden Vorteil: Der Borsen
vertreter erhalt haufig zu gleicher Zeit von einem anderen Kunden 
einen Verkaufsauftrag in demselben Papier. Er kann daher die 
festen Stucke ausgleichen (kompensieren) und hat nur notig, die 
Stellage zu handeln. Er gewinnt dabei die Courtage, die fur 
beide Abschlusse zu entrichten ware. Zuweilen wird es ihm 
sogar moglich sein, die Stellage zu einem etwas billigeren Satze 
als dem vierfachen Pramienbetrage zu erhalten. 

Ferner ist fUr die Bank die Gefahr, dem Kunden eine 
Stellage "blanko" verkauft zu haben, nicht so groB wie die, eine 
Vorpramie "schuldig zu bleiben"l). Denn die Stellage lauft hOher 
aus als die Vorpramie, so daB den Stillhalter ein Verlust erst 
trifft, wenn der Tageskurs mehr alB um den Ekart plus Reugeld 
(184-187%) gestiegen oder um die gleiche Hohe gefallen ist 
(184-181%). Hat man aber eine Vorpramie "blanko" verkauft, 
so tritt der Verlust schon ein, wenn sich der Kurs um das Reu
geld (bis 185 Yz %) erhOht hat. 

Um die Provision zu verdienen, verkauft man an den Kunden 
oft eine Vorpramie, ohne sofort in der Lage zu sein, die Stellage 
.zu decken. Man kauft fur die Halfte der in blanko verkauften 
Pramie feste Stucke und kann dann in Ruhe abwarten, bis die 
Stellage erhaltlich ist. Das Risiko ist, wie wir eben gesehen haben, 
nur gering. 

Oft wiinscht der Kunde ein kleineres Risiko zu haben, als 
dies der augenblickliche Satz fUr das Stellgeld gestattet. An
genommen, das Risiko soll in unserem Falle statt 1 Yz nur 1% 
betragen. Wie muB ihm in diesem FaIle die Bank die Vorpramie 
in Rechnung stellen ~ 

Der Kurs sei wieder 184%. Hierzu kauft die Bank zunachst 
15 000 Mk. feste Stucke. Ginge der Kurs bis zum ffitimo auf 
180% zuriick, so entstande fur sie ein Schaden von 4% = 600 Mk. 
Das darf aber nicht eintreten. Die Bank muB so operieren, daB 

I} Verkauft jemand einem anderen Wertpapiere, ohne sie zu besitzen 
(blanko), so sagt man auch. er sei die Stucke "schuldig" und mull sie "ein
decken". 
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durch eine Gegentransaktion der Schaden ausgeglichen wird, 
aber aucb kein Nutzen entstebt. Von den 600 Mk. gehen 1% 
auf 30 000 Mk. = 300 Mk. wieder ein; denn der Kunde hat, wenn 
der Kurs, wie angenommen worden war, auf 180% weicht, 
1% Reugeld zu zahlen. Die restlichen 300 Mk. miissen der 
Bank aus der Stellage eingehen, d. h. diese muGte so abge
schlossen worden sein, daB sich am Ultimo bei einem Tageskurse 
von 180% aus einer Stellage von 15 000 Mk. Diskontokommandit 
300 Mk. Gewinn ergeben. Das kann nur eintreten, wenn die Bank 
aus dem Stellagehandel die Stiicke um 2% iiber dem Erklarungs
kurse (180%), also mit 182% zur Ablieferung bringen kann. 
SolI aber die Stellage nach unten auf 182%, so muB sie nach oben 

188 
6% hober, auf 188% auslaufen, also --% lauten. An der Rohe 

182 
des Stellgeldes kann nichts geandert werden; es ist der feste Pol, 
um den herum die anderen Berechnungen anzustellen sind. 

Nehmen wir nun an, der Kurs sei bis zum Ultimo nicht 
gesunken, sondern auf 186% gestiegen, so hat die Bank aus 
dem Borsenhandel zwei Posten Effekten abzunehmen: 

1. 15000 Mk. Diskonto-Kommandit 8. 184 Ofo, die festen Stucke, 
2. 15 000 Mk. »A 188 Ofo, aus der Stellage, 

alsodurch-
schnittJich 30 000 Mk. Diskonto-Kommandit 8. 186 Ofo. 

Sie hat also, da der Kurs diese Rohe gerade erreichte, nichts 
gewonnen und nichts verloren. Die ihrem Kunden verkaufte 
Vorpramie muG daher auch auf 186% "auslaufen", damit er 
die Stiicke abnimmt, die Bank aber keinen Vorteil oder Nachteil 
hat. Wir konnen daher sagen: 

Borsenkauf: 
und 

Borsenkauf: 

15000 Mk. D.-K. a 184 feste j= V. erkauf an den 
Kunden: 30000 Mk. 

15 000 Mk. " a 188 Stellage D.-K. A 186/1 Ofo Vor· 
-00 prii.mie. 

Was ist hieraus zu schlieBen? Zunachst, daB der Kurs, zu 
dem die Pramie auslauft, gegen vorhin um denselben Betrag 
gestiegen ist (von 185 % auf 186%), um den sich das Reugeld 
ermaBigt hat (von I % auf 1%). Fiir das Recht, 1/2% weniger 
Reugeld zu zahlen, muG der Kunde die Aktien % % hOher 
abnehmen. Man nennt diese Geschafte "Pramiengeschafte 
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auf schiefer Basis", denn die Basis ist hier eigentlich 
186 - 1% = 185%. 

Wir sehen aus den angefiihrten Beispielen, daB die Be
rechnung des Reugeldes in Rohe von Y4 des Stellagesatzes und die 
Erhohung der Basis um denselben Betrag, um den das Reu
geld gesunken, nicht willkurlich ist, sondern dem Sinn der Ge
schafte und ihrer Ausfiihrungsform in der Praxis entspricht. 

Aus den oben angefiihrten Beispielen ergibt sich aber noch 
eine zweite Beobachtung. Wahrend bei einer Pramie auf regu
larer Basis, d. h. einer solchen, wobei die Basis dem augenblick-

lichen Borsenkurse entspricht (185 Yz/l Yz %), die Stellage ~:~ 
lautete, muBte man sie im zweiten Falle mit ~:: % handeln. 

Die Spannung ist dieselbe geblieben, da sie ja als gegeben 
vorausgesetzt werden muB. Aber die Basis der Stellage hat sich 
verschoben. Sie war bei der regularen Pramie 184% und ist 
jetzt bei der Pramie auf schiefer Basis auf 185% gestiegen. Da 
der Tageskurs nur 184% war, entspricht diese Basis nicht dem 
Tageskurse. Man nennt eine solche Stellage: "Stellage auf 
schiefer Mi tte." Die Basis der schiefen Pramie ist, wie wir 
sehen, gleich der Mitte der schiefen Stellage (185%). 

Man kann daher sagen: 
Stellage und Pramie mussen in jedem FaIle auf 

derselben Basis aufgebaut werden. 
Wunscht ein Kunde eine Ruckpramie zu geben, so kann 

man sie dadurch auflosen, daB man die Ralfte des Betrages in 
festen Stucken verkauft und fUr die andere Ralfte eine Stellage 
kauft. Das braucht nicht erst erklart zu werden; denn es ist 
selbstverstandlich, d['.B man ein Recht d urch die Stellage 
erwerben mu13, wenn man dem Kunden ein Recht ein
geraumt hat. 

Auf Grund einer Ruckpramie mit kleinerem Risiko fUr den 
Verkaufer muB die Stellage ebenfalls auf schiefer, aber auf nie
drigerer als der regularen Basis gekauft werden. Will der Kunde 
z. B. wieder nur 1 % Risiko tragen, so hat die Riickpramie, wenn 
der Kurs 184% ist, it 182% auszulaufen. Fur den dem Kunden 
eingeraumten Vorzug, nur 1% statt 11/2% Reugeld zu zahlen, 
muD er die Stucke Yz% niedriger (182 statt 182%%) liefern. 
Die schiefe Basis ist hier von 184 auf 183% (182 Yz + Yz) gesunken; 
auf diesem Kurse muB die Stellage aufgebaut sein (siehe Beispiel 
auf S. 226). 

Buchwald, Bankbetrieb. 6. Aull. Hi 
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Auf ahnliche Weise kann man berechnen, wie ein Noch
geschiift abzuschlieBen ist. Angenommen, ein Kunde wiinsche 
30 000 Mk. Diskonto-Kommandit zu kaufen, mit dem Recht, den
selben Betrag am Ultimo noch einmal geliefert zu erhalten. Das 
Geschaft ware also so auszudriicken: 

30000 Mk. Diskonto-Kommandit Kurs: X, 
30 000 Mk." " Kurs: XjO Vorpramie. 
Wir setzen den Kurs vorlaufig mit X ein, weil er sich erst 

aus den an der Borse abzuschlieBenden Geschaften ergeben solI. 
Wie ist nun dieses Nochgeschaft an der Borse zu handeln? 

Zunachst miissen die dem Kunden verkauften "festen Stiicke" 
zuriickgekauft werden (30000 Mk.). Die Vorpramie dont 0 muB 
wie jede andere Vorpramie aufgelost werden, d. h. es miissen 
wie bei jeder anderen Vorpramie weitere 15 000 Mk. feste Stiicke 
und fiir die iibrigbleibenden 15000 Mk. eine Stellage gekauft 
werden. 

Beispiel: 
Verkauf des Kunden 

(Kauf der Bank vom Kunden): 
30000 Mk. D.-K. 182/1 Riickpramie. 

Verkauf an dOer Borse: 

15000 Mk. D.-K. 184 (feste Stucke) 
Kauf an der Borse: 

186 
15000 Mk. D.-K. 180 Stellage. 

Probe: 
Der Priimienerklarungskurs sei 181 %. 

Die Bank iibernimmt vom Kunden Die Bank liefert aus 
aus der Riickpramie 

30000 Mk. D.-K. a 182"10. 
dem Borsenverkauf . 15 000 Mk. 
D.-K. a 184 0J0 (feste 
Stiicke), 

die Bank liefert. . . 15000 " 
D.-K. a 180 % (aus 
der Stellage). 

durchschnittlich 30 000 Mk. 
a 182% 

Man merke sich also die Regel: Ein Nochgeschaft wird 
aufgelOst, indem man fiir % des Gesamtbetrages "feste 
Stiicke" und fiir 74 eine Stellage handelt. 

Angenommen, die Stellage sei an der Borse wieder mit 
6% erhaltlich und der Tageskurs sei 184%. Es sind dann zu 
kaufen: 

1. 30000 Mk. a 184% (gegen die dem Kunden verkauften 
festen Stiicke), 
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2. 15000 Mk. a. 184 (Auflosung der Vorpramie dont 0), 
187 

3. 15000 Mk. a. 181. (Stellage mit 6% Spannung). 

Wir haben vorhin gesehen, daB das Reugeld gleich dem 
vierten Teil des Stellgeldes ist, in diesem FaIle also 1 % %. Wie 
wir die Vorpramie iIi "feste Stiicke" und eine Stellage zerlegt 
haben, so konnen wir umgekehrt die Geschafte 2 und 3 zu einem 
einzigen Pramiengeschaft vereinen. Wir konnten also dem 
Kunden berechnen: 

1. 30 000 Mk. a 184% (feste Stiicke), 
2. 30 000 Mk. a 185 %/1 % % Vorpramie. 

Da wir der Einfachheit und groBeren Verstandlichkeit halber 
dem Kunden nur einen Kurs aufgeben und ihm gleichzeitig das 
Recht einraumen wollen, denselben Betrag zum gleichen Kurse 
abzunehmen, miissen wir versuchen, diese beiden Geschafte auf 
einen Kurs zu bringen, gleichzeitig aber die Vorpramie dont 
1 % % in eine solche dont 0 zu verwandeln. 

Wie ist das moglich 1 
Auf Seite 224 Wl1rde dargelegt, daB man die Basis einer 

Pramie verschieben kann, indem man den Ekart erhOht und das 
Reugeld um den gleichen Prozentsatz verringert, oder umgekehrt. 
Versuchen wir das auch hier einmal zu machen! Wir wollen in 
unserer Pramie: 

30 000 Mk. a. 185 %/1 % % Vorpramie 
zunachst das Reugeld um % % herabsetzen. 

Unsere Geschafte lauten dann: 
1. 30 000 Mk. a. 184 (feste Stucke), 
2. 30 000 Mk. a. 186/1 % Vorpramie. 

Jetzt ist die Formel schon wesentlich vereinfacht. Wir 
erlnnern una, daB es sich gleich bleibt, ob man bei einem Vor
pramiengeschaft das Reugeld im voraus bezahlt, wofiir es dem 
Kaufer vollkommen anheimgestellt ist, am Ultimo die Stiicke 
~bzunehmen oder nicht, oder ob man das Recht erhalt, am Ultimo 
die Papiere zu einem um das Reugeld erhohten Kurse zu fordern 
oder das Reugeld zu entrichten (siehe S. 205). 

Wenden wir diese Regel auf unseren Fall an, so stellen 
sich die Gesohii.fte folgendermaBen: 

1. 30 000,- Mk. a 184% (feste Stiicke), 
2. 30 000,- Mk. a 185/0 Vorpramie, 
3. Zahlung von 1 % auf 30 000 Mk. in jedem Falle . 

. Da der erste Posten ebenfalls unter allen Umstanden ab-
15* 
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genommen werden muB, so kann man der Einfachheit halher 
das eine Prozent auf den Kurs verrechnen. Dann ergeben sich: 

30000,- Mk. It 185% (feste Stucke), 
30000,- Mk. It 185/0 Vorpramie. 

Und damit sind wir am Ziele! Das Geschaft hat die Form, 
die wir gewunscht haben. Wir haben gesehen, daB eine Stellage 
an der Borse mit 6% Spannung erhaltlich war. Kauft man 
eine solche, und ist der Tageskurs 184%, so muB dem Kunden 
das Nochgeschiift zu einem um 1% hOheren Kurse (185%), 
d. h. einem Sechstel des Reugeldes, berechnet werden. 

Doch, ist bei unseren zahlreichen Verwandlungen nicht ein 
kleiner Fehler mit unterlaufen? Der aufmerksameLeser wird 
ihn schon erkannt haben! Als wir die Basis der Vorpramie von 
185 %/1 % % auf 186/1 % verschoben, wurde nicht berucksichtigt, 
daB sich damit gleichzeitig die Basis £iir die dagegen anzukaufende 
Stellage geandert hat. Denn es wurde die Regel aufgestellt: 

"Stellage und Pramie mussen in jedem Falle auf derselben 
Basis aufgebaut sein." (S. 225.) 

Wir miissen daher auch die Stellage verandern, wenn die 
Vorpramie ihre Basis verschiebt. Die Basis muB also 186-1 % 
= 185% betragen; das Stellgeld bleibt naturlich das gleiche. 
Das Geschaft erhalt jetzt diese Form: 

Kauf an der Borse: 45000,- Mk.D.-K. 184% (feste Stucke), 
188 

15000,- Mk.D.-K. -% Stellage, 
182 

Verkauf an den Kunden: 30000,- Mk. D.-K. 185 (feste Stucke), 
30000.- Mk. D.-K. 185/0 Vorpramie. 

Probe: 
Der Pramienerklarungskurs sei 181 %; der Kunde verzichtet 

daher auf Lieferung der "Nochstucke" mit 185%. 

Dnr~h· 

Die Bank nimmt ab: 
45000,- Mk. D.-K. 184 (foote 

Stucke 
an der 
Borse 

gekauft) 

8~hnitt: 45000 Mk. 8. 184 

Die Bank liefert: 
30000,-Mk.D.-K.185 (feate Stucke, 

an den Kun
den verkauft) 

15000,- .. D.-K.182 (aus dar Stal
lage). 

45000 Mk. . 8. 184 

Wir haben dieses Geschaft so umstandlich entwickelt, um 
recht deutlich zu zeigen, wie das Nochgeschiift vom Borsen-



Auflosung der NochgeBchiifte. 229 

vertreter ausgefiihrt werden muB. Fiir die Praxis wird man sich 
nur folgende Regel zu merken haben: 

"Ein Nochgeschiift wird aufgelOst, indem man 
fiir % des Gesamtbetrages "feste Stiicke" und fUr % eine 
Stellage handelt. Der fiir das Recht der einmaligen 
Nachforderung bzw. Nachlieferung zu entrichtende 
Preis betriigt den sechsten Teil der Stellage; diese selbst 
muB auf Basis des um diesen Preis erhohten bzw. er
niedrigten Tageskurses aufgebaut sein." 

In der Praxis pflegen die Banken hiiufig ihren Kunden 
Offerten fiir N ochgeschafte zu machen. Sie schreiben ihnen 
z. B.: "Wir offerieren Ihnen 30000,- Mk. Diskonto-Kommandit 
ein Prozent iiber dem "ersten Kurs" mit "einmal noch", per 
Ultimo dieses Monats, abzunehmen in Ihrer Wahl." Der Kunde 
mull bis zum niichsten Borsentage telegraphisch antworten, wenn 
{lr von dem Angebot Gebrauch machen will. Bevor die Bank 
die Offerte absendet, hat sie an der Borse Erkundigungen ein
gezogen, wie eine Stellage in Diskonto-Kommandit-Anteilen 
erhiiltlich ist. Erfiihrt sie z. B., dall eine Spannung von 6% 
gefordert wird, so berechnet sie sofort, daB das "noch" l/s = 1% 
iiber dem Tageskurs betragen muB. Sie kann aber die An
stellung nur machen, wenn sie sich gleichzeitig vergewissert hat, 
dall eine Stellage auf einer urn 1 % iiber dem Tageskurse liegenden 
Basis erhiiltlich ist. Durch Umfrage bei ~enjenigen Maklern, 
die gewohnlich solche Geschiifte machen, kann sie leicht das 
Notige erfahren. 

Wer das Nochgeschii.ft mit dem Recht der Nachforderung 
verstand~n hat, kann sich auch dasjenige mit dem Recht der 
Nachlieferung erkliiren. Das folgende Beispiel und die Probe 
werden daher zur Erliiuterung geniigen: 

Der Kunde verkauft: 

30000 Mk. D.-K. 183 (feste Stiicke) 
30000 .. D.-K. 183/0 (Riickpriimie). 

Die Bank handelt an der Borse: 

186 
Kauf 15000 Mk. D.-K. 180 Stellage 

(Basis: 184 - 1 = 183 %; 
Reugeld 6%.) 

Verkauf 45000 Mk. D.-K. 184 (feste 
Stiicke). 



230 Pramien auf splttere Termine. 

Probe: 

Der Prii.mienerklltrungskurs sei 185%. 
Die Bank nimmt dem Die Bank liefert an der 

Kunden ab: Borse: 
30000 Mk. D.-K. 183 (feste Stucke; 45000 Mk. D.-K. 184 (feste Stucke) 

aufdieNacblieferungverzichtet und nimmt ab: 
der Kunde, do. der Kurs augen- 15000.. D.-K. 186 (aus der Stel-
blicklich 2% hOher notiert). lage). 

Das heiBt: 

Die Bank kauft 
30000 Mk. a 183 % vom Kunden 
15000 " a 186% aus der Stellage 
45000Mk. a 184% 

Die Bank verkauft 
45000 Mk. a 184% 

45000Mk. a 184%. 

Wie die Geschafte nut "einmal noch" kann man auch ahn
liche mit "zwei-, drei-, viermal noch" usw. konstruieren. Am 
haufigsten werden N ochgeschafte mit "einmalnoch" abgeschlossen. 
Aus dem Prinzip der Auflosung in feste Stucke und Stellagen 
lassen sich die RegeIn der anderen Formen leicht herleiten. 
Um fur den Kunden die Chancen eines Pramien-, Stellagen
oder N ochgeschafts zu erhohen, werden solche Geschiifte meistens 
zur Abwicklung an einem spateren Termin, nicht am Ultimo 
desselben Monats gehandelt. 1m Oktober handelt man also z. B. 
nur selten Vorpramien per ultimo Oktober, sondern meistens 
per ultimo November, Dezember oder gar schon Januar. Selbst
verstandlich kann man in diesem FaIle die Pramie auch nur 
auf demjenigen Tageskurse aufbauen, der fur den betreffenden 
spateren Termin maBgebend ist. Da nun an der Borse Termin
geschafte zur Abwicklung in den nachsten Monaten in der Regel 
nur in den letzten Tagen eines Monats abgeschlossen werden, 
so muB der Handler den Kurs per Ultimo eines der niichsten 
Monate fur die "festen Stucke" aus demjenigen desselben Monats 
berechnen. Wiedas geschieht, wird im nachsten Abschnitt 
dieses Kapitels gezeigt werden. 

tiber den Handel der Pramien und Stellagen ist nur wenig 
zu sagen. Er vollzieht sich in derselben Weise wie der Termin
handel. Nur ist zu beachten, daB Pramien und Stellagen nicht 
amtlich notiert werden. Einige Maklerfirmen veroffentlichen 
Notierungen in den Handelszeitungen; doch kann man sich nicht 
immer streng an sie halten. 

Aus dem Prinzip der Auflosung der Pramien- und Noch
geschiifte ergibt sich auch, daB man in diesen Geschaften Be-
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trage unter 30 000 Mk. bzw. 50 Stiick schwer handeln kann. 
Eine Pramie im Betrage von 15 000 Mk. kann man wohl zuweilen 
abschlieBen, doch ist dann ihre Auflosung unmoglich. 

1m AnschluB hieran sind noch einige Worte iiber die Mog
lichkeit des Differenz- oder Spieleinwandes bei Pramiengeschaften 
zu sagen. Handelt es sich um ein eigentliches Borsentermin
geschaft und schlieBt dieses die Bank mit einem terminhandels
fahigen Kunden ab, so ist es auch als Pramiengeschaft unter 
allen Umstanden giiltig. Bei einem inoffiziellen Termingeschaft 
(siehe S.203) wird die Bank sich vom Kunden eine Anzahl ung 
in Hohe der Vor- oder Riickpramie machen lassen. Hierzu ist 
die Ausfiillung eines besonderen Formulars, ahnlich dem auf 
Seite 204 dargestellten, notwendig. Gewohnlich bestatigt der Kunde 
auf diesem Formular, daB er die Pramie auf den erteilten Auf trag 
bar zu entrichten hat und daB er hierfiir den von ihm gezahlten 
oder von einem anderen Konto iiberwiesenen Betrag (dessen Hohe 
zu nennen ist) bestimmt. 1m Falle eines Riicktritts vom Ge
schaftsabschluB solI der Betrag (wie ebenfalls vom Kunden zu 
bestatigen ist) der Bank als Reugeld, bei Abnahme bzw. Lie
ferung der Effekten als "Anzahlung" verbleiben. Diese An
zahlung kann niemals von dem Kunden zurUckgefordert werden 
und schiitzt vor allem gegen die Erhebung des Einwandes aus 
§ 762 und § 764 BGB, der sonst bei Pramiengeschaften leichter 
durchfiihrbar ist als· bei den regularen Borsentermingeschaften. 
Gleichgiiltig ist hierbei, ob der Kunde terminhandelsfahig ist 
oder nicht. Bei nichtterminhandelsfahigen Personen wird, wenn 
das Pramiengeschaft ein eigentliches Termingeschaft betrifft, 
statt der Vorausbezahlung der Pramie (in Form der "Anzahlung") 
die Stellung einer Sicherheit in der auf Seite 206 vorgeschriebenen 
Form geniigen. Indes pflegen auch in diesem FaIle der Einfach
heit halber die Banken die Vorausbezahlung der Pramie zu for
dern. Selbst verbotene Termingeschafte (S.203) konnen mit 
Hilfe der "Anzahlung" abgeschlossen werden, doch pflegen die 
Banken in der Praxis hiervon meistens Abstand zu nehmen. 

7. Die (ielddispositionen zum Ultimo. 
Wer ein Papier per illtimo kauft, hat es abzunehmen; wer 

es per illtimo verkauft, muB es liefern. Dieser Satz klingt gewiB 
ganz selbstverstandlich. Dennoch herrscht in weiten Kreisen 
die irrige "Oberzeugung, daB Abnahme und Lieferung bei Termin-
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geschiiften ausgeschlossen sind. Man glaubt, es werde nur die 
Differenz berechnet zwischen Einkaufs- oder Verkaufskurs 
einerseits und dem Tageskurse am Ultimo andererseits. tJber die 
Ursachen dieser falschen Auffassung wird spater, im Abschnitt 12 
dieses Kapitels, die Rede sein. 

Oft wird jemand, der ein Wertpapier per Ultimo gekauft 
hat, es im Laufe des Monats wieder verauBert haben, oder jemand, 
der es blanko verkauft, "gefixt" hat, wird es zuriickgekauft, 
"gedeckt" haben. In diesen Fallen ist freilich, wenn beide Ge
schafte mit demselben Kontrahenten abgeschlossen worden sind, 
Abnahme und Lieferung unnotig; es geniigt die Bezahlung der 
Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. 

Haufig entsteht jedoch eine gewisse Schwierigkeit, sob aId 
die Glattstellung des Borsenengagements nicht im Laufe des
selben Monats erfolgt ist. Denn der Kaufer muB das Geld -
es handelt sich bei Termingeschaften meistens um groBe Summen 
- bar bezahlen, und der Blankoverkaufer muB sich die Stiicke 
leihen, da er sie nicht besitzt. 

Es liegt nahe, daB der Kaufer die Stiicke, die ihm geliefert 
werden, in Lombard geben wird, wenn er sich das zur Abnahme 
notwendige Geld verschaffen will. 

1m Bankverkehr hat sich fiir diese Geld- und Stiick
beschaffung eine besondere Geschaftsform herangebildet, das 
Reportgeschaft. Es gewahrt gegeniiber dem eigentlichen 
Lombardgeschaft den Vorteil, daB der Geldgeber dem Schuldner 
nicht dieselben Stiicke zuriickzuliefern braucht. Dadurch ist er 
in der Lage, die Stiicke zur Ablieferung zu benutzen, und nur 
so ist es moglich, sich die Stiicke zur Lieferung in blanko ver
kaufter Effekten zu verschaffen und diese nicht vor dem Ultimo 
"decken" zu miissen. Angenommen, A. habe im Laufe des Monats 
15 000 Mk. Deutsche Bankaktien gekauft, B. die gleiche Summe 
blanko verkauft (gefixt). Wiirde nun A. zur Beschaffung des 
Geldes die Papiere so in Lombard geben, daB sie der Geldgeber 
nicht verauBern oder beleihen kann, sondern ihm bei Riicker
stattung des Geldes die gleichen Stiicke zuriickzuliefern hatte, 
so ware es B. unmoglich, sich die in blanko verkauften Stiicke zur 
Lieferung am Ultimo zu verschaffen. Es bliebe ihm nichts iibrig, 
als sie anzukaufen, d. h. das Geschaft glatt zu stellen. 

Das Reportgeschaft stellt sich als ein uneigentliches Lombard
geschaft dar (pignus irregulare), d. h. als ein Beleihungsgeschaft, 
bei dem die hinterlegten Werte nicht, wie beim Lombardgeschaft, 
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Eigentum des Rinterlegers bleiben, sondern in das des Darlehn
gebers ubergehen, also von ihm verauBert oder weiterverpfandet 
werden durfen. Gerat der Geldgeber z. B. in Konkurs, so scheiden 
beim eigentlichen Lombardgeschaft die hinterlegten Wertpapiere 
aus der Konkursmasse aus, der Darlehnsnehmer erhalt sie gegen 
Zahlung der geliehenen Summe zuruck; beim uneigentlichen 
Lombardgeschaft hingegen hat er mit dem Mehrwert der Stucke 
uber den geliehenen Betrag nur Anspruch als Konkursglaubiger. 

Das Reportgeschaft weist nun gegenuber dem uneigent
lichen LombardgeschMt noch einige besondere Eigenheiten auf. So 
wird das Darlehen regelmaBig auf einen Monat, von Ultimo zu 
Ultimo, genommen. Ferner ist die Beleihungsgrenze eine andere. 

Wie bekannt ist, werden beim Lombardgeschaft, auch beim un
eigentlichen, die hinterlegten Wertpapiere gewohnlich nicht zum 
vollen Kurswerte beliehen, sondern es wird wegen der Gefahr des 
Kursruckganges ein EinschuB gefordert, dessen Rohe sich nach 
der Qualitat des Pfandes richtet. Beim Reportgeschaft falIt 
dieser EinschuB weg; der Darlehnsnehmer erhalt den vollen 
Tageskurs. Die Beleihung selbst kann erst am Ultimo des Monats 
vorgenommen werden, denn der Darlehnsnehmer erhalt dann 
erst die im Terminhandel gekauften Stucke, die er zur Sicher
heitsstelIung braucht. Damit aber die Vorbereitungen fUr Lieferung 
und Abnahme der Effekten am Ultimo schon fruher beginnen 
konnen und namentlich die Rechnungen nicht erst am letzten 
Tage des Monats ausgestelIt zu werden brauchen, erfolgt beim 
Reportgeschaft die Beleihung nicht auf Basis der Kurse des 
letzten Monatstages, sondern auf der eines fruheren. Es wird 
zu diesem Zweck am drittletzten Borsentage eines jeden Monats 
der ungefahre Durchschnittskurs dieses Tages als sogenannter 
Liq uidationskurs festgesetztl). Die Feststellung des Liqui
dationskurses erfolgt durch den Borsenvorstand. 

Die Reportgeschafte nennt man auch Prolongations
geschafte oder Prolongationen, weil mit ihrer Rilfe ein 
Engagement it la hausse (Kauf in Erwartung einer Steigerung) 
wie ein Engagement it la baisse (Verkauf in Erwartung eines 
Ruckganges) um einen Monat hinausgeschoben - prolongiert -
wird. Zwar hat der Kaufer die Effekten am Ultimo abzunehmen 
und der Verkaufer sie zu liefern; da aber der Kaufer die ge
kauften Stucke an demselben Tage gegen Erstattung des Gegen-

1) tlber den ferneren Zweck dieses Kurses siehe Abschnitt 12 c diese3 
Kapitels. 
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wertes verleiht und der Verkaufer zur Lieferung der verkauften 
Effekten sich die Stiicke gegen Hingabe des Gegenwertes leiht, 
sind Kaufer und Verkaufer der Sorge enthoben, noch im alten 
Monat das Engagement - vielleicht mit Verlust - giattstellen zu 
miissen; der Kaufer, weil ihm das Geld zur Abnahme der Effekten 
fehlt, der Verkaufer, weil er Stiicke liefern muB, die er nicht 
besitzt. 

Haufig begegnet man der irrigen Auffassung, daB der Kaufer 
durch die Prolongation der Effekten die Stiicke nicht mehr ab
zunehmen, der Verkaufer sie nicht mehr zu liefern braucht, sondern 
daB nur die Differenz zwischen dem Ankaufs- bzw. Verkaufs
kurs und dem Liquidationskurse beglichen wird. Tatsachlich 
miissen aber samtliche Borsengeschafte erfiillt werden. Zwar 
kommt es oft vor, daB das Prolonga.tionsgeschaft mit derselben 
Firma abgesehlossen wird, mit der das erste Geschaft kontrahiert 
worden ist. Der Privatmann und die Provinzbank p£legen sogar 
fast immer ihre Borsenengagements bei der Bank zu prolongieren, 
wo sie die Stiicke urspriinglich gekauft bzw. verkauft hatten; 
dies schon deshalb, weil sie nicht immer tiber mehrere Bank
verbindungen verfiigen und weil die Lieferung der Stiicke von 
derjenigen Bankfirma, wo sie gekauft sind, an diejenige, wo sie 
prolongiert wurden, ganz unnotige Miihe verursachen wiirde. 
Aber zum Wesen des Reportgeschafts gehOrt das nicht. Bei 
der Prolongation an der Borse tritt sogar meistens der um
gekehrte Fall ein: die X-Bank kauft z. B. 15000 Mk. Dresdner 
Bankaktien von der Y-Bank und reportiert sie am Ultimo mit 
der Z-Bank 1). Von demjenigen, der die Effekten a la hausse 
gekauft hatte und sie am Ultimo beleihen laBt, sagt man, er 
gibt die Stiicke hinein, yom Verkaufer, der sie zur Lieferung 
braucht, er nimmt sie herein. In Osterreich sind hierfiir die 
Ausdriicke gebrauchlich: in Kost geben, in Kost nehmen. 

Der fiinft-, viert- und drittletzte Borsentag eines jeden 
Monats gilt als offizieller Prolongationstag, und es wird an diesen 
Tagen die Aufgabe der Prolongationsabschliisse fiir die Kundschaft 
vorgenommen. Der Kunde bestimmt, ob sein Engagement am 
ersten, zweiten oder dritten Prolongationstage reportiert werden 
soil. Zuweilen wird auch verlangt, daB die Reportierung zum 
Durchschnittssatz dieser drei Tage geschieht. An der Borse 
werden jedoch Prolongationsgeschafte schon einige Tage vor den 

1) 'Ober den Ausgleioh der Lieferungen duroh den Kaasenverein siehe 
Absohnitt 120 dieses Kapitels. 
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sogenannten offiziellen Terminen vorgenommen. ctJber die N 0-

tierung der Prolongationssatze siehe S. 241.) Wie beim Termin
geschaft miissen beide Parteien danach trachten, nur mit finanziell 
"guten" Firmen Reportgeschafte abzuschlieBen. Auch der Geld
nehmer hat dieses Interesse; denn steigt der Kurs im Laufe des 
Monats und bleibt der Geldgeber mit der Riicklieferung der Stiicke 
im Verzug, so erleidet auch der Geldnehmer, wenn der Geldgeber 
zahlungsunfahig ist, einen Schaden. 

Obgleich das Reportgeschaft nur eine besondere Art des un
eigentlichen Lombardgeschafts ist, geht die herrschende Rechts
anschauung dahin, es als ein Kauf- und Riickkaufsgeschaft an
zusehen. 

Diese Auffassung entstand infolge der eigenen Form, in der 
die Reportgeschafte abgeschlossen werden. Zum Zwecke der 
Vereinfachung werden namlich die Zinsen fiir das geliehene Geld 
nicht separat berechnet und bezahlt, wie das bei den Lombard
geschaften zu geschehen p£legt, sondern sie werden dem Liqui
dationskurse, zu dem die Riicklieferung erfolgt, hinzugerechnet. 
Ferner werden auch die Stiickzinsen mitberiicksichtigt. Wenn 
z. B. A. im Monat Juni 15000 Mk. Deutsche Bankaktien an B. 
hineingibt, so hat B. am ultimo Juni den Liquidationskurs pI us 
Stiickzinsen bis ultimo Juni zu entrichten. A. zahlt ultimo Juli 
denselben Kurs plus Stiickzinsen bis ultimo J uli. Wiirde A. nun 
noch die ganzen Zinsen fUr das geliehene Geld zu zahlen haben, 
so hatte er an Stiickzinsen fiir einen Monat zuviel gezahlt. Es 
wird daher die Differenz von Geld- und Stiickzinsen pro Monat 
berechnet und urn diesen Betrag, in Prozenten ausgedriickt, der 
Riicklieferungskurs erhCiht. Angenommen, die Zinsen fUr das 
geliehene Geld betragen 5% und der Liquidationskurs der Deut
schen Bankaktien am ultimo Juni sei 210%, dann hatte A., pro 
Jahr und auf den Kurs von 210% + 2% Stiickzinsen (bis ultimo 
Juni berechnet; denn er leiht sich das Geld auf den ausmachenden 
Betrag + Stiickzinsen), 

5 . 212 : 100 = 10,60% zu zahlen. 
Davon sind abzuziehen Stiickzinsen pro Jahr = 4,00% 

es bleiben also pro Jahr = 6,60%, 
d. h. pro Monat der zwCilfte Teil = 0,55%. 

B. hat also an A. zuriickzuliefern: 
15000 Mk. Deutsche Bankaktien a 210,55% per ultimo Juli. 
Bei Wertpapieren, deren Kurs niedrig notiert, kann der Fall 

eintreten, daB die Stiickzinsen groBer als die Geldzinsen sind. 
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Angenommen, A. gebe statt der Deutschen Bankaktien 25 St. 
Lombardenaktien an B. hinein und der Liquidationskurs betrage 
15%. Die Berechnung stellt sich dann folgendermaBen: 

Stiickzinsen pro Jahr ............ = 4,-%, 
Geldzinsen 17· 5% : 100 (15 + 2% Stiickzinsen) = 0,85% 

es bleiben also pro Jahr = 3,15%, 
d. h. pro Monat = 0,26%. 

Diese Differenz von 0,26% ist aber nicht wie die oben auf 
Deutsche Bankaktien ermittelte dem Kurse zuzuziehen, son
dern von ihm abzuziehen. B. hatte demnach an A. zuriick
zuliefern: 

25 St. Lombarden a 14,74% per ultimo Juli. 

Den Kurszuschlag nennt man Report, den Abschlag De
port. Will man umgekehrt aus dem gegebenen Report- oder 
Deportsatz den ZinsfuB fiir das geliehene Geld berechnen, so 
ist folgendermaBen zu kalkulieren: 

1. 0,55% Report pro Monat = 0,55 . 12 ... - 6,60% 
pro Jahr. Da der Report nur Differenz zwischen 
Stiick- und Geldzinsen ist, muB man, urn die Rohe 
der Geldzinsen zu erfahren, Stiickzinsen zuzahlenj 
pro Jahr . . . . . . . . . . . . . • . . . . . - 4,-% 

insgesamt pro Jahr 10,60%. 
Diese 10,60% beziehen sich auf den ganzen Betrag; da aber 
das Papier einen Kurs von 210%, einschlieBlich Stiickzinsen von 
212% hat, so ist der wirkliche Zinssatz, also auf 100% gerech
net, 5%. 

2. Die Stiickzinsen pro Jahr betragen ..... = 4,-%. 
Da der Report nur Differenz zwischen Stiick- und 
Geldzinsen ist, diese aber kleiner sind als jene, muB 
man, urn die Geldzinsen zu erfahren, den Deportsatz 
von den Stiickzinsen abziehen: 0,26% Deport pro 
Monat = 0,26 . 12 = 3,12% pro Jahr (abgerundet) 3,15% 

bleiben 0,85%. 
Diese 0,85% sind fiir den ganzen Betrag berechnet. Da das 
Papier 15%, einschlieBlich Stiickzinsen 17% notiert, so heiBt 
das fiir 100 Einheiten = 5%. 

Dadurch, daB in dieser Weise die Report- und Deportsatze 
mit den Kursen verrechnet werden und die Stiicke auch regular 
inklusive Stiickzinsen geliefert werden, gewinnen die Prolonga-
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tionsgeschii.fte ii.u.13erlich allerdings das Aussehen eines Kauf
und Ruckkaufgeschii.fts. 

Die Bank erhalt von denjenigen Kunden, die Borsenengage
ments eingegangen sind, vor dem Ultimo Mitteilung, ob sie die 
per Ultimo des Monats gekauften oder verkauften Stucke zu 
prolongieren wunschen. Es ist nicht selbstverstii.ndlich, daB ein 
Engagement prolongiert wird. Der Kunde kann die Stucke beim 
Kauf abnehmen und bar bezahlen, beim Verkauf der Bank ein
senden. Gewohnlich wird in den Geschii.ftsbedingungen verein
bart, daB <;lie Bank die Prolongation vornimmt, wenn der Kunde 
nicht bis zum vorletzten Prolongationstage bestimmte Weisungen 
fiir die Behandlung der Ultimo-Engagements erteilt hat. Jedoch 
ist die Bank nicht ohne weiteres zur Ausfiihrung der Prolongation 
verpflichtet, weil der Kunde bei ihr Borsentermingeschii.fte ab
geschlossen hat. Vielmehr ist die Prolongation ein neues, voll
kommen selbstii.ndiges Geschaft. Dies zu wissen ist fiir denjenigen, 
der Borsentermingeschii.fte mit einer Bank abschlieBt, oft von 
groBem Wert. Es kommt nii.mlich hii.ufig vor, daB kleinere Bank
firmen dadurch Effektenkundschaft zu erlangen trachten, daB 
sie den AbschluB von Borsentermingeschii.ften mit sehr geringem 
EinschuB empfehlen. Der Kunde geht auf den Vorschlag gern 
ein, in der Erwartung, daB er die Stucke auch am illtimo nicht 
abzunehmen braucht, sondern prolongieren kann, falls er das 
Engagement nicht vorher mit Gewinn glattzustellen in der Lage 
ist. Solange die Lage des Geldmarktes normal ist, kann der 
Bankier die Prolongation getrost vornehmen. Tritt aber eine 
erhebliche Erhohung der Zinssii.tze ein, so wird es ihm oft schwer 
fallen, an der Borse Prolongationsgeld zu erhalten. Die Geld
geber werden zuriickhaltender sein; namentlich dann, wenn die 
Zinssteigerung durch allzu groBe Nachfrage nach Prolongations
geld entstanden ist, wie das in Zeiten ubertriebener spekulativer 
Betii.tigung hii.ufig der Fall ist. Der kleinere Bankier wiXd dann, 
da er selbst nicht genugend Ultimogeld aufnehmen kann und 
nicht uber genugend eigene Mittel verfugt, um am Monatsende 
die von seiner Kundschaft im Terminhandel gekauften Effekten 
abzunehmen und zu bezahlen, gezwungen sein, auch seinem 
Kunden die Prolongation zu verweigern. Dann erst merkt 
der Kunde oft, daB er gar keinen Anspruch auf die Verlii.nge
rung des Engagements hatte. GroBere Bankiers oder Aktien
banken sind naturgemii.B jederzeit finanziell in der Lage, die fur 
Rechnung der Kundschaft gekauften Wertpapiere am Ultimo 
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abzunehmen. Ihnen kann auch die Geldbeschaffung an der 
Borse keine Schwierigkeiten machen (siehe S.239). Dennoch 
ist es auch vorgekommen, daB GroBbanken ihrer Kundschaft 
die Prolongation ablehnten und sie veranlaBten, die gekauften 
Effekten abzunehmen1) oder zu verkaufen. Dieser Fall wird ein
treten, wenn einer Bank daran gelegen ist, daB die Hausse
engagements ihrer Kundschaft eine Abnahme erfahren; sei es, 
weil sie sich selbst liquider halten will, oder weil sie durch eine 
weitere Ausbreitung iibermaBig groBer spekulativer Engagements 
einen plOtzlichen Borsenkrach und damit Verluste befiirchtet. 

Die Hohe des Geldsatzes, zu dem die Prolongationen er
folgen, richtet sich nach dem ZinsfuB, der zu derselben Zeit fiir 
Ultimogeld bezahlt wird. Unter Ultimogeld versteht man 
Geld, das von Ultimo zu Ultimo, also auf einen Monat verliehen 
wird und fiir diese Zeit fiir beide Teile unkiindbar ist. Der dafiir 
zu entrichtende Zins ist regelmaBig Mher als derjenige fiir "tag
liches Geld", d. h. fiir Geld, das taglich zur Riickzahlung am 
nachsten Tage gekiindigt werden kann. 

Oft entspricht der bei der Prolongation zu zahlende Zins 
dem Satze fiir Ultimogeld nicht, obgleich das Geld in beiden 
Fallen auf einen Monat, fiir beide Teile unkiindbar, verliehen 
wird. Die Ursache hierfiir ist folgende. Angenommen, es hatte 
im Laufe des Monats eine groBe Anzahl von Baissespeku
lanten Deutsche Bankaktien blanko verkauft. Alsdann 
wird an den Prolongationstagen eine groBere Nachfrage zur 
Hereinnahme von Deutschen Bankaktien entstehen. Die Be
sitzer der Aktien werden diese Gelegenheit. benutzen und 
die Stiicke nur hineingeben, wenn ihnen besondere Vorteile geo 

wahrt werden. Diese Vorteile bestehen darin, daB der Besitzer 

1) Die Bezeichnung "abnebmen" ist in diesem Zusammenhang als 
Fachausdruck aufzufassen. Es ist darunter nicht zu verstehen, daB der 
Kunde die betreffenden Stiicke aus dem Tresor der Bank entnehmen mull,· 
sondern er kann sie auch im Depot der Bank Hegen lassen. Zuweilen 
kommt es auch vor, dall die Bank sich bereit erkliirt, das Geld zum Be
zug der Stiicke vorzuschieBen, aber nur gegen Erstattung eines Zins
satzes, der hiiher ist als der Satz fiir Ultimogeld. Es wird in diesem 
FaIle kein Reportgeschiift, sondern ein uneigentliches Lombardgeschiift 
abgeschlossen. . Der Kunde wird fiir den Gegenwert der Effekten abziig
lich seines Einschusses auf seinem Konto belastet. Die Wertpapiere 
werden ihm auf Stiickekonto gutgeschrieben. Auch in diesem FaIle 
spricht man von der "Abnahme" der Effekten, niimlicb im Gegensatz 
zu der Reportierung. 
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der Stiicke fUr das ihm dagegen geliehene Geld weniger Zinsen 
zu entrichten hat. Papiere, in denen groBe Baissepositionen 
bestehen, werden daher am Ultimo "unter Geldsatz" pro
longiert; um die Stiicke fUr einen Monat zu erhalten, muB sich 
der Baissespekulant mit niedrigeren Zinsen fUr das geliehene 
Geld begniigen. Es ist schon vorgekommen, daB in Zeiten groBen 
Stiickemangels fUr das Geld iiberhaupt keine Zinsen vergiitet 
wurden, ja, daB sogar derjenige eine Vergiitung erhielt, der die 
Stiicke verlieh. 

Umgekehrt werden bei der Reportierung von Effekten, in 
denen groBe Haussepositionen bestehen, dem Geldnehmer hohere 
Zinsen berechnet werden. Der Verleiher des Geldes wird die 
Stiicke uuter anderen Bedingungen nicht hereinnehmen, weil er 
kein Interesse daran hat, gerade eine bestimmte Effektengattung 
zu nehmen. 1m allgemeinen kommen aber Prolongationen "unter 
Satz" haufiger vor als solche "iiber Satz". Diese Erscheinung 
findet ihre Erklarung in der Gepflogenheit der groBeren Banken, 
Papiere nur dann zu prolongieren, wenn dies "unter Satz" mog
lich ist. Institute, die immer iiber groBere Effektenbestande 
verfiigen, konnen sich namlich jederzeit zum ZinsfuB des Ultimo
geldes, haufig noch billiger Geld durch regelmaBige Lombar
dierungen verschaffen: es kommt ihnen nicht darauf an, Effekten 
ohne EinschuB zu prolongieren, da sie ohnehin nicht ihren 
gesamten Effektenbesitz in Lombard geben. "Dber Satz" wird 
nur derjenige Effekten hineingeben, der keine anderen Bestande 
hat, die er an ihrer Stelle in Lombard geben kann. 

Auch zum Satze des Ultimogeldes pflegen die Banken 
Effekten nicht hineinzugeben, weil die Lombardierung selbst bei 
gleichem ZinsfuB noch giinstiger ist. Wahrend namlich Prolon
gationsgeschafte versteuert werden miissen, ist bei regularen 
Lombardgeschaften die Entrichtung einer Stempelabgabe nicht 
vorgeschrieben. (Naheres hieriiber siehe Abschnitt 11 dieses 
Kapitels.) 

Die groBeren Banken pflegen die Prolongationen an der 130rse 
iiberhaupt fast unabhangig von den Prolongationen der Engage
ments ihrer Kundschaft vorzunehmen. Wiinscht ein Kunde z. B. 
15 000 Mk. Deutsche Bankaktien hineinzugeben, so ware es nicht 
gut moglich, dasselbe Geschaft an der Borse abzuschlieBen. Denn 
abgesehen von der eben besprochenen Frage des Zinssatzes kommt 
auch noch in Betracht, daB sich bei groBeren Banken die Ent
gagements der Kunden vielfach untereinander ganz oder teilweise 
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ausgleichen. Wahrend A. die Aktien der Deutschen Bank hinein
zugeben hat, muB B. sie hereinnehmen. 

Die Beschaffung des Geldes zum Ultimo geschieht daher in 
folgender Weise. Der Borsenvertreter notiert sich den Saldo 
der an der Borse per Ultimo des Monats laufenden Engage
ments. Die abzuliefernden Effekten mussen natiirlich herein
genommen werden, sofern sie sich nicht im Besitze der Bank 
befinden oder von den Kunden ubersandt werden. Von den ab
zunehmenden Effekten gibt er nur diejenigen hinein, die "unter 
Satz" prolongiert werden, und das auch nur dann, wenn der 
Kunde nicht selbst die Lieferung am Ultimo wiinscht; die anderen 
nimmt die Bank am Ultimo abo Braucht sie hierzu Geld, so 

.kann sie, wenn nicht der Eingang groBerer Summen am Ultimo 
zu erwarten ist, Lombardgeld nehmen. Das geschieht nicht 
allein an der Borse; auch Provinzbanken, Sparkassen, groBere 
Warenfirmen usw. verleihen zuweilen an Banken und Bankiers 
Ultimogeld zu etwas niedrigerem Satze, als er an der Borse 
gezahlt wird. 

H§.ufig kommt es vor, daB einem Kunden, der Effekten per 
Ultimo gekauft und den Auf trag erteilt hat, sie hineinzugeben, 
die Prolongation alB salcha aufgegeben wird, von der Bank aber 
die Stucke am Ultimo abgenommen und bar bezahlt werden. 
Das geschieht z. B. in dem soeben besprochenen Fall, daB die 
Prolongationen in dem betreffenden Papier "uber Satz" erfolgen. 
Derartige Effekten gehoren nicht zu den eigenen Bestii.nden der 
Bank, sie gehoren aber auch nicht dem Kunden, denn dieser 
erhiilt sie erst am nachsten Ultimo, falls er die Stucke nicht 
weiterprolongieren sollte. Man hat daher fiir salcha Bestande 
eine besondere Bezeichnung wahlen mussen und nennt sie Re
porteffekten. Unter diesem Titel erscheinen sie in jeder Bank
bilanz unter den Aktiven. 

Gibt der Kunde den Auf trag, seine nicht erledigten Engage
ments zu prolongieren, so teilt ihm das Korrespondenzbureau am 
gleichen Tage den Report- oder Deportsatz mit. Die Abrechnung 
des Kauf- und Verkaufgeschii.ftes wird ihm erst am Ultimo iiber
sandt, nachdem die Liquidationskurse festgestellt worden sind. 
Gleichzeitig wird ihm mitgeteilt, daB er ein neues Engage
ment per Ultimo des nachsten Monats unterhalt (s. S. 210 und 
Kapitel VII). 

Die Report- und Deportsatze werden nicht amtlich notiert. 
Fiir einige Papiere wird von einzelnen Maklerinstituten eine Ver-
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offentlichung in den Handelsblattern und Kurszetteln veranlaBt. 
Die hier publizierten Satze gelten jedoch fiir die Banken als Richt· 
schnur fiir die Berechnung der Abschliisse mit ihrer Kundschaft. 
Die Veroffentlichungen verstehen sich exklusive Courtage. Dem 
Kunden werden daher haufig neben dem publizierten Prolonga
tionssatz die Maklergebiihren in Anrechnung gebracht, obgleich 
die Prolongationsgeschafte der Borsenfirmen nahezu ausschlieB
lich ohne Berechnung von Courtage, also ohne Vermittlung eines 
Maklers abgeschlossen werden. 

Der AbschluB der Prolongationsgeschafte an der Borse ist 
sehr einfach. Fiir die Berechnung der Zinsen aus den Prolon
gationssatzen und umgekehrt haben die Borsenvertreter in der 
Regel Tabellen, die monatlich neu ausgearbeitet werden. Diese 
geben an, welcher Report- oder Deportsatz bei verschiedenen 
Kursen und Geldsatzen in Ansatz zu bringen ist. 

Firmen, die Effekten hereinzunehmen oder hineinzugeben 
wiinschen, sind leicht ausfindig zu machen. Der Borsenvertreter 
wird sich zunachst an diejenigen Banken wenden, mit denen die 
Engagements im Laufe des Monats eingegangen worden sind. 

Von Geldabschliissen gegen Effektenunterlage hat das Effek
tenbureau Mitteilung zu erhalten. Die Prolongationen der Kund
schaft sind in ein fiir das Korrespondenzbureau bestimmtes 
Buch oder auf Bogen zu schreiben. Der Kurs kann zunli.chst nicht 
ausgefiillt werden, das geschieht erst nach Festsetzung des Liqui
dationskurses. 

Die Eintragungen sind aus der umstehenden Tabelle 
(S. 242/243) ersichtlich. 

Paul Miiller hat also 15 000 Mk. Diskontokommandit-Ant. 
im Juli a la hausse gekauft und am Ultimo hineingegeben. Man 
bucht daher zwei Gesch1i.fte, den Verkauf per ultimo Juli und 
den Riickkauf per ultimo August. 

8. Die Ausfiihrung der Kassageschiifte. 
Die Ausfiihrung der Kassageschli.fte unterscheidet sich nur 

wenig von der Ausfiihrung der Termingeschli.fte zum "ersten 
Kurs". Wir wissen bereits, daB die Kassakurse in Berlin von 
%2-2 Uhr (Sonnabends von 1-%2 Uhr) festgesetzt werden; es 
geniigt also, wenn die Auftrli.ge an die (vereideten) Kursmakler bis 
%2 bzw. 1 Uhr erteilt werden. Der Borsenvertreter kann sich daher 
bis zu dieser Zeit bemiihen, fiir einen Teil seiner Auftrli.ge unter 
Umgehung der Makler die Gegenkontrahenten selbst zu finden. 

Buchwald. Bankbetrleb. 6. Aul!. 16 
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Gekauft. 

Betrag I 

Die Ausfiihrung der K8Bsa.geschii.fte. 

Effekt Kurs Firma. 

Mk.15000 Diskonto-Kom- Liquidations- Paul Miiller 
mandit-Ant. kurs 

+ Report: 
0,54% 

Termin 

per ultimo 
August 

Eine Ersparnis der Courtage ist um so leichter moglich, weil, 
wie erwahnt, fur Kassapapiere nur ein Kurs amtlich festgesetzt 
wird. Der Handel vollzieht sich nicht wie beim Terminhandel zu 
festen, sofort vereinbarten Preisen, sondern die Geschafte werden 
"zum Kassakurse" abgeschlossen, dessen Hohe aber erst spater 
festgesetzt wird. Hat der Borsenvertreter E£fekten zu handeln, 
die erst kurze Zeit im Verkehr sind, so wird er sich in der Regel 
an die Emissionshauser wenden. Fur fast jedes Papier, das 
zum Handel an der Borse zugelassen werden soIl, ist durch das 
Emissionshaus die Genehmigung der "Zulassungsstelle" einzuholen. 
Die Emissionsfirma hat einen Prospekt einzureichen, der aIle 
Angaben enthalten soIl, die fur das Publikum von Bedeutung 
sind, wenn es den Wert des zu emittierenden Papiers priifen will. 
Die Zulassung darf abgelehnt werden, wenn der Prospekt un
vollstiLndig ist oder wenn durch die Emission erhebliche allge
meine Interessen geschiLdigt werden, ferner auch dann, wenn 
die Emission "offenbar zu einer tJbervorteilung des Publikums" 
fiihrt. Ob die Ablehnung des Prospektes auch aus anderen 
Grunden gesetzlich moglich ist (z. B. weil die Gesellschaft der 
Zulassungsstelle ala unsolide erscheint) gilt ala fraglich; die 
Berliner Zulassungsstelle bejaht diese Frage. "Ober die Zu
lassung der Reichs- und Staatsanleihen, Pfandbriefe usw. siehe 
S.174. 

Die den Prospekt unterzeichnende Bankfirma hat allein oder 
in Gemeinschaft mit anderenFirmen von dem Staat oder der Aktien
gesellschaft den Gesamtbetrag der zu emittierenden Papiere fest 
ubernommen, um sie mit einem Zwischengewinn an das Publikum 
weiter zu verkaufen. Da die Emissionshauser naturgemaB nicht den 
ganzen Betrag der von ihnen an der Borse eingefuhrten Werte auf 
einmal veriLuBern, sind sie kurze Zeit nach der Emission meistens in 
der Lage, Verkaufe in diesen Wertpapieren vorzunehmen. 

Ein weiterer Teil der Auftrage kann ebenfalls ohne die 
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Verkauft. 

Betrag I Effekt Kln-s Firma. Termin 

Mk.15000 Diskonto-Kom- Liquidations· Paul Miiller per ultimo 
mandit-Ant. kurs Juli 

Hilfe der vereideten Makler ausgefiihrt werden. Wie es im Ultimo
verkehr eine groBe Anzahl nicht vereideter Makler gibt, so auch 
beim Kassahandel. In der Borsensprache heiBen sie Pfusch
makler, weilsie angeblich den vereideten Maklern ins Handwerk 
pfuschen. Sie empfangen von den Borsenvertretern die Ordres 
und versuchen, hierzu Gegenkontrahenten zu finden. Gewohnlich 
geschieht das in der Weise, daB sie den Namen des betreffenden 
Papieres in dem fiir diesen Handel bestimmten Markte laut 
ausrufen. Ein anderer Pfuschmakler, der in demselben Papier 
eine Gegenordre hat, kompensiert sie mit dem ersten Makler. 
Das Geschaft der Pfuschmakler ist sehr miihsam; als Courtage 
erhalten sie nur die Halfte, oft nur ein Viertel des an die vereideten 
Makler zu entrichtenden Satzes. 

Auch der Borsenvertreter fUr den Kassamarkt hat haufig bei 
der Feststellung der Kurse zugegen zu sein. Handelt es sich um 
die Ausfiihrung groBerer Auftrage, so wird sich hierbei haufig 
ein sukzessiver An- oder Verkauf empfehlen. Zu beachten ist nur, 
daB die Ausfiihrung des Restbetrages im allgemeinen nicht 
wie beim Terminhandel noch an demselben Tage erfolgen kann. 
Das ist nur moglich, wenn in dem betreffenden Papier Umsatze 
im "freien Verkehr" stattfinden. 

Die Anwesenheit eines Vertreters der Bank bei der Fest
setzung der Kurse wird auch im Interesse der Bank erwiinscht 
sein, wenn es sich um Papiere handelt, die sie selbst emittiert 
hat. Soil namlich das Publikum als Kaufer fiir ein Papier ge
wonnen werden, so muB die Kursentwicklung eine solche sein, 
daB sie eine leichte VerauBerung des Effektes ermoglicht. 
Nur ungern wird ein Kapitalist sein Geld in Effekten anlegen, 
die an der Borse schwer verkiiuflich sind. Es kann ein unvor
hergesehener Geldbedarf eintreten, der den Besitzer notigt, die 
Papiere rasch abzustoJ3en. In erster Reihe legen daher die Banken 
Wert darauf, daB die von ihnen emittierten Papiere iiberhaupt 

16* 



244 Kursregulierung; nominelle N otierungen. 

notiert werden. Haufig wird der Borsenvertreter, um eine Notie
rung herbeizufiihren, noch im letzten Augenblick bei der Fest
setzung des Kurses fiir sein Institut als Kaufer auftreten. Anderer
seits wird er oft eine Nachfrage durch Verkaufe befriedigen. 
Man nennt diese Tatigkeit Kursregulierung; sie laBt sich 
beim'Terminhandel in derselben Weise kaum durchfiihren, weil 
hier die Umsatze zu groB sind, wahrend im Kassamarkt haufig 
der An- und Verkauf nur weniger tausend Mark geniigt, um 
den Kurs in der gewiinschten Richtung zu beeinflussen. 

Wie die Bank in der Regel die Kurse der Papiere reguliert, 
die sie an der Borse eingefiihrt hat, so kann sie natiirlich auch 
an anderen Papieren Interesse nehmen. Sehr oft kauft eine 
Bank Papiere fUr eigene Rechnung aus spekulativen Grunden, 
nur auf bestimmte Informationen hin, die sie iiber das Unter
nehmen erhalten hat, genau so, wie das jeder Privatspekulant 
zu tun pflegt. 

Wie im einzeInen die Preise festzusetzen sind, laBt sich 
nicht in bestimmte RegeIn kleiden. MaBgebend sind dabei sowohl 
allgemeine Gesichtspunkte (Beurteilung der Borsentendenz usw.) 
als auch spezielle, namentlich die Ansicht, die man iiber die 
Aussichten des betreffenden Unternehmens hegt. 

Auch ohne daB Umsatze stattfinden, kann eine Notiz herbei
gefiihrt werden. Der Borsenvertreter hat in diesem Falle dem 
Makler Mitteilung zu machen, daB die Bank die Papiere zu einem 
bestimmten Kurs kaufen mochte. Die Notiz entspricht dann der 
Hohe dieser Offerte. Hinter die Zahl wird im Kurszettel ein 
"G" gesetzt, zum Zeichen, daB zu dem fixierten Preise Nach
frage vorhanden war, der kein Angebot gegeniiberstand. Man 
nennt solche Kursnotiz nominell. Wer einen Kurszettel in 
die Hand nimmt, kann mch davon iiberzeugen, daB darin eine 
groBe Anzahl von "Geld"-Notierungen enthalten ist. Allerdings 
deuten nicht aile Notierungen, bei denen sich ein "G" befindet, 
auf nominelle Kurse hin. Angenommen, die Mahler haben fiir 
ein Papier einen Auf trag zur Anschaffung von 5000 Mk. "bestens" 
und von 3000 Mk. a 150%, gleichzeitig einen Verkaufsauftrag 
von 5000 Mk. a, 150% und 10 000 Mk. a 150,10%. Wird dann 
der Kurs unter 150% notiert, so fehlen zur Kompensierung der 
Kauf- und Verkaufauftrage 8000 Mk.; bei 150% fehlen nur 
3000 Mk., wahrend bei 150,10% und hOher 10 000 Mk. iibrig sind. 
Es bleibt in diesem Falle nichts anderes iibrig, als den Kurs 150% 
zu notieren und den Kaufauftrag von 3000 Mk. zu diesem Kurse 
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unbefriedigt zu lassen, oder den Kurs auf 150,10% zu setzen 
und die Verkaufsordre nicht zu beriicksichtigen. 1m ersten FaIle 
lautet die Notiz 150 G, im zweiten 150,10 B. Bei dem angegebenen 
Beispiel ist die Notiz 150 G vorzuziehen, weil eine geringere Summe 
(3000 Mk.) unerledigt bleibt als bei 150,10 Mk. (10 000 Mk.). 
Jedoch ist die Zahl der auf diese Weise zustande gekommenen 
"G"-Notierungen weit geringer als die der nominellen "Geld
Kurse". Der Kursmakler oder dessen Angestellter gibt denjenigen 
Banken, deren limitierte Auftrage nicht vollstandig ausgefiihrt 
werden konnten, nach Festsetzung des Kassakurses an, ein wie 
hoher Betrag zur Ausfiihrung kam. 

Gegen SchluB der Borse hat der Borsenvertreter die aus
gefiihrten Kassaauftrage in ein Buch oder auf Bogen zu schreiben, 
in derselben Weise, wie das mit den Ausfiihrungen der Termin
geschiifte geschieht. Auch der Zweck dieser Schriftstiicke ist 
derselbe; nach ihnen sollen die notwendigen Buchungen vor
genommen, der Kunde benachrichtigt und die SchluBnoten aus
gestellt werden. 

9. Die Effektenarbitrage. 
Eine Anzahl von E£fekten wird an mehreren Borsen gleich

zeitig gehandelt. Da die Hohe der Kurse auch von einer Reihe 
zufallig eintretender Momente abhiingig ist, sind die N otierungen 
an den verschiedenen Borsen selten vollig gleich. 

Diese Abweichungen werden von der Arbitrage zu Gewinn
transaktionen benutzt. Sie kauft das Papier an der einen Borse 
zum niedrigeren Kurse, um es an der anderen zum hoheren zu 
verauBern. Hierdurch werden die Verschiedenheiten der Kurse 
erheblich reduziert. Handelt der Arbitrageur auch nur unter dem 
Gesichtspunkte geschaftlichen Vorteils, so ist seine Tatigkeit 
doch immerhin von wirtschaftlichem Nutzen. Denn je groBer 
der Markt eines Papieres ist, desto eher wird der Kaufer oder 
Verkaufer vor Ubervorteilungen geschiitzt. 

Urn die Kursunterschiede an zwei Platzen verwerten zu 
konnen, ist notwendig, daB zwei Firmen an je einem der beiden 
Platze die Borsengeschiifte abschlieBen. Die das Arbitrage
geschaft betreibende Bank scha£ft sich daher in der Regel an 
dem anderen Borsenplatze eine Metaverbindung, d. h. eine 
Firma, die bereit ist, mit ihr gemeinsam (8. Meta) auf Grund der 
Kursdi£ferenzen Geschafte abzuschlieBen und Gewinn oder Ver
lust zu teilen. 
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Die Borsen der bedeutenderen Platze, wie Berlin, Frankfurt 
a. M., Hamburg, Wien und Paris stehen wahrend der Borsenzeit 
miteinander dauernd in Telephonverkehr. Zu diesem Zweck ist 
von der Postbehorde ein. Turnus eingefiihrt worden; der tele
phonische Verkehr ist derart geregelt, daB die Interessenten ihre 
Gesprache wahrend der Borsenzeit ohne Unterbrechung in be
stimmter Reihenfolge abwickeln konnen, so daB die Verbindung 
zwischen den beiden Borsen standig hergestellt bleibt. 

Es ist erklarlich, daB bei einer solchen Verbindung zweier 
Borsenplatze die Kursdifferenzen zwischen ihnen gering sein 
werden. Denn entsteht in einem Papier an dem einen Orte eine 
Schwankung, so wird sie sofort von dem am Telephon stehenden 
Arbitrageur ausgenutzt. Um dies zu ermoglichen, hat der Arbi. 
trageur einen Gehilfen, der wahrend seines Gespraches die Markte 
beobachtet und ihm sofort jede Kursveranderung in den Fern
sprechraum meldet. Gewohnlich herrscht am anderen Platze 
noch der alte Kurs, so daB die Arbitrage ausgefiihrt werden kann. 
Freilich miissen die Schwankungen so groB sein, daB der Arbi· 
trageur einen Nutzen erzielt. Ea sind die beim An- oder Verkauf 
entstehenden Spesen zu beriicksichtigen, die hauptsachlich aus 
den Courtagen und Abgaben fiir den SchluBnotenstempel be· 
stehen. Die Unterhaltung im Telephonraum wird in verschlossenen 
Zellen gefiihrt, so daB sie niemand belauschen kann. Sie erstreckt 
sich hauptsachlich darauf, daB der eine Arbitrageur dem anderen 
die jeweils geltenden Kurse ansagt. 

Es ist Brauch, daB der Arbitrageur des groBeren Platzes 
die Kursmeldungen iibernimmt, der des kleineren als erster die 
Ausfiihrung des Arbitragegeschiifts und jener wieder dessen 
Glattstellung besorgt. Als groBerer bzw. kleinerer Platz gilt 
diejenige Borse, wo in dem betreffenden Papier die gr0J3eren 
bzw. kleineren Umsatze stattfinden. Die Gepflogenheit, an dem 
kleineren Platze zuerst zu handeln, hat ihre berechtigte Ursache 
darin, daB der GeschiiftsabschluB in dem kleineren Markte weit 
eher auf Schwierigkeiten stOBt als in dem groBeren. Denn je 
mehr Kaufer oder Verkaufer fur ein Papier auftreten, je groBer 
also die Konkurrenz in Nachfrage und Angebot ist, desto leichter 
wird der Handel vonstatten gehen. Ferner kommt in Betracht, 
daB beim An. oder Verkauf groBerer Summen eines Papieres 
der Kurs am kleineren Platze durch Steigerung oder Riickgang 
mehr reagiert ala am groBeren. Man wird daher nur an den 
groBeren Markten darauf rechnen konnen, ein bedeutenderes 



Die Technik des Arbitragehandels. 247 

Quantum Effekten ohne wesentliche Beeinflussung des Kurses 
zu handeln. Wiirde der Abschlu13 zuerst an dem gro13eren Platze 
erfolgen, so wiirde haufig der Fall eintreten, daB der Arbitrageur 
dieses Platzes einen Posten kauft oder verkauft, sein "Metist" 
aber am kleineren Markte nur einen Teil der Summe erhalten 
oder verauBern kann. Auch ist zu beriicksichtigen, daB in der 
Zeit von der Berichterstattung der Kurse bis zum Handel eine, 
wenn auch nur kurze Zeit vergeht, in der Kursschwankungen 
vorkommen konnen; diese aber werden, wie eben ange£iihrt, an 
dem kleineren Platze bedeutender sein als an dem groBeren. 

In der Praxis werden von dieser Regel zuweilen Ausnahmen 
gemacht. Es kommt vor, daB der Arbitrageur genau weiB, welches 
Quantum er zu dem betreffenden Kurse kaufen oder verkaufen 
kann. In diesem FaIle handeln die Arbitrageure der beiden Platze 
meistens zu gleicher Zeit, und sie verstandigen sich vorher am 
Fernsprecher, in welchem Betrage sie zu arbitrieren wiinschen. 

Die Anzeige an den Arbitrageur des anderen Platzes, daB 
der Handel an der Borse vollzogen ist, wird telegraphisch ge
macht. Haufig pflegt man auch den AbschluB durch den nach
folgenden Arbitrageur telephonisch berichten zu lassen. Aber 
auch die telegraphische Mitteilung erfolgt sehr schnell; ein "drin
gendes" Telegramm zwischen den Borsen von Berlin und Frank
furt a. M. erfordert z. B. nur 5-10 Minuten. 

Die Arbitrage ist verhaltnismaBig einfach, wenn an beiden 
Platz en die Kurse nach denselben Gesichtspunkten notiert werden. 
Dieser Brauch ist vor einigen Jahren an den deutschen Borsen 
einge£iihrt worden. Dagegen ist es bei der Arbitrage mit aus
landischen Platzen notig, zunachst die sogenannte Paritat fest
zustellen. In Berlin werden z. B. osterreichische Kreditaktien 
in Prozenten notiert; der Kurs bezieht sich also auf hundert 
Mark des N ominalbetrages. In Wien hingegen versteht er sich 
fiir Kronen pro Stiick; er deutet an, wieviel Kronen £iir eine 
Kreditaktie zu entrichten sind. Auch werden in Berlin nur 
4%, in Wien 5% Stiickzinsen berechnet. 

Neben den verschiedenen Usancen sind bei der Arbitrage 
mit auslandischen Borsen die Verschiedenheiten der Val uta in 
Betracht zu ziehen. Kauft der Arbitrageur z. B. in Wien Kredit
aktien per Ultimo, so wird er am Ultimo durch die Ubernahme 
der Stiicke das Geld schuldig; in Berlin hat er die Stiicke verkauft 
und erhalt zu gleicher Zeit bei der Ablieferung den Gegenbetrag 
ausgezahlt; in Wien hat er in Kronen zu zahlen, in Berlin erhalt 
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er Mar k. Er miiBte daher das deutsche Geld umwechseln und 
nach Wien iibersenden. Das ware indes zu umstandlich, und 
man wahlt daher einen weit einfacheren Weg. Wie erwiihnt, 
werden an den Borsen nicht nur Effekten, sondern auch andere 
Wertpapiere, wie auslandische Banknoten, Schecks und Wechsel 
(Devisen) gehandelt. Schuldet der Arbitrageur in Wien Gulden, 
so kann er einen Scheck oder einen Wechsel auf Wien kaufen 
und ihn mit dem Geide bezahlen, das er in Berlin fiir die verkauften 
Werte erhalt. Ebenso kann der Wiener Geschaftsfreund einen 
Scheck oder Wechsel auf die Berliner Bankfirma ausschreiben 
und ihn an der Wiener Borse verkaufen. Er erhalt dafiir Kronen, 
die er zur Bezahlung der Kreditaktien benutzt. Wird der Schack 
oder Wechsel an der Kasse des Berliner Institutes prasentiert, 
so wird er mit dem Gelde bezahlt, das hier fiir den Verkauf der 
Effekten erlost worden ist. Man nennt diese Transaktionen die 
Glattstellung der Valuta. 

Da die Wechselkurse in Berlin und Wien Schwankungen 
unterworfen sind, p£legt man, wenn das moglich ist, den An· 
oder Verkauf der Devisen in der Regel sofort nach Abschlu13 der 
Arbitragetransaktionen vorzunehmen (s. S. 254). Wie die Auswahl 
getroffen wird, ob es vorteilhafter ist, Devisen an dem einen 
Platze zu kaufen oder an dem anderen Platze zu verkaufen, ist 
Gegenstand der Devisenarbitrage und wird im niichsten Ab· 
schnitt dargelegt werden. 

Bei der Umrechnung der Kurse ist daher auch die Valuta 
des betreffenden Landes in Rechnung zu ziehen; als Basis wird 
die letzte Wechselnotiz angenommen. Die Umrechnung des 
Berliner Kurses fiir osterreichische Kreditaktien in der Wiener 
Paritat rirde z. B. folgendermaBen anzustellen sein. 

Kreditaktien notieren in Berlin per ultimo April 215%, 
d. h. einschlieBlich der dazu gehorigen 4% Stiickzinsen vom 
1. Januar bis 30. April Mk. 216,33%. Eine Kreditaktie lautet 
auf den Betrag von 320 Kronen, die nach der an den deutschen 
Borsen bestehenden Usance zu 0,85 Mk. umgerechnet werden. 
Eine KI-editaktie betragt daher in Berlin nomine1l320· 0,85 
= 272 Mk. Sie kostet also 272 Mk. a 216,33 % = 588,40 Mk. Dieser 
Betrag wird zum Wechselkurse von 85,30 Mk. fiir 100 Kr. in 
osterreichische Wahrung umgerechnet, das ergibt 689,79 Kr. 
fiir eine Kreditaktie. Die Notiz in Wien bezieht sich auf Kronen 
pro Stiick zuziiglich 5% Stiickzinsen vom 1. Januar abo Um 
nun die Wiener Paritat festzustellen, ist erforderlich, die Stiick· 
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zinsen von 5% pro anno fur die Zeit vom 1. Januar bis ultimo 
April a"bzuziehen. Diese betragen 5,33 Kr. pro Stuck, so daB 
der Kurs 689,79 minus 5,33 = 684,46 Kr. lauten wiirde. Die 
Paritii.t des Berliner Kurses von 215% fiir Kreditaktien ist in 
Wien also 684,46 Kr. pro Stuck bei einer Valuta von 85,30% 
fUr kurz Wien 1). 

Da die Umrechnung wahrend des Telephongesprii.ches zu 
langwierig ist, legt sich der Arbitrageur, gewohnlich allmonatlich, 
sogenannte Paritii.tstabellen an. Er rechnet sich vorher 
aus, welchem Kurse des einen Platzes der des anderen entsprechen 
wiirde. Ala Ausgangspunkt dient ihm der Kurs des letzten Tages. 

Eine solche Tabelle sieht etwa folgendermaBen aus: 

(}sterreichische Kreditaktien. 
Valuta 85.30. 

In Berlin 
215 
2151/ 2 

216 
2161/2 

In Wien 
684,46 
686.06 
687,67 
689,27 

1st der Kurs in Berlin z. B. 215 ~ %, so kann der Arbitrageur 
die Paritii.t durch Halbierung der Wiener Paritii,t berechnen. 

Endlich ist noch bei der Arbitrage mit dem Auslande zu 
beriicksichtigen, daB das an dem fremden Platze gekaufte Papier 
mit dem deutschen Aktienstempel versehen werden muB, wenn es 
in Deutschland umlaufsfii.hig sein soll. Zwar kursieren im Aus
lande auch hii.ufig deutsch gestempelte Stucke, die fruher in 
deutschem Besitz waren, doch gehort es zu den Seltenheiten, 
beim Ankauf gerade solche zu erhalten, und der Arbitrageur 
wird daher hiermit nicht rechnen dUrfen. 

Noch groBere Schwierigkeiten bereitet am Ultimo die Er
ledigung der Engagements. Es wurde schon der Fall erwahnt, 
daB Wien die Effekten nach Berlin zu senden habe und hierbei 

1) Es wiirde den Rahmen dieses Buches liberschreiten. fUr siimtliche 
Paritii.tsberechnungen Beispiele anzufiihren. MaIJgebend sind nur die 
Gesichtspunkte, die hierbei zu beachten sind. Genauen AufschluIJ liber die 
Paritii.tsberechnungen sowie liber die Usancen an den einzelnen Borsen
platzen findet man in Swoboda. Die Arbitrage. Zwolfte Auflage, bear
beitet von Max Flirst. Berlin 1905. Einen kurzgefa.IJten tlberblick ge
wii.hrt auch: Robert Stern, Die Arbitrage im Bank- und Borsenver
kehre. Leipzig 1901. 
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die Stiicke mit dem deutschen Stempel zu versehen sind. Da 
die Versendung nicht unerhebliche Portospesen verursacht, wird 
man danach trachten, sie zu vermeiden. Der einfachste Weg 
ist der, daB man die Stucke "zuriickhandelt". Angenommen, 
der Wiener Arbitrageur habe am 10. Juli in Wien Kreditaktien 
gekauft, der Berliner am gleichen Tage in Berlin verkauft. Ge· 
lingt es nun im Laufe des Monats, einen passenden Kurs zu 
finden, wozu in Wien die Aktien verkauft und in Berlin gekauft 
werden konnen, so gleichen sich an beiden Platzen die Engage. 
ments aus, und die Sendung der Stiicke wird unnotig. Oft wird 
das Geschiift des "Zuriickhandelns" oder "Drehens" gemacht, 
ohne Nutzen am Kurse zu haben, eben nur zu dem Zweck, um 
die Sendungen zu vermeiden. 

Zuweilen entstehen auch dadurch Schwierigkeiten, daB die 
Lieferungstage der Effekten an beiden Plii.tzen ungleich sind. 
Unter dem Lieferungstag versteht man den Tag, der fiir die 
Lieferung der Effekten aus den Termingeschaften festgesetzt 
wird. In der Regel ist es der Letzte des Monats, manchmal aber 
auah ein friiherer Tag. Mull nun an dem Orte, wo die Stiicke 
verkauft worden sind, die Ablieferung eher erfolgen ala dort, 
wo sie angeschafft worden sind, so ist die trbersendung unmoglich. 
Da die Lieferungstage schon fiir das ganze J ahr bekannt sind, 
kann der Arbitrageur seine Transaktionen danach einrichten. 

Sehr angenehm ist es, die Stiicke iiberweisen zu konnen. 
Das kann geschehen, wenn man eine Firma findet, die im Laufe 
des Monats die umgekehrten Transaktionen gemacht, also z. B. 
Kreditaktien in Wien verkauft und in Berlin gekauft hat. Die 
Effekten werden dann an beiden Plii.tzen von der einen Firma 
an die andere geliefert. Zu gleichem Ziel kann auch die Pro
longation fiihren. Man gibt die Kreditaktien in Wien hinein und 
nimmt sie in Berlin herein. Hiermit ist dem Arbitrageur jedoch 
nur fiir einen Monat geholfen, da im nii.chsten Monat die 
Riicklieferung zu erfolgen hat. AuBerdem bietet die Prolon
gation oft deshalb Schwierigkeiten, weil die Geldsatze an beiden 
Platzen verschieden sind. Notieren sie so, daB der ZinsfuB am 
Platze des Verkaufs hoher ist als dort, wo die Stiicke hinein
zugeben sind, so wird man an der Prolongation noch Nutzen 
haben. Ultimogeld koste in Wien 3%, in Berlin 4%. Der Arbi
trageur gibt die Aktien in Wien hinein und erhiilt das Geld fiir einen 
Monat zu 3% pro anno geliehen. In Berlin nimmt er die Aktien 
herein, verleiht das Geld und erhiilt hierfiir 4% pro anno; sein 
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Nutzen betragt SOInit 1% pro anno. Ein solcherVorteil entsteht 
indes nur selten. Zuweilen kann man jedoch schon im Laufe des 
Monats die Arbitrage so gestalten, daB die Effekten an dem 
Platze gekauft werden, wo der Geldsatz gewohnlich niedriger 
zu sein pflegt. Diese Regel wird namentlich bei der Effekten
arbitrage mit Paris beachtet, weil in Frankreich die Geldsatze 
meistens billiger sind als in Deutschland. 

Bei der Besprechung der Arbitrage hatten wir bisher nur 
den Terminhandel beriicksichtigt. In der Hauptsache erstreckt 
sie sich auch auf die per Ultimo gehandelten Werte, weil der 
Terminhandel mit seiner spateren Lieferungszeit hierfur die 
praktischste Geschiiftsform bildet. Doch findet auch in Kassa
werten eine Arbitrage statt. Sie unterscheidet sich von jener nur 
darin, daB man nicht auf Grund des augenblicklichen Markt
kurses handeln kann; vielmehr mussen die Kassakurse vor ihrer 
Festsetzung nach den bei den vereideten Maklern vorliegenden 
Auftragen geschatzt werden. Ferner ist zu beriicksichtigen, 
daB die Stucke fast regelmaBig vom Platze des Kaufers nach 
dem des Verkaufers geschickt werden mussen, weil die Lieferung 
unverzuglich zu erfolgen hat. 

Der Arbitrageur wird nicht blindlings auf die augenblicklich 
herrschenden Kurse hin ein Geschii.£t eingehen, er wird auch die 
allgemeine Lage des Marktes zu berucksichtigen haben. Merkt 
er z. B., daB der Verkaufer der Kreditaktien der Vertreter einer 
Firma ist, die gewohnlich groBere Auftriige flir Wiener Banken 
auszuflihren hat, so wird er ihr nicht gem die Ware abkaufen; 
denn es liegt alsdann die Vermutung nahe, daB der Verkaufer 
gleichzeitig auch groBere Posten desselben Papieres in Wien 
an den Markt bringt und hiermit auch dort ein Kursdruck ver
ursacht wird. 

Haufig wird ein Arbitragegeschaft auf Grund bestimmter 
Ordres ausgeflihrt. Angenommen, eine Bank erhalte von einem 
Kunden den Auf trag, einen groBeren Posten Aktien der Deutschen 
Bank in Berlin zu kaufen. Da sie mit einiger Wahrscheinlich
keit annehmen kann, daB der Kurs bei der Ausfuhrung nicht 
unbetrachtlich anziehen wird, so IiiBt sie einen Teil der Aktien 
z. B. in Frankfurt a. M. anschaffen. trberhaupt sind die FaIle, 
wo der Arbitrageur nur auf Grund der gleichzeitigen Kursmeldung 
handeIt, ziemlich selten. Die Arbitrage dient schlieBlich dem Aus
gleich der Kurse, aber so wenig spekulativ ist doch die Arbitrage 
in der Praxis nicht. Vielmehr spekuliert der Arbitrageur hiiufig, 
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ohne zu wissen, wie zu derselben Zeit die Kurse an dem betreffen
den Arbitrageplatze notieren. Besonders die Arbitrage mit 
London und New York wickelt sich in dieser Weise abo Der 
Arbitrageur laBt Z. B. an der New Yorker Borse, die, nach mittel
europaischer Zeit berechnet, abends stattfindet, Canadashares 
"vorkaufen", in der Erwartung, sie am nachsten Tage an der 
Berliner Borse zu hoherem Kurse verauBern zu konnen. Das 
sind natiirlich reine Spekulationsgeschafte, die mit dem eigent
lichen Wesen der Arbitrage wenig zu tun haben. Aber solche 
Geschafte werden dennoch recht haufig in dieser Weise gemacht. 
Spekulation ist insbesondere auch die Arbitrage in zwei Werten 
verschiedener Art, aber derselben Gattung. Wahrend die 4proz. 
Russische Rente von 1902 Z. B. in Berlin notiert wird, in Paris aber 
nicht, findet in Paris eine Notierung der 4proz. konsoldierten 
Eisenbahnobligationen statt, die in Berlin nur einen unbedeutenden 
Werthaben. Daher findet eine Arbitrage zwischen beiden Werten 
statt. Die Handler gehen hierbei von der Ansicht aus, daB eine 
Steigerung oder ein Riickgang des Kurses der einen russischen An
leihe auch eine entsprechende Wirkung auf den Kurs der anderen 
Anleihe hervorrufen diirfte. 1st dies auch meistens der Fall, 
so konnen doch auch Umstande eintreten, die nur ein!;} Kurs
veranderung in dem einen Papier bewirken. Eine Glattstellung 
der Arbitrageposition ist bei dieser Geschaftsform naturgemaB 
nur durch Reportierung oder "Zuriickhandeln" moglich. 

Die telephonische oder telegraphische Benachrichtigung von 
der Ausfiihrung eines Arbitragegeschafts wird regelmaBig von 
beiden Seiten brieflich bestatigt. Ebenso fiihrt der Arbitrageur 
ein Buch, worin er samtliche Ausfiihrungen des auswartigen wie 
des heimischen Platzes vormerkt. Am Schlusse des Monats 
fertigt er die sogenannte Meta-Abrechnung an; sie enthalt 
die Berechnung samtlicher Geschafte, die im Laufe des Monats 
am Platze des Arbitrageurs abgeschlossen wurden. Jeder Teil 
berechnet, welche Summe die Meta schuldig ist oder zu emp
fangen hat. Der Saldo beider Abschliisse ist der Gewinn oder 
Verlust und wird geteilt 1). 

Durch die telephonische Verbindung der groBeren Borsen
platze sowie durch die wesentliche Erhohung der Stempelsteuer 
hat die Arbitrage in den letzten Jahren betrachtlich an Umfang 
verloren. Auch die ErmaBigung der Steuersatze, die mit dem 

1) Dber die Buchung und den AbschluJ3 der Metarechnungen siehe 
Kapitel VIII. 
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1. Juli 1906 in Kraft trat, hat den Verkehr bisher wenig beleben 
konnen. 

10. Die Devisenarbitrage. 
Die wichtigsten Bestimmungen beim Handel der Devisen 

sind schon gelegentlich der Besprechung der Devisenrech
nungen im Kapitel IV erortert worden. 

Wie die Effektenarbitrage die Ausnutzung der Kursunter
schiede derselben Effektenart an verschiedenen Borsenplii.tzen 
bezweckt, so solI auch die Devisenarbitrage aus den Differenzen 
der Kursnotierungen an den bedeutenderen Borsen Gewinn ziehen. 
Wii.hrend aber bei der Effektenarbitrage der Handel an beiden 
Plii.tzen in der gleichen Effektenart stattfinden muB, braucht dies 
bei der Devisenarbitrage durchaus nicht immer der Fall zu sein. 
Vielmehr besteht die einfachste Form der Devisenarbitrage darin, 
daB an beiden Platzen verschiedene Devisen gehandelt werden, 
und zwar an dem einen Devisen auf den anderen und umge
kehrt. Wechsel pfiegen bei der Devisenarbitrage so gut wie 
gar nicht umgesetzt zu werden, auch Schecks nur salten, fast 
immer nur Auszahlung aus den auf S. 150 angegebenen Griinden. 
Der deutBche Arbitrageur kauft z. B. an der Berliner Borse 
Auszahlung Wien, erhalt daher in Wien bei einer dortigen Bank 
ein Guthaben, wofiir er an der Wiener Borse Auszahlung Berlin 
ankaufen laBt. Die Bezahlung der in Berlin gekauften Aus
zahlung Wien erfolgt mit dem GeIde, das der Arbitrageur von 
derjenigen Bank erhalt, die auf Grund der in Wien gekauften 
Auszahlung Berlin zur Zahlung in Berlin veranla13t wird. In 
diesem FaIle werden die Differenzen zwischen dem Berliner Kurse 
von Devise Wien und dem entsprechenden Wiener Kurse von 
Devise Berlin zu Arbitragetransaktionen benutzt. Gehandelt 
werden aber an bfJiden Borsen verschiedene Werte, an der einen 
Wiener, an der anderen Berliner Auszahlung. 

Eine Methode, die mit der Effektenarbitrage groBere Alm
lichkeit hat, besteht darin, daB der Arbitrageur an dem einen 
Platze Devisen auf einen dritten Platz kauft und gleichzeitig 
dieselben Devisen am zweiten (Arbitrage-)Platz verkauft. Der 
Arbitrageur einer Berliner Firma kauft z. B. Auszahlung Paris und 
laBt, weil die Devisenkurse fiir die Transaktion giinstig stehen, das 
so in Paris gewonnene Guthaben von seinem Metisten in Peters
burg verkaufen, indem er diesen anweist, an der dortigen Borse 
Auszahlung Paris zu verkaufen. Hierbei ist zu beriicksichtigen, 
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daB Berlin durch den Verkauf in Petersburg ein Guthaben in 
russischer Wahrung erhalt. Um das Arbitragegeschaft vollstandig 
zu erledigen, wird daher noch Auszahlung Petersburg in Berlin 
verkauft. Das hierfiir eingehende Geld wird durch die zum An
kauf der Auszahlung Paris notwendige Summe benutzt. Der 
Ausgleich der Geldbetrage ergibt naturgemaB kleine Differenzen, 
schon infolge des bei der Arbitragetransaktion entstehenden 
Gewinnes oder Verlustes. 

Endlich gibt es noch eine dritte Methode, die Kursdifferenzen 
zweier P!atze auszugleichen; sie ist die schwierigste, findet aber 
dennoch in der Praxis sehr haufig Anwendung. Um sie auszu
fiihren, ist ebenfalls die Verbindung mit einem dritten Platze not
wendig. Der Arbitrageur !aBt sich die Devisenkurse mehrerer 
Borsen melden und ermittelt, wo dieselbe Devise hoch und wo 
sie niedrig notiert. Auf Grund dieser Kurse HiBt er sie an dem 
einen Orte kaufen und an dem anderen verkaufen. 

Angenommen, der Devisenarbitrageur einer Berliner Bank 
stellt aus den ihm telegraphisch iibermittelten Kursen fest, daB 
es ratsam ist, in Amsterdam Auszahlung Paris zu kaufen und sie 
in Petersburg zu verkaufen. Hierdurch entsteht in Amsterdam 
eine Schuld, in Petersburg ein Guthaben. J ene wird dadurch 
glattgestellt, daB in Berlin Auszahlung Amsterdam gekauft wird, 
so da13 das hierdurch in Amsterdam erlangte Guthaben zum 
Ausgleich der Schuld benutzt werden kann. Gleichzeitig wird 
das Petersburger Guthaben dadurch ausgeglichen, daB in Berlin 
Auszahlung Petersburg verkauft wird. Durch diesen Verkauf 
erhalt der Arbitrageur in Berlin das zur Bezahlung der hier 
gekauften Auszahlung Amsterdam notwendige Geld. 

Neben diesen drei Arten der Devisenarbitrage pflegt man 
noch andere, einfachere Transaktionen mit dem gleichen N amen 
zu belegen. Bei der Besprechung der Effektenarbitrage wurde 
erwahnt (S. 248), daB der Arbitrageur, der z. B. in Wien Kredit
aktien per Ultimo kauft und in Berlin verkauft, den Gegenwert 
in Wien in Kronenwahrung zu zahlen hat, wahrend er in Berlin 
deutsches Geld erhaJt. Er muB daher die "Val uta glattstellen", 
d. h. entweder in Berlin osterreichische Devise kaufen (wobei 
er in Wien ein Guthaben erhalt), oder der Wiener Geschafts
freund muB umgekehrt deutsche Devise an der Wiener Borse 
verkaufen. Gegenstand der Devisenarbitrage ist nun, zu be
rechnen, welcher von beiden Wegen der praktischere ist. Zu
weilen schafft sich der Arbitrageur auch dadurch ein Guthaben 
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im Auslande, daB er gleichzeitig eine zweite Arbitrage in einem 
Kassapapier vornimmt. In dem vorliegenden FaIle wiirde er z. B. 
in Berlin Osterreichische Staatsrente per Kassa kaufen und 
gleichzeitig in Wien verkaufen. Dadurch erlangt er das ge
wiinschte Guthaben in Wien, muB aber natiirlich die Stiicke zur 
Ablieferung nach Wien senden. 

1st die Valuta beim AbschluB eines Arbitragegeschaftes in 
Terminpapieren glattzusteIlen, so wird die Auszahlung der Devise 
auch wieder am Tage der Lieferung der Ef£ekten statt£inden 
miissen. Kauft der Arbitrageur z. B. am Zehnten eines Monats in 
Wien Osterreichische Kreditaktien per Ultimo, die er in Berlin 
per Ultimo begibt, so konnte er unmoglich in Berlin "sofortige Aus
zahlung Wien" kaufen. Es entstande dann schon am El£ten des 
Monats in Wien ein Guthaben, das zinslos oder gegen geringe 
Zinsvergiitung bis zum Ultimo stehen bliebe. In solchen Fallen 
kauft man entweder A uszahl ung oder osterreichische 
Noten per Ultimo. Umgekehrt konnen wieder in Wien Aus
zahlung Berlin oder deutsche Marknoten per Ultimo begeben 
werden; dieser Fall ist besonders haufig, es finden in Osterreich 
zahlreiche Termingeschafte in Marknoten statt. Ausnahmen 
hiervon treten zuweilen ein. So werden z. B. in der Regel, um 
Arhitragegeschii.fte mit Paris glattzustellen, nicht Auszahlungen 
per Medio oder Ultimo (in Paris findet auch ein Terminhandel 
per Medio statt), sondern Schecks oder Wechsel verwendet. 
Das geschieht, weil gewohnheitsmaBig die Devise Paris nur geringen 
Schwankungen unterworfen ist. 

tJberhaupt werden haufig Devisenarbitragen auf Grund be
stimmter Zahlungsverpflichtungen oder Guthaben vorgenommen; 
es ist nicht immer notig, sich erst eins von beiden zu verscha££en. 
In den letzten Jahren sind durch verscharfte Konkurrenz die 
bei der Devisenarbitrage erzielten Gewinne so stark zuriick
gegangen, daB sie von den meisten Firmen fast nur noch auf 
Grund schon bestehender Guthaben oder Zahlungsverpflichtungen 
vorgenommen wird. 

Beispielsweise kann ein Guthaben im Auslande dadurch ent
stehen, daB die Bank von ihrer Kundschaft Devisen auf das be
treffende Land iibernommen hat. Angenommen, der Kunde A. 
erhielte von seinen franzosischen Schuldnern, denen er Waren 
verkauft hat, eine Rimesse in Schecks auf Paris. Er gibt sie 
einer Bank, die sie ihm zu dem an der Rerliner Borse amtlich 
notierten Kurse von Scheck Paris abkauft. Der Arbitrageur 



256 Die Parititt zweier Miinzsorten. 

der Bank berechnet aber, daB es vorteilhafter ist, Devise Paris 
an der Petersburger Borse zu verkaufen, anstatt die Schecks nach 
Paris zum Inkasso zu senden. Gleichzeitig muB er zur Glatt
stellung des Petersburger Guthabens in Berlin Auszahlung Peters
burg verkaufen. Dieser Fall entspricht fast genau dem oben ala 
zweite Arbitragemethode besprochenen; der Unterschied besteht 
nur darin, daB in jenem Beispiel der Arbitrageur Auszahlung 
Paris an der B ors e, in diesem FaIle Schecks vom Kunde n 
kaufte. 

Umgekehrt kann die Bank eine ahnliche Deviseriarbitrage 
auf Grund von Abschliissen mit der Kundschaft vomehmen, wenn 
sie im Auslande eine Schuld zu begleichen hat. Angenommen, 
der Kunde A. habe in Paris eine Zahlung zu leisten; er kauft 
daher von der Bank einen Scheck, den er seinem Glaubiger ein
sendet. Die Bank kann den Scheck entweder an der Borse an
kaufen oder selbst einen Scheck auf ihre Pariser Bankverbindung 
ausschreiben. Die groBeren Banken pflegen in solchen Fallen 
immer die Schecks selbst auszuschreiben und nicht erst an der 
Borse anzukaufen. Durch die Ausstellung des Schecks entsteht aber 
fUr die Bank in Paris eine Schuld, die von ihr beglichen werden 
muB. Meistens pflegen allerdings die groBeren Institute in den 
wichtigsten Landern Guthaben zu unterhalten, einmal um jederzeit 
bei Bedarf der Kundschaft dariiber verfiigen zu konnen, femer 
auch, um nicht bei den Arbitrageoperationen bald ein Guthaben 
schaffen, bald loschen zu miissen. Die Guthaben pflegen in der 
Regel gar nicht oder nur sehr maBig verzinst zu werden, dafiir 
werden aber auch die Umsatze in 'Oberweisungen provisionsfrei 
ausgefiihrt. Die von der Bank an den wichtigsten Platzen unter
haltenen Guthaben miissen aber von Zeit zu Zeit emeuert werden, 
falls das nicht durch Gegentransaktionen von selbst geschieht. 

Die Moglichkeit, die Devisenarbitrage auf so vielfache Art 
abwickeln zu konnen, hat zur Folge, daB dieser Geschaftszweig 
mit zu den interessantesten des Bankgewerbes gehort. 1m Gegen
satz zur Effektenarbitrage, die haufig gerade von kleineren 
Firmen gepflegt wird, beschiiftigen sich mit Devisenarbitragen 
im allgemeinen nur die groBeren Banken. Die Ursache ist darin 
zu suchen, daB zur Devisenarbitrage, wenn sie sich rentabel er
weisen solI, bedeutende Barmittel erforderlich sind, sei es, um 
die angekauften Devisen zu bezahlen, sei es, um ansehnliche 
Guthaben im Auslande unterhalten zu konnen. GroBe Barmittel 
sind auch deshalb notwendig, weil kleine Umsatze in Devisen 
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nur unerheblichen Nutzen abwerfen konnen, denn die Ab
weichungen von der Parit1i.t sind bei den Devisenkursen nur 
ganz gering. 

Die Paritat zweier nach dem gleichen Wahrungssystem ge
pragten Miinzsorten ist dann hergestellt, wenn der effektive 
Metallwert beider gleich ist. Der Geldwert von 100 Fr. franzo
sischer Miinze entspricht z. B. dem von 81 Mk. deutschen Geldes. 
Der Kurs der franzosischen Miinze miiBte daher in Berlin 81 Mk. 
pro 100 Fr. notieren, ebenso der Kurs der Schecks, wahrend 
Wechsel etwas billiger zu haben sind, weil der Kaufer das Geld 
erst bei Falligkeit der Wechsel erhaltl}. 

Die Abweichungen von der Pari tat basieren auf verschiedenen 
Ursachen. Die Wechselkurse steigen, wenn ein groBer Bedarf 
nach Zahlungsmitteln auf das betreffende Land vorhanden ist. 
Hat z. B. Deutschland aus Amerika groBere Getreidemengen be
zogen, so werden, wenn nicht umgekehrt Amerika auch an Deutsch
land Betrage in ahnlicher Hohe zu entrichten hat, die Wechsel
kurse auf Amerika steigen. In den Wechselkursen kommen 
daher die Handelsverhaltnisse zweier Lander deutlich zum 
Ausdruck. Natiirlich sind ein- oder mehrmalige Kursnotizen 
hierfiir nicht maBgebend; zur Beurteilung miissen langere Epochen 
in Betracht gezogen werden, weil voriibergehende Bediirfnisse 
des Geldmarktes das Bild zeitweilig verschieben konnen. Da 
von zwei Kulturlandern das eine dem anderen gewohnlich Geld 
schuldig ist, wird die N otiz der Wechselkurse nur in Ausnahme
fallen der Goldparitat voll entsprechen. Andererseits haben aber 
die Schwankungen um die Goldparitat herum eine gewisse Grenze. 
Denn steigt der Kurs einer Devise, so wird bald der Fall ein
treten, daB es billiger ist, Goldmiinzen ins Ausland zu senden, 
statt die teuren Wechsel oder Schecks anzukaufen. Der Wert 
der Goldmiinzen ist namlich im internationalen Verkehr gleich; 
sie konnen jederzeit in die Miinze eines anderen Landes umge
pragt werden, weil der Preis des Goldes nur ganz geringen Schwan
kungen unterworfen ist und in den Landern der Goldwahrung 

1) Der Unterschied zwischen Scheck- und Wechselkurs entspricht 
dern Zinsbetrage, der sich bei Diskontierung der Wechsel ergeben wiirde. 
Da. es sich aber bei den an der Borse urngesetzten Wechseln rneistens urn 
Abschnitte handelt, die fiir Priva.tdiskonten geeignet sind, richtet sich die 
Differenz haufig such nur nach dem Privatdiskontsatze des betre££enden 
Landes. Immer gilt dies bei langsichtigen Wechseln, wahrend bei den 
kurzsichtigen die Differenz nur nach besonderer Vereinbarung zurn Privat
diskontsa.tze berechnet wird. 

Buchwald, Bankbetrieh. 6. Aul!. 17 
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in jeder Goldmiinze ein Quantum Gold in Hohe seines effektiven 
Wertes, teilweise abziiglich der Pragekosten, enthalten ist. Um
gekehrt wird es einen Punkt geben, bis zu dem die Devisen sinken 
konnen, andernfalls der Abzug von Gold aus dem Auslande 
praktisch ware. 

Die Goldarbitrage wird nur verhaltnismaBig selten aus
gefiihrt, weil die Banken im Interesse des Goldbestandes des 
eigenen Landes nicht gem Gold exportieren. Auch gehOren hierzu 
ganz bedeutende Mittel, so daB iiberhaupt nur groBe Banken sich 
damit befassen konnen. Die Berechnung bei der Goldarbitrage 
wiirde nach folgenden Gesichtspunkten vorzunehmen sein. 

Angenommen, durch billigen Geldstand in London und teuren 
in Berlin ware die Devise London in Berlin so stark gesunken, 
daB es sich rentiert, in Berlin Auszahlung London zu kaufen, 
und sich den Gegenwert in barem Golde senden zu lassen. Die 
Kalkulation dieses Geschafts kann dann auf zwei Arten er
folgen. Man kann ermitteln, wie hoch sich der Preis eines 
Kilogramms Gold nach deutschem Gelde stellen wiirde, 
wenn es in London zu einem bestimmten Preise zu haben ist 
und man zur Bezahlung des dort gekauften Goldes in Berlin 
Auszahlung London zu einem bestimmten Kurse ankaufen muB. 
Den ermittelten Preis vergleicht man alsdann mit dem hier 
fiir Gold erzielbaren. Ala Kauferin fiir Gold tritt immer die 
Reichsbank auf. Sie zahlt fiir jedes Kilogramm feines Gold 
regelmaBig 2784 Mk. AuBerdem gewahrt sie den Verkaufem 
sogenannte zinsfreie Vorsch iisse. Der Ankaufspreis fiir das 
Gold wird namlich erst ausgezahlt, wenn der Feingehalt durch den 
Probierschein iiber eine Doppelprobe bei einer deutschen 
Miinzstatte nachgewiesen wird. Wer nun Gold im Auslande 
kauft, erhalt natiirlich auch einen Probierschein eines aus
landischen Miinzamtes. Auf Grund eines solchen Scheines 
zahlt aber schon die Reichsbank, um den Import auslandischen 
Goldes zu unterstiitzen, 9/10 des Wertes als Vorsch uB aus. 
Dadurch erleidet der Arbitrageur nur geringen Zinsverlust wah
rend des Goldtransportes. Bei der Berechnung der Arbitrage 
ist dies ebenso zu beriicksichtigen, wie anderseits die Transport
kosten in Rechnung zu stellen sind. 

Der zweite haufiger zur Anwendung kommende Weg, die 
Arbitragerechnung aufzustellen, besteht in der Kalkulation, wie 
sich nach hiesiger Usance der Kurs berechnen wiirde, den man 
fiir Devise London hier zu zahlen hatte, wenn man in London 
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Barrengold kauft und die dadurch entstandene Schuld durch 
Ankauf von Auszahlung London decken will. Den sich aus der 
Berechnung ergebenden Kurs vergleicht man a.Isdann mit der 
deutschen Borsennotiz und kann daraus, natiirlich ebenfalls 
unter Beriicksichtigung der Spesen, den bei der Arbitrage even
tuell erzielbaren Nutzen berechnen 1). 

Man nennt die Paritat zwischen den Goldmiinzen zweier 
Lander haufig auch den theoretischen Goldpunkt und 
spricht im Gegensatz hierzu von einem Goldpunkt nach 
oben und einem Goldpunkt nach unten. Hierunter ver
steht man diejenigen Punkte, bei denen unter Beriicksichtigung 
der Sendungsspesen der Goldexport bzw. Goldimport loh
nend ware. Der Goldpunkt nach unten entspricht daher dem
jenigen Kurs der auslandischen Devise in Deutschland, der sich, 
wie oben erlautert, aus der zweiten Art der Arbitragerechnung 
ergibt. 

Praktisch gelangt die Devisenarbitrage folgendermaBen zur 
Ausfiihrung. Der Arbitrageur liiBt sich taglich von seinen 
im Auslande wohnenden "Metisten" oder von sonstigen Firmen, 
mit denen er in Geschaftsverbindung steht, diejenigen Kurse 
melden, zu denen "Auszahlung" auf die verschiedenen Platze 
zu kaufen oder zu verkaufen moglich erscheint. Die Kurs
meldungen erfolgen nur nach Schatzungen. Das Risiko, daB 
der Handel vielleicht zu ungiinstigeren Kursen erfolgen konnte, 
ist aber gering, weil die Schwankungen der Devisenkurse eben
falls minimal sind, und der Arbitrageur die Meldu'ngen erst 
vornimmt, nachdem er sich iiber die Lage des Marktes genau 
unterrichtet hat. Sieht der Arbitrageur nun auf Grund der 
Kursmeldungen, daB eine Arbitragetransaktion mit Nutzen aus
zufiihren iat, so veranlaBt er telegraphisch den Ankauf oder 
Verkauf der betreffenden Devise und nimmt am eigenen Platz die 
entsprechende Gegentransaktion vor. Zu beriicksichtigen sind bei 
der Berechnung auch etwa entstehende Zinsgewinne oder -Verluste. 

Sofem, wie es meistens zu geschehen pflegt, die Kurs
meldungen sich auf "Auszahlung" beziehen, ist die Berechnung 
der Paritat zwischen zwei Kursen ohne wei teres mogHch. Be
ziehen sie sich jedoch auf die amtlich notierten Wechselkurse, 
so ist zunachst der Vistakurs festzustellen. Denn haufig er-

1) Beispiele fiir die Berechnung der Goldarbitrage. wie fUr alle Devisen
rechnungen, findet man in den auf Seite 249 genannten Biichern von Swo
boda und Stern. 

17· 
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folgen die offizieUen N otierungen in den einzelnen Landern 
nach verschiedenen U sancen. So werden z. B. in Paris nur 
Wechsel mit "langen Sichten" gehandelt. Der Kurs bezieht 
sich immer nur auf Drei-Monatswechsel, wobei allerdings wieder 
zwei N otizen festgestellt werden, die· eine fiir kiirzere, die andere 
fiir langere Papiere. Die beiden Kurse unterscheiden sich also 
nur dadurch, daB je nach Nachfrage und Angebot bald die einen, 
bald die anderen Wechsel hoher notieren; ein grundsatzlicher 
Unterschied hinsichtlich der Zinsen besteht aber nicht. 

Um den Vistakurs zuerlangen, rechnet man zu dem Wechsel
kurse die Zinsen fiir die Sicht hinzu, auf die sich die Notiz 
versteht, so, als ob man den Preis einer "Auszahlung" berechnen 
wiirde (z. B. bei achttiigigen Wechseln acht Tage usw.). 

Beispiel. 
Achttagige Wechsel auf Wien stehen in Berlin 85,30 Mk. 

pro 100 Kr. Dazu kommen Zinsen fiir acht Tage zum Diskont
satz der Osterreichisch-Ungarischen Bank (z. B. 4%): 

85,30 
+ 8 Tage 4% 0,08% 

Vistakurs = 85,38%. 
1st der Vistakurs auf diese Weise berechnet, so kann der 

entsprechende Vistakurs fiir Wechsel auf Berlin an der Wiener 
Borse leicht festgestellt werden. Man erhiilt das Resultat durch 
folgenden Kettensatz: 

! Kronen 100 Mark 
85,38 Mark 100 Kronen 

Auflosung: 10 000 : 85,38 
= 117,12 Kronen. 

Man merke sich daher die Regel: Um die Paritiit 
einer Devisennotiz am fremden Platz mit der hei
mischen in gleicher Sicht festzustellen, dividiert man 
den Kurs der fremden Devise in die Zahl 10000. 

Diese Berechnung wird in der Praxis fiir jeden einzelnen 
Fall haufig noch dadurch erspart, daB man sich, ahnlich wie bei 
der Effektenarbitrage, Paritatentabellen anlegt. Man berechnet 
die Paritat des augenblicklichen Kursas und von diasem aus
gehend in Spannungen von einigen Cent aufwarts und abwarts 
die entsprechenden Parititten. Nach den Kursen, die dem De
visenarbitrageur von der "Metaverbindung" telegraphisch oder 
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telephonisch gemeldet werden, rechnet er die Paritat in die 
heimische Valuta um. 

Erfolgt die Arbitrage nicht mit Hille der "Auszahlung", 
sondern durch Schecks oder Wechsel, so sind bei der Kalku
lation auch noch besondere Spesen zu beriicksichtigen. Diese 
entstehen durch die beim Ankauf der Devisen an der Borse zu 
zahlenden Courtagen usw., (der Verkauf von Devisen wird in 
Berlin franko Courtage ausgefiihrt), den Wechselatempel, der bei 
Vbersendung von Wechseln aus dem Auslande nach Deutschland 
und meistens auch umgekehrt zu entrichten ist, ferner die Porto-, 
Versicherungsspesen, Zinsverluste usw. Gerade infolge dieser 
Spesen wird bekanntlich dem Handel in "Auszahlung" der Vor
zug gegeben (siehe S. 151). 

1m AnschluB an die Devisenarbitrage ist noch eine inter
essante Geschii.ftsform zu erwii.hnen, die sogenannte Geldarbi
trage. Sie ii.hnelt in mancher Beziehung der oben beschriebenen 
Goldarbitrage. Beide dienen dem Zweck, die Unterschiede der 
Geldsatze in zwei Landern auszugleichen. Wenn in Deutschland 
z. B. der Diskontsatz im Vergleich zu dem englischen hoch ist, 
so pflegen die Banken zuweilen in London Wechsel zu diskon
tieren. Natiirlich muB auch hierbei nicht bloB der Diskont
unterschied in Betracht gezogen werden, sondern auch die Frage, 
wie das Guthaben in London zu verwerten ist. Eine haufig 
angewandte Form einer solchen Arbitrage bilden die sogenannten 
Wechselpensionen. Diese werden von Landern mit hoherem 
Zinssatz nach Lii.ndern mit billigeren Geldsatzen unternommen, 
und zwar am meisten zwischen Petersburg und Berlin sowie 
zwischen Berlin und Paris; neuerdings auch zwischen Berlin 
und London. Infolge der besonderen okonomischen Verhalt
nisse Frankreichs ist z. B. der Zinssatz in Paris in der Regel 
niedriger ala in Berlin. Die deutschen Banken nutzen nun diesen 
Zinsunterschied in der Weise aus, daB sie Wechsel, die sie 
zu den einheimischen hohen Satzen in Diskont genommen 
haben, bei Pariser Banken zu einem Zinssatz verpfanden, der 
sich im Rahmen des dortigen billigeren Geldstandes bewegt. 
Auch hierbei kann aber der Zinsunterschied zwischen dem ein
heimischen Diskontsatz und dem billigeren Satz, zu dem die 
Verpfandung erfolgt ist, nicht ala voller Gewinn berechnet werden. 
Es ist hier na.mlich zu beriicksichtigen, daB die Wechsel spater 
doch wieder eingelost werden und bei dieser Gelegenheit die 
Erstattung des Gegenwertes zu erfolgen hat. Durch die Ver-
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pfandung wird z. B. in Paris ein Guthaben geschaffen, das durch 
Verkauf von Devise Paris in Berlin oder Ankauf von Devise 
Berlin in Paris glattgestellt werden kann. Wenn aber die ver
pfiindeten Wechsel eingelost werden, ist die umgekehrte Trans
aktion zu machen. Wer also solche Pensionsgeschiifte macht, 
hat damit zu rechnen, daB bis zu ihrer Abwicklung der Wechsel
kurs Schwankungen ausgesetzt ist, die ein zuweilen nicht geringes 
Risiko fiir die betreffende Bank bedeuten. 

II. Die Ausstellung und Aufbewahrung der SchluBnoten. 
Die Borsengesch1i.fte bilden eine wichtige Einnahmequelle 

fiir den Staat. Von geringen Ausnahmen abgesehen, wird auf 
jedes Geschaft eine Steuer erhoben, die in Form einer Stempel
abgabe zu entrichten ist. Man nennt diese Besteuerungsform 
die Umsatzsteuer, weil sie auf die Umsiitze erhoben wird, 
die in Wertpapieren abgeschlossen werden. 1m Gegensatz hierzu 
versteht man unter dem Effektenstempel die Abgabe, die 
bei Ausgabe von in- oder ausliindischen Aktien, Kuxscheinen, 
Anteilscheinen von deutschen Kolonialgesellschaften, Renten und 
Schuldverschreibungen auf den Nominalbetrag der Urkunden 
geleistet werden muB. 

Der Versteuerung unterliegen nicht nur die an der Borse 
abgeschlossenen Geschiifte, sondern ebenso die zwischen der 
Bank und ihren Kunden kontrahierten. Bedingung ist nur, daB 
es sich um Kauf- oder sonstige Anschaffungsgeschafte 
handelt, und daB diese iiber bestimmte Wertpapiere abge
schlossen werden, die im Reichsstempelgesetz vom 15. Juli 1909 
als abgabepflichtig bezeichnet sind. 

Kaufgesch1i.fte werden dadurch charakterisiert, daB fiir den 
erworbenen Gegenstand ein Preis bezahlt wird, bei den Anschaf
fungsgeschiiften wird das Entgelt in anderer Weise entrichtet. 
Wenn A. z. B. mit B. Diskonto-Kommanditanteile gegen Deutsche 
Bankaktien eintauscht, so ist dasein Anschaffungsgeschiift, 
wenn auch keiner von beiden dem anderen Teile bares Geld ge
zahlt hat. Notwendig ist aber, daB die Stiicke in das Eigentum 
des anderen iibergehen. Deshalb sind z. B. Lombardgeschiifte 
keine Anschaffungsgeschiifte und erfordern keine Versteuerung, 
wiihrend die uneigentlichen Leihgeschiifte, bei denen die 
hingegebenen Stiicke in das Eigentum des Darlehngebers iiber
gehen und andere Stiicke als die hingegebenen zuriickgeliefert 
werden diirfen, unter die Anschaffungsgeschiifte gerechnet 
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werden miissen und daher stempelpflichtig sind. Steuerfrei sind 
die uneigentlichen Leihgeschafte nur dann, wenn sie ohne 
Ausbedingung oder Gewahrung eines Leihgeldes, Entgelts, Auf
geldes oder einer sonstigen Leistung und unter Festsetzung einer 
Frist von langstens einer Woche fiir die Riicklieferung der Wert
papiere abgeschlossen werden (§ 19, 2 des Reichsstempelgesetzes 
vom 15. Juli 1909). Bei der Verleihung von Aktien zur Ver
tretung in der Generalversammlung tritt aus demselben Grunde 
eine Versteuerung nicht ein, weil die Stiicke im Eigentum des 
Verleihers bleiben. 

Ebenso sind TauschgeschMte steuerfrei, bei denen ver
schiedene Abschnitte oder Stiicke mit verschiedenen Zinsterminen 
von Wertpapieren derselben Gattung ohne ander'Weite Gegen
leistung Zug um Zug ausgetauscht werden (§ 19, 1 des Reichs
stempelgesetzes in der Fassung vom 15. Juli 1909). Es ist also 
z. B. der Tausch eines Papieres mit Coupons per 1. Januar und 
1. Juli in ein solches mit Coupons per 1. April und 1. Oktober 
steuerfreP) . 

Die Umsatzsteuer betragt bei Kauf- oder sonstigen An
schaffungsgeschaften iiber: 
1. auslandische Banknoten, auslandisches Papiergeld, aus

landische Geldsorten, inlandische Renten- und Schuldver
schreibungen sowie Renten- und Schuldverschreibungen aus
landischer Staaten, Kommunalverbande, Kommunen und 
Eisenbahngesellschaften - 2/10 pro Mille2). Steuerfrei sind 
jedoch Kauf- oder sonstige Anschaffungsgeschafte iiber Ren
ten- und Schuldverschreibungen des Reichs oder der Bundes
staaten sowie Interimsscheine iiber Einzahlungen auf diese 
Wertpapiere; 

2. Allteile von bergrechtlichen Gewerkschaften oder die dariiber 
1) Nach Ziffer 6 der Ausfiihrungsbestimmungen zum Reichsstempel

gesetz vom 28. Juni 1906 wird bestimmt, dall unentgeltliche Tausch
geschiiIte so weit, als die beiderseits hingegebenen Betriige sich decken, von 
der Umsatzsteuer auch dann befreit sind, wenn z. B. wegen verschiedener 
Zinstermine oder nicht ganz sich deckender Nennwerte der Stucke eine 
geringe Geldausgleichung stattfinden mull. Wenn also A. z. B., wie es zum 
Ausgleich des Kurses zuweilen vorzukommen pflegt, 900 Mk. SchultheiIJ
Aktien kauft und 1000 Mk. desselben Papieres gleichzeitig verkauft (es gibt 
indiesem Effekt Stucke von 300 und 1000 Mk.), so ist nur die Differenz 
von 100 Mk. steuerpflichtig. 

2) Za.hlungen in ausliindischen Banknoteu und Geldsorten im Aus
lande gelten nicht als Anschaffungsgeschiifte; ebensowenig der Comptant
handel in diesen Werten. 
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ausgestellten Urkunden (Kursscheine, Bezugsscheine, Ab
tretungsscheine) - 1 pro Mille; 

3. Renten- und Schuldverschreibungen auslii.ndischer Korpo
rationen, Aktiengesellschaften oder industrieller Unterneh
mungen, in- und ausHi.ndische Aktien, Anteilscheine der deut
schen Koioniaigesellschaften - 3/10 pro Mille. 

Die Umsatzsteuer ist immer von Betragen zu erheben, die 
von 1000 zu 1000 Mk. nach oben abgerundet sind. 

Um eine Kontrolle dariiber zu haben, daB die Steuer ord
nungsmaBig entrichtet wird, ist im Reichsstempelgesetz (§ 15) 
bestimmt, daB iiber jedes abgabepflichtige Geschaft eine Schl uB
note auszustellen ist. 

Die SchluBnoten sind nach der Zeitfolge numeriert von den
jenigen Anstalten und Personen, welche gewerbsmaJ3ig abgabe
pflichtige Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafte betreiben 
oder vermitteln, fiinf Jahre lang, von anderen Personen ein Jahr 
lang aufzubewahren (§ 20 des Reichsstempelgesetzes). 

Um sich davon zu iiberzeugen, daB keine Stempelhinter
ziehungen vorgekommen sind, hat der Staat das Recht, jederzeit 
eine Revision der SchluBnoten vornehmen zu lassen. Dieser 
Priifung hat sich zu unterwerfen, wer abgabepflichtige Geschafte 
gewerbsmaJ3ig betreibt oder vermittelt. Den revidierenden 
Beamten sind aIle beziiglichen Schriftstiicke und erforderlichen
falls auch die Geschaftsbiicher zur Einsicht vorzulegen. Von 
Personen, die abgabepflichtige Geschafte nicht gewerbsmaBig 
betreiben oder vermitteln, kann die Steuerdirektivbehorde die 
Einreichung der auf bestimmt zu bezeichnende, abgabepflichtige 
Geschafte beziiglichen Schriftstiicke verlangen (§ 100 des Reichs
stempelgesetzes). Die Kontrolle erfolgt gewohnlich in Zeitab
schnitten von etwa einem Jahre; sie geschieht auf dem Wege 
der Stichprobe. 

Das Reichsstempelgesetz bestimmt ferner, ,wer zur Aus
stellung der SchluBnoten verpflichtet ist. Wird ein Geschaft 
durch einen Vermittler abgeschlossen, so hat dieser zunachst 
die Note auszusteIlen, als.o der Borsenmakler bei den Abschliissen 
an der Borse. Handeln zwei Banken "direkt" miteinander, so 
hat der Verkaufer die Note abzusenden; im Verkehr mit der 
Kundschaft muB die Ausschreibung stets durch die Bank erfolgen. 

Eine bestimmte Form ist fiir die SchluBnoten nicht vor
geschrieben. Nur wird verlangt, daB sie Namen und Wohnort 

(Formetzung des Textes S. 268.) 
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des Vermittlers und der Kontrahenten, Gegenstand und Be
dingungen des Geschafts, insbesondere den Preis sowie die Zeit 
der Lieferung ergeben miissen. Die Unterschrift des Ausstellers 
ist nicht erforderlich (§ 15 des Reichsstempelgesetzes). 

In der Praxis bedient man sich in der Regel der auf S. 265 
und 266 dargestellten beiden Formen (Beispiel 1 und 2). 

Der Unterschied besteht darin, daB Beispiel 1 fiir die Ab
schliisse an der Borse, Beispiel 2 fiir· die Geschafte zwischen Bank 
und Kundschaft benutzt wird. Auf beiden Formularen ist der 
Vermerk "SchluBnote" angegeben sowie Platz fiir die Nume
rierung offen gelassen. Ferner ist der Wert des Gegenstandes 
eingesetzt; freilich nicht in der genauen Hohe, sondern von 
1000 zu 1000 Mk. abgerundet, wie auch die Versteuerung vor
zunehmen ist. Der Hinweis, daB die Geschafte nach Berliner 
Borsenusance geschlossen sind, hat den Zweck, Streitigkeiten 
durch die lnstanzen der Berliner Borse zu erledigen. 

Auf der ersten (vom Makler ausgestellten) Note werden 
Angaben iiber die Hohe der Courtage und des Stempels gemacht 
(1,50 Mk. und 0,90 Mk.). Auf Grund dieser Berechnung werden 
dem Makler diese Betrage in den Biichern der Bank gut
geschrieben. Der Vermerk: "Reklamationen werden nur bis 12 Uhr 
mittags am nachsten Borsentage entgegengenommen", 8011 ein 
Vorbehalt des Maklers sein; die Verluste aus Fehlern wiirden 
infolge der starken Kursschwankungen bedeutend sein konnen, 
wenn es nicht moglich ware, die Differenzen sofort zu regeln. 

Die SchluBnoten sind ebenso wie die Stempelmarken in der 
Mitte perforiert. Der Vermittler sendet je eine Halfte an die 
beiden Kontrahenten, also die linke an die Dresdner Bank, die 
rechte an die Deutsche Bank. 1m zweiten FaIle sendet die 
Deutsche Bank die rechte Halfte an E. Heimann und bewahrt 
die linke auf. Die Ausstellung und Absendung der SchluBnoten 
muB spatestens am dritten Tage nach dem Tage des Geschafts
abschlusses erfolgen (§ 15 des Reichsstempelgesetzes). 

Pramiengeschafte sind so zu versteuern, als wenn das Geschaft 
zur Ausfiihrung gelangen, also das Reugeld nicht bezahlt werden 
wiirde. Bei Stellagegeschaften muB die Versteuerung auf Grund 
des hoheren Kurses vorgenommen werden. Bei Nochgeschaften 
wird ebenfalls angenommen, daB die "Nochstiicke" zur Lieferung 
gelangen. 

Prolongationsgeschafte miissen gleichfalls versteuert werden; 
doch wird die Abgabe nicht von beiden Transaktionen, der Hinein-



Versteuerung der Prolongationsgeschiifte. 269 

gabe und der Riicklieferung, erhoben, sondern der Stempel wird 
nur auf den hoheren Kurs, und zwar nur in halber Rohe des 
tarifmaBigen Satzes, gezahlt. Wenn z. B. 15 000 Mk. Diskonto
kommanditanteile a 190% plus 0,30% Report prolongiert werden, 
so ist der Kurs von 190,30% zugrunde zu legen. Wiirde die 
Prolongation statt mit Report mit 0,30% Deport erfolgen, so 
waren dennoch 190% zu versteuern. Wenn die Prolongation 
eines Engagements ohne Entgelt zu unveranderten Vertrags
bedingungen erfolgt, d. h. wenn der Kaufer das Papier im nachsten 
Monat gegen genau denselben Preis abzunehmen hat wie vorher, 
so ist keine Stempelabgabe zu entrichten. Die Prolongation zu 
unveranderten Vertragsbedingungen ist nicht zu verwechseln 
mit der sogenannten glatten "Reportierung", wo kein Report" 
oder Deport zu berechnen ist. In diesem FaIle erfolgt die Riick
lieferung der Effekten wohl zu demselben Kurse, aber mit hoheren 
Stiickzinsen. Da die Liquidationskurse erst am drittletzten 
Borsentage festgesetzt werden, so konnen die Noten nicht sofort 
nach AbschluB des Geschafts, sondern erst nach N ormierung 
dieser Kurse abgesandt werden. 

Eine SchluBnote kann mehrere abgabepflichtige Geschafte 
umfassen, insofern diese an demselben Tage und unter denselben 
Kontrahenten ... a.bgeschlossen worden sind (§ 17 des Reichs
stempelgesetzes). Die Abgabe ist in diesem Falle von dem Ge
samtwerte der Geschafte zu berechnen; es tritt hierbei also eine 
Ersparnis an Stempelgebiihren ein, weil nur der Gesamtwert und 
nicht jeder Posten (von 1000 zu 1000 Mk.) nach oben abzurunden ist. 

Geschafte, bei denen die Bank selbst beteiligt ist, sind 
steuerfrei. Das gilt von den Metageschiiften sowie von den Kon
sortialgeschaften, wenn die Bank Mitglied des Konsortiums ist. 

Vber Geschiifte, die an einer auslandischen Borse abge
schlossen werden, ist ebenfalls eine SchluBnote auszustellen. 
Die eine Riilfte wird aber nicht dem ausIandischen Kontrahenten 
iibersandt, sondern der ganze SchluBschein im Inlande zuriick
behalten. Die Versteuerung erfolgt nur mit dem halben Betrage 
der Bonet zu zahlenden Gebiihren. Betrage in ausliindischer 
Wahrung werden zu den an der Borse fiir die Umrechnung aus
landischer Effekten von den Borsenorganen festgesetzten Satzen 
versteuert (1 Frank = 80 Pfg.; 1 Pfund Sterling = 20,40 Mk. 
usw.). 

Riiufig kommt es vor, daB eine Bank fiir einen Kunden 
Wertpapiere bei einer anderen Bank zu kaufen oder zu verkaufen 



270 "In Kommission". Stempel-Ergiinzungsscheine. 

hat. Es ware unbillig, in diesem Falle drei SchluBnoten iiber 
dasselbe Gesch~ft zu verlangen: eine fiir den AbschluB zwischen 
dem Borsenmakler und der Bank des Platzes, wo das Papier ge
handelt wurde, eine zweite fiir den AbschluB zwischen der Bank 
des Borsenplatzes und der vom Kunden beauftragten Firma und 
eine dritte zwischen dieser und dem Kunden. Das Gesetz erlaBt 
daher die Versteuerung fiir das dritte Geschaft; notwendig ist 
aber, daB die zwischen der auswartigen Bank und der vom 
Kunden beauftragten Firma gewechselte SchluBnote den Vermerk 
"in Kommission" erhalt. Dem Kunden iibersendet die von 
ihm beauftragte Bank ebenfalls eine SchluBnote; diese wird aber 
nicht versteuert, sondern erhalt statt der Stempelmarke etwa 
folgenden Vermerk: 

Stempelfrei. 
Eine versteuerte iiber den
selben Betrag und denselben 
Preis lautende SchluJ3note 

Nr. 
befindet mob in unserem 

Besitz. 

Namentlich groBere Banken haben haufig am gleichen Tage 
Einkaufs- und Verkaufsauftrage iiber' Wertpapiere derselben 
Gattung und zu demselben Kurse auszufiihren. Soweit die an
zukaufende Summe der zu verkaufenden entspricht, werden beide 
Geschafte nicht ausgefiihrt, sondern kompensiert. Hierdurch 
ersparen die Banken die Entrichtung des Umsatzstempels auf 
die an der Borse abzuschlieBenden GeschaIte. Um nun dem Staate 
die ihm hierdurch entzogene Steuer wieder zuzufiihren, wird 
bestimmt, daB in diesen Fallen Stempelerganzungsscheine 
auszustellen sind, die mit demselben Betrage versteuert werden, 
der beim AbschluB beider Geschafte an der Borse zu zahlen 
gewesen ware; es ist also fiir jedes kompensierte Geschaft eine 
Abgabe in Rohe der Halfte des Tarifsatzes zu entrichten (siehe 
Muster). 

Die Beamten, welche die Ausstellung der SchluBnoten zu 
besorgen haben, erhalten am Nachmittag eines jeden Werktages 
vom Borsenbureau die Biicher oder Bogen, wo die an der Borse 
abgeschlossenen GeschaIte eingetragen sind, und schreiben da
nach die SchluBnoten aus; ein zweiter Beamter kontrolliert .sie. 
Die Stempelmarke wird kassiert, indem sie mit dem Namen der 
Firma und dem Datum durch Aufschrift oder Stempelaufdruck 
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Berlin, den 1. Oktober 1902. 

Stempel.Erganzungsscbein Nr •.............. 
iiber 

Diskonto-Kommandit-Anteile. 
Von An 

Wert Wert 
des Zusatz- des Zusatz. 

Firma Gegen- stempel Firma Gegen- stempel 
standes standee 

Mk. Mk. Pfg. Mk. Mk. Pfg. 

Dresclner Bank- E. Heimann, 
"erein, Dresden 6000 90 Breslau . 6000 90 

·········· .. ········s~~·· ·················1··~···90 .. ···············S~:·· ............... ".:=". 'ijo' 

Zum Aufkleben der Stempelmarken -----I 

im Betrage von Mk. 1,80. 

versehen wird. Dann werden die N oten getrennt; die eine Hiil£te 
wird dem Kunden iibersandt, die andere aufbewahrt. Die zurUck
bleibende Hii.lfte wird vor der Aufbewahrung noch mit einer 
fortlaufenden N ummer versehen und in der gleichen Reihenfolge 
in ein Buch eingetragen (Borsenbuch). 

Neben dieser Beschaftigung hat der Beamte auch die der 
Bank zugesandten Noten zu kontrollieren. Die Kontrolle erstreckt 
sich besonders darauf, ob die Versteuerung richtig erfolgt ist. 
Sie ist deshalb notig, weil nicht nur der Aussteller der SchluB
noten, sondern auch jeder auf ihr verzeichnete Kontrahent fiir 
die ordnungsma6ige Versteuerung haftbar ist. Ist der Bank eine 
zu niedrig. versteuerte SchluBnote zugestellt worden, so hat me 
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binnen 14 Tagen nach dem Tage des Geschaftsabschlusses dafiir 
zu sorgen, daB der fehlende Stempelbetrag nachtraglich entrichtet 
wird. Das gleiche gilt in dem FaIle, daB iiber ein Geschaft iiber
haupt keine Note iibermittelt worden ist (§ 16 des Reichsstempel
gesetzes). 

Sind die von den Maklern iibersandten SChluBnoten auf die 
Richtigkeit der Versteuerung gepriift, so wird den Maklern der 
in Ansatz gebrachte Courtagenbetrag sowie der verauslagte 
Stempel gutgeschrieben. Zu diesem Zweck wird jedem Makler 
im Courtageskontro ein Konto errichtet, das am ersten und 
fiinfzehnten jeden Monats abgeschlossen wird. Bis zum Siebenten 
beziehungsweise Achtzehnten des Monats werden die Courtage
rechnungen der Mahler eingereicht, von einem Beamten gepriift 
und die Courtagen an diesen Tagen zur Auszahlung gebracht. 

12. Die Buchfiihrung im Biirsenbureau. 
a) Die Borsenjournale. 

Wie aIle Geschafte, so miissen auch die an der Borse ab
geschlossenen ordnungsmaBig gebucht werden. Die Biicher 
miissen jederzeit AufschluB dariiber geben konnen, fiir wen und 
zu welchem Preise die Effekten gekauft oder verkauft wurden. 
und wer der Kaufer oder Verkaufer war. Namentlich aber muB 
es moglich sein, im Laufe des Monats festzustellen, welche 
Termingeschafte noch abzuwickeln sind; denn nach diesen Notizen 
erfolgt am Ultimo die Abnahme oder Lieferung der Effekten. 
ttberhaupt erfordern die buchhalterischen Arbeiten zur Erledigung 
der Termingeschli.fte am Ultimo eine umfassende Tatigkeit im 
Borsenbureau. Samtliche im Borsenbureau gefiihrten Biicher 
sind im Sinne der Buchhaltungslehre nur Hilfsbiicher; weder 
wird ein Memorial (Primanota), noch das Journal, noch das 
Hauptbuch gefiihrt. 

Wir haben gesehen, daB die an der Borse abgewickelten 
Geschafte auf Bogen oder in Biicher geschrieben, auf Grund 
dieser Eintragungen die Mitteilungen an die Kundschaft gemacht 
und die SchluBnoten ausgestellt werden. In ahnlicher Weise 
werden auch die Geschaftsabschliisse noch einmal im Borsen. 
bureau in besondere Journale eingetragen. Bei jedem Posten 
wird vermerkt, welche Boraenfirma die Effekten gekauft oder 
verkauft hat, und durch welchen Makler das Geschii.ft abge
schloBBen worden ist. In den groBeren Banken werden mehrere 
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Borsenjournale gefiihrt; die Teilung geschieht in der Weise, daB 
in das eine die Termin-, in das andere die Kassageschafte gebucht 
werden. Weitere Spezialisierungen erfolgen nach den Wert
papiergattungen; das eine Journal enthalt aIle Ausfiihrungen 
in Fonds, das andere in Bankaktien usw. 

Der in Beispiel 2 (S. 274) aufgefiihrte Posten 
Kauf 3000 Deutsche Bankaktien a 210 fiir Nostro 

ist eine Ausfiihrung fiir eigene Rechnung der Bank. 
Bei dem Kassaposten 

Kauf 1200 Laurahiitte a 180 
befindet sich in der letzten Spalte statt des Namens des Ver
kliufers die Bezeichnung "Aufgabe". Hiermit solI angedeutet 
werden, daB der Makler (Schmidt) die Firma, welche die Aktien 
liefern solI (die "Aufgabe"), noch nicht bezeichnet hat. Dieser 
Fall tritt haufig ein, wenn der Makler die Ausfiihrung des Auf
trages versehentlich unterlassen hat. Er tritt dann selbst als 
Gegenkontrahent ein, setzt aber, da er die Aktien nicht liefern 
will, das Wort "Aufgabe" statt der Firma des Verkaufers auf 
die SchluBnote. Am nachsten Tage oder einige Tage spater 
schickt er eine neue Note, die die "Aufgabe" enthalt. Diese muB 
noch einmal gebucht werden, was in der Weise geschieht, daB 
die Note so eingestellt wird, als wenn der Makler Kunde der 
Bank ware (siehe Beispiel 2). Da der Kurs des Papieres wahr
scheinlich inzwischen gestiegen oder gefallen ist, entsteht fiir 
den Makler eine Differenz, die mit ihm verrechnet wird. Ergibt 
sich fiir den Makler ein Gewinn, so hat er beide SchluBnoten 
zu versteuern; erleidet er Verlust, so ist der Stempelbetrag nur 
einmal zu entrichten. Erfolgt aber die Zusendung der "Aufgabe" 
nicht am nachsten Borsentage, so sind in jedem FaIle beide SchluB
noten stempelpflichtig. 

Die Eintragung der ersten Spalten der Borsenjournale 
(Nominale, Effekt, Kurs, Kunde) erfolgt gewohnlich nach den 
die Abschliisse enthaltenden Biichern oder Bogen; der Name des 
Maklers und die "Aufgabe" werden nach denSchluBnoten ausgefiillt. 

Hierbei ist von dem betreffenden Beamten genau darauf zu 
achten, ob die SchluBnote ordnungsmaBig ausgestellt worden ist; 

. denn Reklamationen brauchen nur beriicksichtigt zu werden, 
wenn sie bis zum nachsten Borsentage, mittags 12 Uhr, vor
gebracht werden. Die den AbschluB der Termingeschi1fte be
scheinigenden N oten werden nach Priifung dem Gegenkontra
henten iibersandt, der ihre Richtigkeit durch Unterschrift anzu-

Buchwald, Bankbetrleb. 6. Au1I. 18 
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erkennen und sie zuriickzusenden hat. Ebenso werden der Bank 
die im Besitz des Gegenkontrahenten befindlichen Noten zur 
Bescheinigung der Richtigkeit zugeschickt. Es genugt ein Ver
merk: "in Ordnung", sowie die Unterschrift. Der Austausch hat 
den Zweck, Irrtumern der Makler sofort auf die Spur zu kommen 
sowie Differenzen uber den AbschluB zu verhindern. Da die 
Lieferung der Stucke erst am Ultimo erfolgt, wiirden an diesem 
Termine, falls die Richtigkeit der Noten nicht vorher bescheinigt 
werden wiirde, leicht Streitigkeiten daruber entstehen, ob die Ge
schafte nicht zu anderen Bedingungen abgeschlossen worden seien. 

Die Noten werden bei ihrer "Obertragung in die Borsenjournale 
mit laufenden Nummern versehen und dieselben Nummern bei 
den entsprechenden Posten im Journal vermerkt. In der Reihen
folge der Nummern werden die SchluBnoten aufbewahrt; es ist 
daher leicht moglich, fUr jeden Posten die dazu gehOrige SchluB
note herauszufinden. 

Bei mehreren Banken wird darauf Wert gelegt, daB die 
Journale von Beamten gefUhrt werden, die mit der Ausfuhrung 
der Geschafte an der Borse nichts zu tun haben. Bei den meisten 
GroBbanken werden die Borsenjournale sogar nicht im Borsen
bureau, sondern gewohnlich im Effektenbureau, zuweilen auch 
in einem besonderen Bureau, dem "Ultimobureau" gefiihrt. Diese 
Einrichtung solI den Zweck haben, eine Kontrolle zu schaffen, 
daB der Borsenvertreter die Auftrage ordnungsmaBig ausfuhrt und 
nicht etwa fur sich selbst zum Schaden der Bank Gewinne erzielt. 

b) Die Prufung der Kauf- und Verkaufrechnungen. 

Neben der Fuhrung der Borsenjournale gehOrt noch die 
Prufung der Kauf- und Verkaufrechnungen zu den 
buchhalterischen Arbeiten, die mit der Tatigkeit an der Borse 
in Zusammenhang stehen. Die Abnahme und Lieferung der 
Effekten selbst erfolgt im Effektenbureau; bei einigen Instituten 
wird die Priifung der Rechnungen ebenfalls dort vorgenommen. 
Es empfiehlt sich aber, diese Tatigkeit im Borsenbureau oder in 
der Rechnerei ausfUhren zu lassen, weil dadurch eine Kontrolle 
des Effektenbureaus ausgeubt wird. 

Die Rechnungen mussen auf ihre OrdnungsmaBigkeit gepriift 
werden; das geschieht durch Vergleich mit den entsprechenden 
Posten in den Borsenjournalen. Der Vergleich hat sich auf aIle 
wesentlichen PUnkte zu erstrecken; namentlich auf Datum, 
Nominalbetrag, Effekt und Kurs. Auf der Rechnung wird vom 

18* 
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kontrollierenden Beamten ein Vermerk gemaeht, daB die Lieferung 
zu Recht erfolgt; im Journal wird notiert, daB der Posten ge
liefert worden ist. 1st die Lieferung eines von der Bank ver
kauften Papieres unterblieben, so hat der Beamte dem Effekten
bureau hiervon Mitteilung zu maehen und naeh dem Grunde 
des Verzuges zu forsehen. Hat der Verkaufer die Lieferung 
der gekauften Effekten verabsaumt, so muB ihn die Bank zur 
Erfiillung auffordern. Die Aufforderung darf naeh den "Be
dingungen fiir die Gesehafte an der Berliner Fondsborse" miind
lieh oder sehriftlieh innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgen. 
Sie ergeht gewohnlieh sehriftlieh und erst am dritten Tage naeh 
AbsehluB des Gesehafts. Hat bis einsehlieBlieh des aehten Borsen
tages naeh der Falligkeit weder der niehtsaumige Teil zur Erfiillung 
aufgefordert noeh der saumige die Erfiillung tatsaehlieh angeboten, 
so gilt das Gesehaft als aufgehoben (§ 14). Mit der Aufforderung, 
die Stiieke zu liefern, wird gleiehzeitig die Zwangsregulierung 
(Exekution) angekiindigt, oder es wird mitgeteilt, daB der Kaufer 
vom Gesehaft zuriiekzutreten beabsiehtige, falls der Verkaufer 
die Stiicke nicht liefere. In heiden Fallen muJ3 eine Frist angegeben 
sein, bis zu der die Lieferung noeh erfolgen darf. Diese Frist er
streekt sieh wenigstens bis zum naehsten Bi;irsentage mittags 
12 Uhr. 1st die Aufforderung erst naeh 1 Uhr mittags erlassen, 
so muB die Frist wenigstens bis zum zweitfolgenden Borsentage 
mittags 12 Uhr ausgedehnt werden. Der Fall des vollstandigen 
Riiektritts vom Gesehaft tritt fast nie ein. 

Die Zwangsregulierung erfolgt dadureh, daB das be
treffende Wertpapier dureh einen vereideten Makler angekauft 
wird. Die Differenz zwischen dem Zwangsregulierungskurse und 
dem Vertragskurse ist demjenigen Teil, zu dessen Gunsten sie 
sieh ergibt, vom anderen Teil sofort zu bezahlen. Yom saumigen 
Teil sind dem Kaufer aueh die Stiiekzinsen fiir die Zeit zwischen 
dem ersten Ankauf der Effekten und dem zweiten, exekutiven, 
zu vergiiten, da der exekutive Ankauf spater, also unter Be
lastung des Kaufers fiir hOhere Stiiekzinsen erfolgte. Andererseits 
erspart die Bank, die die Zwangsexekution vornimmt, allerdings 
die Zinsen fiir den Gegenwert der gekauften Effekten, da sie ihn 
infolge des spateren Ankaufs aueh erst spater zu bezahlen hat. 
Es ist aber gebrauehlieh, die Geldzinsen nieht mit zu beriiek
siehtigen, weil man slch auf den Standpunkt stellt, daB der 
Kaufer in jedem Falle das Geld hatte bereithalten miissen. Ebenso 
hat der saumige Teil dem anderen die iibliehen :Maklergebiihren 
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wie die Porto- und Stempelauslagen zu erstatten. Die Bank ist 
verpflichtet, dem saumigen Teil von der erfolgten Zwangsregu
lierung brieflich Mitteilung zu machen und den Kurs, zu dem 
zwangsweise der Ankauf erfolgte, mitzuteilen. Die Mitteilung 
muB spatestens am Tage nach der Zwangsregulierung bis 12 Uhr 
mittags der Post ubergeben sein. Meistens verstandigen sich 
jedoch die Kontrahenten an der Borse dahin, daB eine schrift
liche Anzeige unterbleiben kann. 

1m allgemeinen erfolgt der zwangsweise Ankauf, wenn der 
Verkaufer die Stucke in blanco gegeben (gefixt) und sie nicht 
rechtzeitig eingedeckt hat. Der zwangsweise Ankauf oder auch 
der zwangsweise Verkauf von Effekten fur Rechnung des saumigen 
Teils kann aber auch dann geschehen. wenn dieser die Zahlungen 
cingestellt hat. Er muB in diesem Falle schon an derselben oder 
darauf folgenden Borse geschehen, an der dem nicht saumigen 
Teile die Zahlungseinstellung bekannt wird. 

Kann die Bank mit Hilfe des (vereideten) Kursmaklers die 
Effekten nicht erhalten, so ist sie berechtigt, die Zwangsregu
lierung ohne dessen Vermittlung oder an einem anderen B6rsen
platze vorzunehmen. 

Die Exekutionen werden ebenfalls in die Journale einge
tragen, und zwar so, als wenn der saumige Gegenkontrahent 
Kunde der Bank gewesen ware (siehe Beispiel 2, Seite 274). 

Eine Rechnung uber den zwangsweisen Ankauf wurde etwa 
dieses Aussehen haben: 

Beispiel einer Exekutionsrechnung. 
Rechnung fUr Herren Delbruck, Leo & Co., hier. 

Wir kauften heute die vom 19. Juni 1903 ruckstandigen 
3000 Mk. Deutsche Bankaktien a 190 zum Kurse von 191% 
fiir Ihre werte Rechnung an und belasten Sie fiir 
Kursdifferenz 190-191 . . . . . . . . . : . . . 
4% Stuckzinsen vom 19./6. bis heute: 8 Tage (4%) 
Courtage ............... . 
Halber Stempel, an der Borse verauslagt . 
Porto fur Einschreibebrief. . . . . . . . 

30,- Mk. 
2,70 " 
1,50 " 
0,90 " 
0,25 

Sa. 35,35 Mk. 
die wir per Kassenverein von Ihnen einziehen werden. 

Hochachtend 
Berlin, den 27. Juni 1903. X-Bank. 
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c) Die Liq uidation am Ultimo. 
Die Abwicklung der schwebenden Termingeschafte erfordert 

einen graBen Apparat und mannigfache Vorbereitungen. 
Zunachst miissen Biicher eingerichtet werden, die jederzeit 

einen Einblick iiber die an der Borse laufenden Engagements 
gewahren. Es ist Brauch, diese Engagementsbiicher doppelt zu 
fiihren; die einen ordnen die Geschafte nach den Borsenfirmen, 
mi t denen der AbschluB erfolgte, die anderen nach den Wert· 
papieren, in denen sie kontrahiert wurden. Man spricht dem. 
gemaB in der Regel von "lebenden" und "toten" Engage. 
mentsbiichern. Beide werden nach den Borsenjournalen gefUhrt 
und der besseren Kontrolle wegen am besten von zwei ver
schiedenen Beamten abgestimmt. 

Beispiele fUr die Fiihrung der "lebenden" und der "toten" 
Engagementsbiicher siehe S. 279. 

In die "lebenden" Engagementsbiicher werden Nominal· 
betrag, Effekt und Kurs iibertragen, in die "toten" Nominal· 
betrag, Gegenkontrahent und Kurs. Ferner wird der Gegenwert 
ausgerechnet, aber ohne Beriicksichtigung der Stiickzinsen. 
Haufig wird diese Berechnung in den Engagementsbiichern 
nicht vorgenommen; iiber den Unterschied beider Systeme wird 
spater die Rede sein, wenn die Benutzung der Engagements. 
biicher am Ultimo zur Besprechung gelangt (S. 283). 

Wie eine wesentliche Vereinfachung des Kassenverkehrs 
durch Kassenverein und Abrechnungsstelle (Clearinghouse) erzielt 
wird, so pflegt auch fUr die Lieferung der Effekten am Ultimo, 
um denselben Zweck zu erreichen, eine ahnliche Methode in 
Anwendung gebracht zu werden. 

Angenommen, A. hatte am 10. Juli von B. einen Posten 
von 15 000 Mk. Deutscher Bankaktien It 210% gekauft und den 
gleichenPosten am 20. Juli It 211% an C. verkauft. B. hat die 
am 10. Juli verkauften Deutschen Bankaktien bereits am 5. Juli 
It 209% gekauft, und zwar von C., der sie an diesem Tage blanko 
verkaufte, um sie am 20. Juli It 211% zu "decken". 

Wie hatte die Abwicklung dieser Geschafte am Ultimo zu 
geschehen 1 A. hatte 15 000 Mk. Deutsche Bankaktien an C. zu 
liefern, nachdem er sie von B. empfangen hat. Dieser kann sie 
aber erst liefern, nachdem sie ihm C. iibersandt hat, der sie 
wiederum erst von A. bekommt. Die eine dieser drei Firmen 
miiBte sich in jedem FaIle 15 000 Mk. Deutsche Bankaktien 
leihen, sonst wartet einer auf den anderen, und niemand kann 
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Beispiel 1. "Lebendes" Engagementsbuch. 
Bank fUr Handel und Industrie. 

Kauf Verkauf 

10./7. 15000 Deutsche 210 31500 

15./7. 30000 Dresdner 150 45000 18./7. 15000 Dresdner 151 22650 

26./7. 45000 Handels L.K.1) 

Beispiel 2. "Totes" Engagementsbuch. 
Deutsche Bankaktien. 

Kauf von Verkauf an 

10./7. 15000 Bk. f. Handel 22./7. 15000 Kommerz- u. 
u.lnd. 210 31500 Diskonto-Bk. 211 31650 

11./7. 30000 Dresdner Bk. 2101/4 63075 17./7. 45~00 Diskonto-

26./7. 30000 Rob. War- L.K.2) Ges. 210 94500 

8chauer &: 00. 

seinen Verpflichtungen nachkommen. Das WiTd aber vermieden, 
wenn man eine weit einfachere Form der Lieferung in Anwendung 
bringt, die obendrein noch den Vorteil hat, daB durch sie Boten
gange erspart werden. A. kann namlich, statt die Stucke selbst 
an C. zu liefern, den B., von dem er sie empfangen hat, mit der 
Lieferung beauftragen. Er "uberweist" die Lieferung, wie 
man zu sagen pflegt. B., der aber selbst von C. die Stucke zu 
erhalten hat, liefert die Stucke ebenfalls nicht an C., sondern 
kompensiert die gegenseitigen Lieferungen. 

Dieses Verfahren ist sehr praktisch; einer besonderen Rege
lung bedarf nur noch die Frage, wie die verschiedenen Kurse, 
zu denen die Lieferungen erfolgen mussen, zu verrechnen sind. 
A. hat die Stucke an C. a 211% verkauft, von B. aber a 210% 
gekau£t. Er hiitte sie also durch B. a 211 % lie£ern und sich von 

1) Die Bank hat am 26. Juli 45000 Mk. Berliner Handels-Ges.-Anteile 
von der Bank fiir Handel und Industrie hereingenommen; die Abnahme 
erfolgt zum Liquidationskurs (L.K.). 

2) Die Bank hat am 26. Juli 30.000 Mk. Deutsche Bankaktien von 
der Firma Robert Warschauer & Co. hereingenommen; die Abnahme 
erfolgt zum Liquidationskurs (L.K.). 
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Skontrobogen. 281 

ihm 1 % zahlen zu lassen. C. wiederum hat an B. fiir die ihm 
wegen des A. zu liefernden Effekten 211 % zu zahlen, erhiilt aber 
fiir die an B. verkauften Aktien nur 209%; er hat daher, da sich 
die Lieferungen kompensierten, 2% Differenz zu zahlen. 

Wenn die Anzahl der Lieferungen gro.6er ist und sich der 
Kreis der dabei beteiligten Firmen erweitert, wiirde dieses Ver
fahren noch zu umstiindlich sein. Fiir die gro.6eren Borsenpliitze 
haben sich daher besondere Vereine gebildet, um die Kompen
sation der Lieferungen zu iibernehmen; sie hei.6en Liqui
dationsbureaus, Skontrierungs- oder auch Saldierungs
bureaus. So haben Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, Breslau, 
Miinchen derartige Anstalten aufzuweisen. In Berlin ist das 
Liquidationsbureau von dem "Liq uidationsverein fiir Zeit
geschiifte" errichtet, der eine besondere Abteilung der "Bank 
des Berliner Kassenvereins" bildet. Fast alle Bankfirmen, wie 
auch die gro.6eren Maklerfirmen, gehOren ihm als Mitglieder an. 

Einige Tage vor dem Ultimo schickt der Verein seinen Mit
gliedern die sogenannten Skontrobogen zu. Fiir jedes Effekt, 
in dem Termingeschiifte abgeschlossen werden, ist ein Bogen 
bestimmt. In die linke obere Ecke eines jeden Bogens wird die 
Firma des Mitgliedes eingestellt, in die rechte die im Bogen 
vor ihrem Namen stehende Nummer (siehe Beispiel S. 280). 

Die Vbertragung der abzunehmenden und zu liefernden 
Effekten in die Skontrobogen geschieht nach den Engagements
biichern, und zwar erfolgt die Einstellung in der Regel nach den 
"toten" Engagementsbiichern und wird mit den "lebenden" ab
gestimmt. Bei jeder einzelnen Firma wird nur der Saldo ein
gesetzt; wenn von der Bank fiir Handel und Industrie z. B. 
45 000 Mk. Deutsche Bankaktien abzunehmen und 30 000 Mk. an 
sie zu liefern sind, so werden 15 000 Mk. ala "abzunehmen" 
bezeichnet. Am Schlusse eines jeden Skontrobogens wird der 
Saldo fiir das betreffende Effekt in der im Beispiel S. 263 gekenn
zeichneten Weise eingesetzt. Die Salden siimtlicher Effekten 
werden alsdann noch einmal auf einer besonderen Liste vermerkt, 
die ebenfalls dem Liquidationsbureau eingereicht wird. 

Bei der Vbertragung in die Skontrobogen ist peinliche Ge
nauigkeit zu beachten. Die Ursache eines Fehlers zu finden, 
macht dem Bureau gro.6e Miihe, und es wird daher fiir jeden 
Fehler eine Strafe von 6 l\Ik. erhoben; wer einen Bogen ein
zureichen vergi.6t, hat eine Strafe bis zu 300 Mk. zu zahlen. 
Nur diejenigen Bogen werden nicht mitgeliefert, worin weder 
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Effekten abzunehmen noch zu liefern sind, die also vollstandig 
leer bleiben wiirden. Die Einlieferung erfolgt am drittletzten 
Borsentage des Monats, am sogenannten "Skontrotage", bis 
abends 8 Uhr. Fiir die abzunehmenden Betrage sind Liefe
rungsbelege auszuschreiben und jedem Bogen, wie aus dem 
Beispiel ersichtlich, anzuheften. Da in obigem Beispiel die Ber
liner Bank per Saldo 15 000 Mk. Deutsche Bankaktien abnimmt, 
iiberreicht sie einen Zettel, der folgenden Inhalt hat: 

"Der Lieferung von 15 000 Mk. Deutsche Bankaktien an 
Berliner Bank beizufiigen." 

In der Nacht vom Einreichungstage bis zum darauf folgenden 
Tage stimmt das Liquidationsbureau ab, ob die Posten auf den 
Skontrobogen untereinander iibereinstimmen; d. h. ob jedem Ab
nahmeposten ein entsprechender Lieferungsposten auf dem Skontro
bogen des Gegenkontrahenten entspricht. Am nachsten Tage iiber
gibt das Bureau die Lieferungsbelege iiber die abzunehmenden 
Effekten denjenigen Firmen, die per Saldo die betreffenden Wert
papiere zu liefern haben. Hat also z. B. die Diskontogesellschaft 
per Saldo ihres Skontrobogens 15000 Mk. Deutsche Bankaktien 
zu liefern, so erhalt sie den Zettel, den die Berliner Bank ihrem 
Skontrobogen angeheftet hat. Diese bekommt also die Stiigke von 
einer Firma, mit der sie iiberhaupt kein Geschaft abgeschlossen hat. 
Nur dadurch, daB der von ihr ausgestellte Zettel der Lieferung 
beigefiigt ist, erkennt sie, daB der Posten fUr sie bestimmt ist. 

Die Lieferungszettel werden vom ]~iquidationsbureau ab
geholt und sofort daraufhin nachgesehen, ob sie mit den per 
Saldo zu liefernden Effekten iibereinstimmen. 1st dies der Fl).ll, 
so werden sie dem Effektenbureau iibergeben, damit die Liefe
rung erfolgen kann. Der Lieferung wird, wie jeder anderen 
Effektenlieferung, eine Rechnung beigefiigt. Als Kurs wird der 
Liquidationskurs eingesetzt, der am drittletzten Borsentage, also 
am Einreichungstage der Skontrobogen, an der Borse festgestellt 
worden ist. Da die Posten im Laufe des Monats zu anderen 
Kursen gehandelt wurden, miissen die Differenzen zwischen diesen 
und den Liquidationskursen berechnet' und gegenseitig ein
gezogen werden. Die Berechnung geschieht in folgender Weise: 

In den "lebenden" Engagementsbiichern wird bei jedem 
einzelnen Posten die Differenz zwischen dem Liquidationskurse 
und dem Kurse des Geschaftsabschlusses ausgerechnet. Das 
kann auf zweierlei Arten geschehen. Bei einigen Banken werden 
nur die beiden Kurse verglichen und die Kursdifferenz mit dem 
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Nominalbetrage multipliziert. Angenommen, der Liquidationskurs 
fUr Deutsche Bankaktien betrage 212%, der tatsachliche Ankauf 
erfolge zu 210%, so wird in den "lebenden" Engagements
biichern bei einer Summe von 15 000 Mk. eine Differenz 300 Mk. 
= 2% ausgeworfen. 

Die andere Rechnungsart besteht darin, auf die Gegenseite 
den vollen Betrag, zum Liquidationskurse berechnet, gegen
zustellen und den Saldo zu ziehen; z. B.: 

10/71 15 0001 Deutsche 1210 131500 1115000 1 Deutsche 1212131800 
31500 

300 

Die nahere Bezeichnung: 15 000 Deutsche und den Kurs 
(212) kann man auf der rechten Seite weglassen; es geniigt, 
den Betrag anzugeben und die Differenz zu rechnen. Die aus
machenden Summen kann man vorher auf die an der Borse 
gewohnheitsmaBig gehandelten N ominalbetrage (15 000 bis 30 000 
bis 45000 usw.) berechnen, so daB die Feststellung der Differenzen 
auch nach dieser Methode sehr schnell vonstatten geht. Auf 
den Kaufposten von 45 000 Mk. Handels (siehe Beispiel S. 279) 
ist keine Differenz zu berechnen, weil die Lieferung zum Liqui
dationskurse erfolgte. Die Stiickzinsen bleiben auBer Betracht, 
weil sie in allen Fallen bis zum Ultimo zu berechnen sind, also 
sich stets ausgleichen. 

Die Berechnung der Differenzen aus dem "toten" Engage
mentsbuch kann ebenfalls auf beide Arten vorgenommen werden. 
Entweder es wird fUr jeden einzelnen Posten die Differenz nach 
den Kursen berechnet und ausgeworfen oder der Saldo zwischen 
der Summe der An- und Verkaufe zum Liquidationskurs umge
rechnet und gegengestellt. Unberiicksichtigt bleiben in diesem 
Falle die zum Liquidationskurs eingesetzten, aus den Prolon
gationen herriihrenden Posten. Z. B.: 

15000 
30000 
30000 

Deutsche Bankaktien. 
210 I 31500 

{:~!4 I 63~75 
15000 
45000 

211 
210 

31650 
94500 

Saldo: 15000 a 212 = 31800 
--~~~-------------------126375 126150 

126150 
Differenz = Mk. 225 
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1st die Berechnung der Differenzen beendet, so werden in 
den "lebenden" Engagementsbiichern die Ultimodifferenzen jede!" 
einzelnen Firma zusammengestellt und der Saldo gezogen, der 
von jeder Firma einzuziehen ist oder von ihr bei der Bank ein
gezogen wird. "Ober die einzuziehenden Summen wird eine Quittung 
ausgeschrieben. Der Einzug selbst geschieht in Berlin meistens 
durch den Kassenverein am Ersten eines jeden Monats, so daB die 
Quittungen am Ultimo demKassenverein iibergeben werdenmiissen. 
In einigen Orten besteht fiir diesen Zweck ein Saldierungs
b urea u -eine Idee, die auch schon fiir Berlin angeregt wurde. 

Die auf die einzelnen Posten sich ergebenden Differenzen 
werden in der Regel vorher noch in eine besondere Liste iiber
tragen. Dies geschieht in der Weise, daB aus den "lebenden" 
Engagementsbiichern die Differenzen, nach Effekten geordnet. 
zusammengestellt werden. Dann wird der Saldo gezogen, der 
natiirlich mit dem sich aus der Differenzrechnung im "toten" 
Engagementsbuch ergebenden iibereinstimmen muB. Hierdurch 
wird konttolliert, ob die Differenzen in beiden Biichern richtig 
berechnet worden sind. 

Es ist empfehlenswert, auf die zum Einzug der Ultimo
differenzen benutzten Quittungsformulare den Vermerk "nur zur 
Verrechnung" oder "nur durch den Kassenverein einzuziehen" 
zu setzen. Anderenfalls kann ein untreuer Beamter leicht einige 
Quittungen zuriickbehalten und das Geld auf betriigerische Weise 
an sich bringen. Wer die Quittungen unterschreibt, wird daher 
zu beachten haben, daB auf jedem Formular sich ein ent
sprechender Vermerk befindet. Wie wir gesehen haben, ist in 
diesem Falle eine Defraudation unmoglich. 

Besondere Aufmerksamkeit ist auch der Priifung derjenigen 
Differenzquittungen zuzuwenden, die der Bank am Ersten eines 
jeden Monats prasentiert werden. Der Beamte, der diese Priifung 
vorzunehmen hat, kann namlich leicht den gleichen Betrag durch 
einen Strohmann noch einmal einziehen lassen, und da er selbst 
kontrolliert, ob die Auszahlung erfolgen solI, ist dieser Betrug 
leicht durchzufiihren. Er ist jedoch dadurch abzuwenden, daB 
einem anderen Beamten, womoglich einem solchen eines anderen 
Bureaus, eine Aufstellung der am Ultimo zu zahlenden Differenzen 
iibergeben wird und dieser vor der Auszahlung des Betrages noch 
einmal zu kontrollieren hat, ob die betreffende Firma die ihr 
zukommenden Differenzen nicht schon durch den Kassenverein 
oder durch einen Boten eingezogen hat. 
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SicherheitsmaBregeln dieser Art sind schon deswegen not
wendig, weil die veruntreuten Betrage, wenn sie nicht zu groB 
sind, durch das System der doppelten Buchfiihrung nicht immer 
zu entdecken sind. Wiirde namlich ein Beamter eine Ultimo
differenz z. B. auf Deutsche Bankaktien doppelt einziehen, so 
miiBte wohl das Effektenkonto "Deutsche Bankaktien" einen ent
sprechenden Verlust aufweisen. Da aber bei den groBeren Banken 
im Laufe des Monats in den Terminpapieren haufig mehrere 
Geschafte fiir eigene Rechnung gemacht worden sind, kann nur 
sehr schwer festgestellt werden, ob der auf dem Konto sich er
gebende Gewinn- oder Verlustsaldo tatsachlich genau richtig ist. 

Wie sich aus den Ausfiihrungen dieses Abschnitts ergibt, 
bezweckt die Skontrierung der Effekten und die Berechnung der 
Differenzen nur, die Abwicklung der Termingeschafte am Ultimo 
zu vereinfachen. Dennoch hat diese Methode in juristischen 
Kreisen Verwirrung gestiftet und zu vielfachen MiBdeutungen 
AnlaB gegeben. Die Berechnung der Differenzen erweckte den 
Irrtum, daB bei den Termingeschaften eine effektive Erfiillung 
des Geschafts iiberhaupt nicht stattfinde, sondern daB jeder, der 
ein Papier per Ultimo kauft oder verkauft, nur die Differenz 
gegen den Liquidationskurs erhalte oder zu zahlen habe. Diese 
falsche Auffassung ist auch heute noch teilweise verbreitet. 



VI. Das Effektenbnrean. 

1. Allgemeines. 
1m Effektenbureau werden aIle Arbeiten verrichtet, die mit 

der Aufbewahrung und Verwaltung von Effekten zusammen· 
hangen. In gewisser Beziehung bildet es daher eine Erganzung des 
Borsenbureaus; wahrend dieses den Handel an der Borse bewirkt, 
beschaftigt sich das E££ektenbureau damit, die gekauften Wert· 
papiere in Emp£ang zu nehmen, aufzubewahren, die verkau£ten 
zu lie£ern usw. 

Damit sind aber die Funktionen dieses Bureaus noch lange 
nicht erschOp£t. Auch die- Verwaltung der Wertpapiere, der an 
der Borse gekauften wie der von der Kundschaft zur Auf· 
bewahrung iibersandten, gehort hierzu. 

Die Aufbewahrung und Verwaltung der Wertpapiere ver· 
ursacht groBere Miihe und Umstandlichkeiten, als es auf den 
ersten Blick erscheinen will. 1m Effektenbureau ist daher auch 
eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von Angestellten bescha£tigt. 
Bei Besetzung der Posten spielt hier wie in der Kasse die Ver. 
trauenswiirdigkeit eine wichtige Rolle. Denn die Moglichkeit, 
Diebstahle und Unterschlagungen zu begehen, ist im Effekten. 
bureau besonders groB. 

Die Effekten miissen in durchaus diebes- und feuersicheren 
Raumen aufbewahrt werden. Kleinere Bankgeschafte bedienen 
sich der Geldschranke; in den groBeren Banken werden T r e· 
sors eingerichtet; das sind besondere Raume, die an allen Seiten 
von dicken Stahlwanden umgeben sind. 1m FaIle einer Feuers
brunst bleibt die Stahlkammer unversehrt; die Tiiren sind mit 
Kunstschlossern versehen, so daB ein Einbruch so gut wie un· 
moglich ist. In der Nacht wird der Tresor bewacht. In diesen 
Raum werden nun meistens einfache Regale gesteIlt; sie enthalten 
die Mappen, in denen die Effekten aufbewahrt werden. Bei 
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einigen GroBbanken werden die Effekten in einfachen ho]zernen 
Schranken verwahrt, die auf RoUen laufen, wahrend des Tages 
der Bequemlichkeit halber auBerhalb des Tresors aufgestellt 
sind und abends in diesen zuruckgeschoben werden. 

Die zur Aufbewahrung der Effekten bestimmten Beamten 
nennt man Depotverwalter, Effektenkassierer oder 
Tresoriers. Die SteUungen gelten ebenso wie die des Kas
sierers als Vertrauensposten; es werden hierzu gewohnlich altere 
Beamte ausersehen. 

In engem Zusammenhange mit der Aufbewahrung der Wert
papiere steht die Fuhrung bestimmter Bucher. Ahnlich wie jeder 
Ein- und Ausgang baren Geldes sofort ins Kassenbuch ein
getragen wird, pflegt dies mit samtlichen Ein- und Auslieferungen 
von Effekten zu geschehen. Nur ist beim Ein- und Ausgang 
von Effekten noch eine Reihe besonderer Gesichtspunkte zu be
achten. 

Das Nummernbuch dient dazu, die Nummern samtlicher 
ein- und abgelieferten Effekten vorzumerken; aus ihm ist ersicht
lich, welche Nummern eines Papieres eingegangen sind, ob sie 
sich noch im Besitze der Bank befinden, oder an wen sie weiter
gegeben wurden. 

Sehr wichtig sind ferner die sogenannten DepotbiicherA 
Sie geben AufschluB iiber die bei der Bank ruhenden Effekten 
und konnen jederzeit zur KontroUe benutzt werden, ob samtliche 
Effekten tatsachlich vorhanden sind. 

Die der Bank zur Aufbewahrung iibergebenen Wert. 
papiere ~iissen daraufhin gepriift werden, ob sie aus recht
maBigem Besitz stammen. Wird ein Papier seinem Inhaber 
entwendet, oder kommt es auf andere Weise abhanden (z. B. 
durch Feuersbrunst), so ist er berechtigt, das sogenannte Auf
g e bot s v e rf a h r e n einzulei ten. Der Geschadigte beantragt 
beim Amtsgericht die Au£ru£ung des Wertpapieres; es wird eine 
Bekanntmachung im Reichsanzeiger und in den Borsenblattern 
erlassen, die das Wertpapier fUr ungiiltig erklart. Ferner iiber
sendet die Polizeibehorde, sobald ihr Anzeige erstattet wird, den 
Banken ein Verzeichnis der N ummern der gestohlenen Wert. 
papiere. Kauft eine Bank ein Papier an, das offentlich als ge
stohlen gemeldet wurde, so muB sie es nach geltender Rechts
auffassung dem Eigentiimer auslie£ern. Daher ergibt sich fUr 
die Banken die Pflicht, die eingegangenen E££ekten einer solchen. 
Prufung zu unterziehen. 
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Ebenso wie die Aufbewahrung der Effekten umfaBt auch 
deren Verwaltung mannigfache Arbeiten. 

Ein groBer Teil der Wertpapiere, namentlich der festverzins
lichen, wie der Anleihen eines Staates, einer offentlich recht
lichen Korporation (Stadt usw.) oder einer Aktiengesellschaft, 
unterliegen der Verlosung; die Schuld wird in der Weise all
mahlich getilgt, daB in bestimmten Zeitabschnitten ein bei der 
Emission der Anleihe nach dem "Tilgungsplan" festgesetzter 
Betrag ausgelost und zu einem bestimmten Kurse zuriickbezahlt 
wird. Die Banken iibernehmen fiir die bei ihnen liegenden Wert
papiere nach dieser Richtung eine Kontrolle; sie setzen ihren 
Kunden von der Auslosung in Kenntnis und besorgen den Einzug 
der zur Riickzahlung gelangenden Summe. 

Ein weiterer Zweig der Verwaltung von Wertpapieren be
trifft die Arbeiten, die vorzunehmen sind, wenn mit den depo
nierten Wertpapieren besondere Veranderungen eintreten sollen. 
Hietzu gehort z. B. der Bezug neuer Aktien, die den Aktionaren 
der alten Aktien zu einem Vorzugspreise offeriert werden, die 
ZUl;la:m.menlegung von Aktien bei einer Verkleinerung des Aktien
kapitals und die Konversion einer Anleihe, d. h. die Herab
setzung ihres ZinsfuBes. Oft wird fiir diese Verrichtungen in 
den groBeren Bankinstituten eine besondere Abteilung des 
Effektenbureaus etabliert. 

Endlich gehort noch zur Verwaltung der Effekten die Ab
trennung der falligen Zins- und Dividendenscheine am Falligkeits
tage; die Gutschrift des Gegenwerts wird, wie erwahnt, von der 
Coupon- und Sortenkasse aus bewirkt. In diesem Bureau erfolgt 
auch die Besorgung neuer Zins- und Dividendenscheinbogen, die 
streng genommen, mit zur Verwaltung der Effekten gehOrt. 

Eine wesentliche Bedeutung haben bei der Organisation des 
Effektenbureaus die Abstimmarbeiten und Sicherheits
maJ3regeln; sie verdienen daher besondere Beachtung. 

2. Der Tresor. 
Die Aufbewahrung der Effekten im Tresor kann auf zwei 

Arlen vorgenommen werden; es sind dieselben, die wir bei der 
Fiihrung der Borsenengagementsbiicher kennen gelernt haben. 
Ebenso wie dort zwischen den "lebenden" und "toten" 
Biichern unterschieden wurde, kann man auch die Effekten so 
verwalten, daB die Papiere eines jeden Kunden zusammenliegen, 
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oder daB die verschiedenen Kunden gehorenden Papiere der
selben Art gemeinsam verwahrt werden. Die Aufbewahrung 
nach Arten ist einfacher und darum gebrauchlicher. Bei kleineren 
Instituten wird fiir mehrere Effektenarten, vielleicht fiir eine 
ganze Gattung eine gemeinsame Mappe verwendet werden konnen; 
also z. B. fUr deutsche Eisenbahnaktien, fiir Bergwerksaktien usw. 

Streng zu unterscheiden ist bei der Aufbewahrung der 
Effekten zwischen denjenigen Papieren, iiber die dem Kunden 
ein Stiickeverzeichnis (Nummernaufgabe) iibersandt wurde, und 
denen, wo dies nicht geschah. Wie erwahnt (S. 189), geht mit 
der Absendung des Stiickeverzeichnisses das Eigentum an den 
Effekten auf den Kunden iiber; er erhalt sie selbst im FaIle des 
Konkurses der Bank zuriick, wahrend er im Falle des ausdriick
lichen Verzichts auf Nummernaufgabe bei der Einkaufskommission 
bzw. der Abgabe einer ErmaBigungserklarung bei Hinterlegung 
oder Verpfandung von Wertpapieren (§ 2 des Depotgesetzes) nur 
Anspruch auf den Gegenwert der Stiicke als Glaubiger der Kon
kursmasse hat. 

Werden die Depots nach Effektenarten verwahrt, so ge
schieht ihre Verwaltung nach folgenden Grundsatzen. Die 
Effekten, tiber die Nummernaufgabe erteilt worden ist, werden 
mit einem etwa drei Finger breiten Papierstreifen, dem so
genannten Bande umgeben, ahnlich wie eine Drucksache zur Be
forderung mit der Post. Auf dem Bande werden etwa folgende 
W orte vermerkt: 

Diese 3000 Mk. - 3% Deutsche Reichsanleihe 
gehOren Paul Miiller 
gekauft am 3. Januar 1903. 

Nummernarifgabe erteilt am 5. Januar 1903. Depotbuch 
Fol. 131. 

Das Depotgesetz schreibt im § 12 vor, ein Handelsbuch zu 
fiihren, worin die Wertpapiere jedes Hinterlegers oder Ver
pfii.nders nach Gattung, Nennwert, Nummern oder sonstigen Unter
scheidungsmerkmalen der Stiicke einzutragen sind; der Ein
tragung steht die Bezugnahme auf Verzeichnisse gleich, die neben 
dem Handelsbuche gefiihrt werden. Urn dem Gesetze zu geniigen, 
wird daher bei vielen Banken ein besonderes Buch gefUhrt, in 
das die Nummern der Effekten eingetragen werden, die dem 
Kunden bei der Nummernaufgabe als in seinem Depot liegend 
bezeichnet worden sind. Bei anderen Banken wird den Effekten 
eine Kopie dieser Nummernaufgabe beigelegt. 

B U 0 h w aId, BlIoDkbetrieb. 6. Aufl. 19 
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1st keine Nummernaufgabe erteilt worden, so werden die 
Effekten ebenfalls mit einem Papierbande umgeben, auf das aber 
in der Regel nur Betrag und Datum jeder Ein- und Auslieferung 
vermerkt wird, z. B.: 

26. Dezember 1902: 5000 Mk. 3% Deutsche Reichsanleihe. 
Zugang 3. Juli 1903: 3000 " 

8000 Mk. 
Ausgang 10. Januar 1903: 2000 " 

6000 Mk. usw. 

Nachdem samtliche Effekten derselben Art mit einem Bande 
zusammengefaBt worden sind, werden in der Regel die innerhalb 
dieses Bandes liegenden Stiicke der einzelnen Kunden, obgleich 
keine Nummernaufgabe erteilt ist, dennoch getrennt und wieder 
mit einem Bande versehen, auf dem der Name des Kunden ver
merkt wird. Um die Effekten, bei denen der Kunde nur Anspruch 
auf dieselbe Anzah! gleichartiger Stiicke hat, von denen unter
scheiden zu konnen, wo er die Riicklieferung derselben Nummern 
verlangen kann, pflegt man haufig Bander von verschiedener 
Farbe anzuwenden. Es konnen dariiber Zweifel herrschen, ob 
durch diese Trennung und Anwendung besonderer, mit dem Namen 
des Kunden beschrlebenen Bander nicht eine Eigentumsiiber
tragung der Effekten an den Kunden stattfindet, wahrend doch die 
Effekten des Stiickekontos im Eigentum der Bank bleiben sollen. 
N ach § 7 des Depotgesetzes geht namlich das Eigentum an den 
bei der Bank gekauften Wertpapieren durchaus nicht allein durch 
die Absendung des Stiickeverzeichnisses auf den Kommittenten 
iiber. Es heiBt vielmehr im zweiten Satz des § 7, 1: "Die Be
stimmungen des biirgerlichen Rechts, nach welchen der "Obergang 
des Eigentums schon in einem friiheren Zeitpunkte eintritt, bleiben 
unberUhrt". Gemeint ist hiermit hauptsachlich die Eigentums
iibertragung durch constitutum possessorium. Nach 
§ 930 BGB. kann die "Obergabe einer Sache, wenn der Eigentiimer 
(also hier die Bank) in deren Besitz ist, dadurch ersetzt werden, 
daB zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhaltnis verein
bart wird, vermoge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz 
erlangt. Eine solche Vereinbarung wird auch als erfolgt angesehen, 
wenn eine A us son der u ng der Papiere von den iibrigen Bestanden 
vorgenommen wird und Anzeige iiber die erfolgte Aussonderung ge
macht wurde. Es entsteht nun die Frage, ob durch die Benutzung 
eines Papierbandes, auf dem der Name des Kunden vermerkt ist, 
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nicht eine Aussonderung von den iibrigen Bestanden zu erblicken ist. 
Dadurch, daB die Aufbewahrung der Stiickekonto-Effekten in ande
rer Form erfolgt, wie diejenige der Depoteffekten, gibt die Bank frei
lich zu erkennen, daB sie bei den erstgenannten eine Aussonderung 
nicht vornehmen wollte. Die Bezeichnung. des Kunden auf dem 
Papierbande erfolgt nur, um die Kontrolle der Abstimmung samt
licher Effektenbestande mit den Depotbiichern zu erleichtern. Bei 
einigen Banken wird iibrigens das Papierband noch ausdriicklich 
mit der Bezeichnung "Stiickekonto" versehen. Zu praktischer 
Bedeutung kann diese Frage nur gelangen, wenn die Bank es ver
absaumt hat, sich von ihrem Kommittenten den Verzicht auf das 
Stiickeverzeichnis aussprechen zu lassen. 1st ein solches Verzicht
formular unterzeichnet, so verbleiben die Stiicke unter allen Um
standen im Eigentum der Bank, und der Kunde hat nur Anspruch 
auf eine bestimmte Anzahl von Wertpapieren derselben Gattung. 

Eine Eigentumsiibertragung (ohne daB ein Stiickeverzeichnis 
abgesandt worden ist), liegt in dem Falle vor, daB die Bank ihrem 
Kunden mitteilt, sie habe die Stiicke in sein Depot genommen. 
Daher vermeiden es die Banken strengstens, das Wort Depot zu 
gebrauchen, wenn nur eine Gutschrift auf Stiickekonto erfolgen 
solI. Die Formel lautet regelmaBig: "Wir schrieben Ihnen auf 
Stiickekonto" (odersogar "Ihnen auf unserem Stiickekonto)" gut, 
und es wird sogar vermieden, etwa dem Kunden zu erklii.ren: "Wir 
schrieben Ihrem Stiickekonto gut." Das Stiickekonto ist eben 
kein Konto des Kunden, sondern ein Konto der Bank. 

Die Anwendung der Bestimmungen des biirgerlichen Rechts 
iiber das constitutum possessorium beziehen sich, wie eben ge
zeigt wurde, auf den Fall der Einkaufskommission. Es ist 
schon auf S. 190/191 der Unterschied dargelegt worden, der in beug 
auf die Verwahrungspflicht des Bankiers zwischen der Hinter
legung oder Verpfii.ndung von Wertpapieren (§ 2 des Depotge
setzes) und zwischen der Einkaufskommission (§ 3 des Depotge
setzes) gemacht wird. Erteilt der Kunde keinen Auf trag zum AI\
kauf von Wertpapieren, sondern iibergiebt er solche Papiere1) 

der Bank in Verwahrung oder verp£ii.ndet er sie bei ihr, so ist die 
Rechtslage eine andere. In diesem FaIle erfolgt die Eigentums
iibertragung nicht erst durch Dbersendung des Stiickeverzeich
nisses oder durch constitutum possessorium (also Aussonderung 

I) Unter "Wertpapieren" sind bei der Besprechung des Depotgesetzes 
immer nur solehe Wertpapiere zu verstehen, die im § 1 des Depotgesetzes 
niiher bezeiehnet sind. 

19* 
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in einem getrennten Depot usw.), sondern die Stucke sind von 
vornherein Eigentum des Kunden und verbleiben es so lange, bis 
der Kunde (sofern er nicht gewerbsmaBig Bank- oder Geldwechsler
geschafte betreibt), die im § 2 des Depotgesetzes geforderte Er
machtigungserklarung (s. S. 190) abgegeben hat. Erst wenn diese 
Erklarung yom Kunden ausgestellt ist, darf die Bank (will sie 
sich nicht strafbar machen), die hinterlegten oder verpfandeten 
Wertpapiere in das Stuckekonto legen. Bei der Einkaufskommis
sion sind die fUr Rechnung des Kunden angeschafften Stucke, wie 
hier nochmals zur Kennzeichnung des Gegensatzes betont sei, zu
nachst Eigentum der Bank. Geht diese in Konkurs, bevor das 
Stuckeverzeichnis ubersandt ist, so werden die Stucke, falls nicht 
constitutum possessorium vorlag, aus der Konkursmasse nicht 
ausgesondert, und der Kunde hat nur die Rechte des nicht 
bevorrechtigten Konkursglaubigers. Hat die Bank ein Stuckever
zeichnis ihrem Kunden nicht ubersandt, so macht sie sich dem
gemaB auch nicht deshalb strafbar, weil sie etwa uber die Stucke 
verfUgt, also z. B. weiter verpfiindet hat. Strafbarkeit tritt nach 
§ 10 des Depotgesetzes jedoch trotzdem ein, wenn die Absendung 
des Stuckeverzeichnisses vorsatzlich unterbleiben ist und da
durch der Berechtigte bezuglich des Anspruches auf Aussonderung 
benachteiligt wird. Da der Vorsatz nur schwer nachweisbar sein 
wird, wenn der Kunde die Bank nicht ausdrucklich um Dbersendung 
des Stuckeverzeichnisses vergeblich ersucht hat, so ergibt sich 
hieraus, wie notwendig es ist, daB jeder Effektenkaufer beim An
kauf von Wertpapieren auf Dbersendung des Stuckeverzeichnisses 
besteht; es sei denn, daB er freiwillig auf getrennte Aufbewahrung 
und Aussonderung verzichten will. 

Die Trennung der Effekten in solche, iiber die Nummern. 
aufgabe eneilt ist (nich tfreie Stiicke) und in solche, bei denen 
der Nummernverzicht ausdriicklich ausgesprochen ist (£reie 
Stiicke) entspricht noch nicht vollkommen dem Sinne des 
Dcpotgesetzes. Denn, wie erwahnt (S. 192), macht dieses Gesetz 
auch einen Unterschied zwischen Stiicken, die Eigentum des 
Kunden sind, und solchen, die erst wieder dessen Kunden 
gehOren. Zur praktischen Geltung kommt der Unterschied 
beim Konkurse des Kunden. Aus den Stiicken, die der 
Kunde bei der hauptstadtischen Bank fiir eigene Rechnung 
hinterlegt hat, kann sich die Bank im FaIle seines Konkurses 
bezahlt machen; auf die Stiicke, die der Kunde erst wieder 
fiir Rechnung seines Kunden hinterlegt hat, kann die Bank 
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im Falle eines Konkurses ihres Kunden keinen Anspruch 
erheben. 

Man unterscheidet daher bei den meisten GroBbanken drei 
Depots: 

1. Dlilpot A, "nicht frei", abel' dem Kunden gehorig, dient 
ala Sicherheit fUr die Forderungen an ihn. 

2. Depot B, "nicht frei", dem Kunden des Kunden gehorig, 
dient nich t als Sicherheit fiir die Forderungen 
an den Kunden del' Bank. 

3. Stiickekonto, "frei", gleichgiiltig, ob dem Kunden oder 
dessen Kunden gehorig, dient immer als 
Sicherheit fiir aIle Forderungen an den Kunden 
der Bank 1). 

Beim Stiickekonto bleibt es sich fiir die rechtlichen Anspriiche 
der Bank gleich, ob die Stiicke dem Kunden odeI' dessen Kunden 
gehOren. Del' Grund hierfiir ist del', daB der Provinzbank (dem 
Kunden der hauptstadtischen Bank) von ihrem Kommittenten 
ein Nummernverzicht oder eine Ermachtigungserklarung auf 
Grund des § 2 des Depotgesetzes iibergeben wurde, die Stiicke 
also Eigentum der Provinzbank sind, die sie zur Hinterlegung bei 
der hauptstadtischen Bank benutzen darf. 

Bei einigen Banken ist es einge£iihrt, daB ihre Kunden bei 
Erteilung von Ankaufsordres immer den Verzicht auf Nummern
aufgabe auszuspl'echen haben (siehe S. 189). In diesem Falle 
falIt Depot A weg und man hat nur zwischen dem Stiickekonto 
nnd dem "nicht freien", nicht verfiigbaren Depot B zu unter
scheiden. 

Bei der Aufbewahrung del' Stucke ist die Trennung 
zwischen Depot A und B nicht durchans notwendig. Denn den 
Tresorverwalter interessiert nur die Frage, ob er uber die Stucke 
trei verfiigen darf oder ob er darauf zu achten hat, daB die ein
gelieferten Nummern im Depot des Kunden liegen bleiben. 
Der Unterschied muB aber jedenfalls in den Biichern der Bank 
gemacht werden (siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels). 

Bei einigen Banken werden die im Depot A ruhenden Effekten 
nach dem Verkauf an der Borse sofort abgeliefert, bei den 

1) Bei einigen Banken wird fiir die alB Sicherheit beirn AbschluB 
von Termingeschaften iibergebenen Wertpapiere ein besonderes Depot 
(Depot C) eingerichtet, de_n Stucke ebenfa.lls "nicht frei" sind. Es 
Ilnterscheidet sich von dem Depot A dadurch, daB es eben nur I'll, 
Sicherheit fiir bestirnrn te Forderungen dient (siehe S. 205). 
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Papieren aus Depot B wird aber erst festgestellt, ob der Kunde 
auch eine Genehmigung zum Verkauf hatte. In dem Auftrags
formular (siehe S. 185) erklart der Kunde bereits, daB ihm das 
Verfiigungsrecht eingeraumt ist; erfolgte aber die Erteilung 
der Ordre telegraphisch oder nicht auf einem solchen Formular, 
so wird erst die ausdriickliche Erklarung abgewartet. Dasselbe 
gilt bei denjenigen Papieren, die nicht verkauft worden sind, 
sondern nur auf Veranlassung des Kunden an eine andere Firma 
ausgeliefert werden sollen. 

Das Effektenbureau erhalt die eingehenden Effekten teils 
durch die Post, wenn sie ein Kunde iibersandt hat, teils dnrch 
andere Bankfirmen, wenn sie an der Borse gekauft wurden. 
Vorher gehen sie durch die Hande einiger Beamten, die zu priifen 
haben, ob die Lieferung der Wertpapiere in Ordnung ist. 

Bevor die eingelieferten Papiere in die Mappen eingeordnet 
werden, sind sie auf die sogenannte Lieferbarkeit zu priifen 
Bei mehreren Bankhausern geschieht dies durch besondere Be
amte. Yom Borsenvorstand werden gewisse Usancen festgestellt 
die bei der Lieferung von Wertpapieren zu beachten sind. Ent
spricht ein Papier diesen Usancen nicht, so gilt es als "unliefer
bar"; der Kaufer kann yom Verkaufer die Lieferung eines anderen 
Stiickes verlangen. 

Nach den "Usancen der Fondsborse zu Berlin" sind be
schadigte Papiere nicht lieferbar, wenn ihnen oder ihren Zins
und Dividendenscheinen notige Erfordernisse, z. B. Stempel, 
Nummern oder Unterschriften fehlen, oder wenn der Vermutung 
Raum gegeben werden kann, daB Ausstreichungen oder andere 
Beschadigungen absichtlich vorgenommen sein konnten. Wert
papiere, bei denen der weiBe Rand ganz oder teilweise abge
schnitten, aber die Einfassung, Vignette oder Souche unverletzt 
ist, sind lieferbar. AuBer diesen allgemeinen Bestimmungen 
enthalten die "Usancen" noch eine Reihe von besonderen, auf 
einzelne Effektenarten beziiglichen Bestimmungen. Bei der 
Priifung der Papiere ist auch auf die Coupons und Dividenden
scheine zu achten. Fehlen an einem deutschen Papier Coupons, 
so leidet die Lieferbarkeit nicht darunter, wenn der Verkaufer 
dem Kaufer den Gegenwert vergiitet. Einige Papiere, bei denen 
die Couponzahlung von den Glaubigern gestundet worden ist, 
sind jedoch nur lieferbar, wenn die nichtbezahlten Coupons an 
dem Papier haften. Bei auslandischen Effekten miissen die 
Coupons immer mitgeliefert werden. Ebenso darf bei Aktien 
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der letzte Dividendenschein nicht fehlen. Deutsche Papiere sind 
auch lieferbar, wenn der letzte Coupon oder Dividendenschein 
(aber nur der letzte!) nicht dieselbe Nummer tragt wie die iibrigen, 
also von einem anderen Stiick abgetrennt worden ist; bei aus
landischen Effekten ist auch das nicht zulassig. 

Die Entnahme von Effekten aus dem Tresor zur Lieferung 
der an der Borse verkauften Posten erfolgt in der Regel auf 
Grund der SchluBnoten der Makler oder der hiernach aus
gestellten Effektenrechnungen. Aus den Borsenjournalen ersieht 
der Effektenkassierer gleichzeitig, fiir welche Kunden die Effekten 
verkauft worden sind. Hat ein Kunde Effekten derselben Art 
in verschiedenen Depotsl) ruhen (A, B und Stiickekonto), so muB 
er angeben, aus welchem Depot die zur Lieferung zu verwen
denden Stiicke genommen werden sollen; der Effektenkassierer 
entnimmt diese auf Grund der brieflichen Benachrichtigung dem 
Tresor. Bei einigen Banken werden dem Effektenkassierer nicht 
die Originalbriefe der Kundschaft vorgelegt. Der Depotbuchhalter 
fertigt vielmehr eine Abschrift der die Effektenausfiihrungen der 
Kundschaft enthaltenden Borsenbiicher (s. S. 220) an und fiigt bei 
jedem einzelnen Posten einen Vermerk hinzu, aus welchem Depot 
die Tresorverwaltung (Effektenkassierer) die Stiicke entnehmen 
solI. Auch bei dieser Form der Benachrichtigung erhalt aber der 
Effektenkassierer gleichzeitig die SchluBnoten der MaIder, um dar
aus zu ersehen, an welche Borsenfirma die Effekten zu liefern sind. 

Zu den Effekten, die der Effektenkassierer getrennt aufzube
wahren hat, gehoren auch die ihm als Pfand gegen verliehene 
Lombardgelder iibergebenen Papiere. Gewohnlich fiihrt er sowohl 
iiber die verliehenen als auch iiber die entliehenen Lombard
gelder ein Buch, aus dem ersichtlich ist, wieviel Geld ver- oder 
entliehen ist, zu welchem Zinssatz und bis wann das Lombard 
abgeschlossen und welche Effekten dagegen deponiert worden sind. 
Diese sind mit dem jeweiligen Borsenkurse einzusetzen, und es 
ist darauf zu achten, daB bei erheblichem Riickgang der Kurse, 
falls die Bank sich Geld entliehen hat, dem Glaubiger ein weiterer 
EinschuB an Effekten geliefert wird, oder im umgekehrten Falle, 
daB der Schuldner zur Lieferung eines weiteren Einschusses auf
gefordert wird. 

1) Das Wort "Depot" wird hier wie in iihnlichem Zusammenhang 
auch spii.ter in dem landlii.ufigen in der Praxis iiblichen Sinne such auf 
das Stiickekonto angewendet. Niemals kann natiirlich das Stiickekonto 
ein Depot im juristischen Sinne sein. 
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3. Der Ein- und Ausgang von Effekten. 
Die Wertpapiere konnen auf zwei Arten in die Hande des 

Tresorverwalters gelangen. Entweder werden sie von einem 
Kunden an die Bank geliefert oder von einer anderen Bank, 
von der sie an der Borse gekauft worden sind. Ebenso werden 
die Effekten dem Tresor entnommen, wenn sie einem Kunden 
gesandt oder zur Ablieferung an eine andere Bank benutzt werden 
sollen, die die Effekten an der Borse gekauft hat. 

Diese Unterscheidung zwischen dem Ein- und Ausgang von 
oder an Kundschaft einerseits und von oder an Borsenfirmen 
andererseits ist deshalb von Bedeutung, weil die Technik der 
Lieferung in beiden Fallen eine andere ist. 

Wie erwahnt, wird fur samtliche Ein- und Auslieferungen 
von Effekten ein Buch gefuhrt, das Ein- und Ausgangs
b uch. Es umfaBt sowohl die Lieferungen aus den Geschaften 
mit der K undschaft, wie die aus der Abwicklung der Borsen
geschafte entstehenden. 

Das auf S. 297 wiedergegebene Schema gibt naheren Auf
sohIuB. Aus dem Beispiel iBt ersichtlich, daB sowohI die Effekten
ein- und -ausgange fiir die Kundschaft als auch die sich aus 
den Borsengeschaften ergebenden Lieferungen im Ein- und Aus
gangsbuch Aufnahme finden. Die trbertragung wird gewohnlich 
wie die der "reinen Kasse" nach den Belegen vorgenommen. 
Die Kundschaft, die der Bank Effekten iibersendet, fUgt eine 
Au£stellung bei, die eine genaue Bezeichnung der Papiere, deren 
Nummern usw. enthalt. Solche Aufstellungen konnen als Unter
lage der Buchungen dienen. Liefert ein Kunde am Schalter des 
Effektenbureaus Wertpapiere ab, wie es in kleineren Bank
gescha£ten und im Verkehr der Depositenkassen der Banken 
ublich ist, so wird die Beifiigung einer besonderen Au£stellung 
unterlassen, der Kunde erhalt aber gegen die Effekten eine 
Quittung ausgehandigt. In diesem Falle konnen die trber
tragungen ins Ein- und Ausgangsbuch nach diesen Quittungen 
oder deren Kopien vorgenommen werden. 

Bei der Lieferung von Effekten auf Grund eines Ankaufs 
an der Borse wird vom Verkaufer eine Rechnung beige£iigt, die 
nach Empfang der Stiicke an der Kasse bezahlt wird. Auch 
diese Rechnungen konnen als Unterlage fUr die Eintragung ins 
Ein- und Ausgangsbuch dienen. 

Die Buchung der Ablie£erungen erfolgt in gleicher Weise 
nach den Kopien der Schri£tstiicke, die in der Bank zuriick-
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behalten werden; bei Sendungen an die Kundschaft nach den 
Kopien der Nummernverzeichnisse, die jeder Effektensendung 
beigefiigt werden, bei Verkaufen an der Borse nach denen der 
Abrechnungen, die immer der Verkaufer anzufertigen hat und 
auf denen die Nummern vermerkt werden. 

Bei der Versendung von Effekten wird der Aufstellung in 
der Regel noch ein Formular beige£iigt, worin der Kunde den 
Emp£ang der Papiere bescheinigt, und das er an die Bank zuriick
zusenden hat. 

Ahnlich wie das Kassenbureau von den Ein- und Auszah
lungen, muB auch das Korrespondenzbureau von den Ein- und 
Ablieferungen der E££ekten in Kenntnis gesetzt werden, urn 
die notwendigen Brie£e an die Kundschaft zu schreiben. 

Dabei kommen nur diejenigen Posten in Betracht, die den 
Verkehr mit der Kundschaft betre££en, also die Ein- und Aus
gange von oder an Kunden; Lie£erungen mit Bankfirmen nur 
dann, wenn sie nicht aus Borsengescha£ten herriihren, sondern 
fiir Rechnung eines Kunden erfolgt sind; so z. R, wenn die 
Nationalbank fiir Deutschland fiir Rechnung des Kunden Peter 
& Co. in Hamburg 800 Mk. 4% Hamburger Hypotheken-Pfand
brie£e ausliefert (siehe den dritten Posten im Beispiel S. 297). 

Einer besonderen Erorterung bedarf noch die Lie£erung der 
Effekten durch die "Bank des Berliner Kassenvereins" in Berlin. 

Wie £riiher dargelegt, bezweckt dieses Institut die Erleich
terung des Geldverkehrs zwischen den Banken Berlins unter
einander. Das geschieht durch Verrechnung der Schecks, An
weisungen, Quittungen und Wechsel, aber auch durch gegenseitige 
Lie£erung der E££ekten. Gleichzeitig mit den Ef£ekten muB an 
den Kassenverein eine Aufstellung (Bordereau) eingereicht werden. 
Sie enthiilt die Betrage, die von den verschiedenen Firmen gegen 
Auslie£erung der Wertpapiere zu bezahlen sind; die Gesamt
summe wird dem Konto des Einreichers gutgeschrieben. 

Die Einreichung der E££ektenposten hat spatestens bis zu 
dem Tage zu geschehen, an dem die Lie£erung erfolgen solI, 
and zwar bis morgens 8-8% Vhr. Jeder Effektenposten mllB 
mit einem Papierband (Kreuzband) umgeben sein, auf dem der 
Name des Empfangers, der Rechnungsbetrag und der Name des 
Einlie£erers vermerkt sind; beigelegt wird noch die E££ekten
rechnung, die sogleich zu quittieren ist, da der Gegenwert so£ort 
entrichtet wird. Am Vormittag eines jeden Tages handigt der 
Kassenverein den Boten der Banken die £iir sie bestimmten Wert-
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papiere aus, ebenfalls mit einer Aufstellung, und belastet sie fiir den 
entsprechenden Gesamtbetrag im Gegenbuch (siehe Seite 73). 

Die Priifung der Rechnungen daraufhin, ob die Lieferung 
in Ordnung ist, kann, wie erwahnt (Seite 275), im Borsenbureau 
oder im Effektenbureau erfolgen. Wertpapiere, deren Lieferung 
nicht anerkannt wird, werden dem Verkaufer wieder zuriick
geschickt, indem auf die Rechnung ein entsprechender Vermerk 
gemacht wird; der Gegenwert wird dem Konto der Bank yom 
Kassenverein wieder gutgeschrieben. 

Eine weitere wesentliche Erleichterung fiir den Effekten
verkehr der Banken untereinander bildet eine Einrichtung des 
Kassenvereins, die sich gro.Ber Beliebtheit erfreut: das Giro
Effekten-Depot. 

Wie schon der Name erkennen la.Bt, hat diese Einrichtung 
eine gewisse Ahnlichkeit mit den sich an den Giroverkehr 
kniipfenden Institutionen. Wie hier einer als sicher geltenden 
Stelle Geld zur Aufbewahrung iibergeben wird, iiber das der 
Einlieferer jederzeit verfiigen kann, so werden dem Kassenverein 
Effekten iibergeben, die in gleicher Weise entweder durch 
Schecks abgehoben oder einer anderen Firma iiberwiesen werden 
konnen. Wahrend beim Giroverkehr die Banken als Hinter
legungsstellen einen Teil des Geldes nutzbringend anlegen, gibt 
der Kassenverein die ihm iibergebenen Wertpapiere nicht weiter; 
er will keine Geschafte machen, sondern nur zur Erleichterung 
des Verkehrs dienen. Die Einrichtung hat somit eine gewisse 
Ahnlichkeit mit dem Giroverkehr der alten Girobanken, die noch 
keine Kreditinstitute waren; dies auch insofern, als die dem 
Giro-Effekten-Depot angeschlossenen Mitglieder fiir die Auf
bewahrung Beitrage zu zahlen haben. Deren Hohe richtet sich 
nach dem Geschaftsumfange und schwankt zwischen 100 bis 
2500 Mk. pro J ahr. J edoch werden die eingelieferten Effekten nicht 
spezieU aufbewahrt, sondern den gleichnamigen Gesamt
bestanden der Effekten hinzugefiigt. Der Einlieferer begibt 
sich von vornherein des Rechtes, bestimmte Nummern oder Ab
schnitte zUrUckzuverlangen 1). 

Es gehort dem Giro-Effekten-Depot nur ein verhaltnisma.Big 
kleiner Teil der im Kassenverein vereinigten Bankfirmen an; 
welche das sind, ist aus denSkontrobogen ersichtlich; hier werden 
die Mitglieder des Giro-Effekten-Depots durch ein neben dem 
Namen befindliches Sternchen kenntlich gemacht (siehe S. 280). 

11 § 8 der Geschii.ftsordnung fUr daa Giro-Effekten-Depot. 
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Wie nur die bedeutenden Bankfirmen dem Giro-Effekten
Depot angeschlossen sind, so kommt es auch nur fiir eine Reihe 
von Effekten in Betracht, und zwar fiir diejenigen, in denen 
groBere Umsatze stattzufinden p£legen. Ihre Anzahl schwankt 
je nach den Bediirfnissen des Verkehrs. 

Der Vorteil des Giro-Effekten-Depots ist ein doppeiter. Er 
besteht darin, daB die Bank der Miihe enthoben wird, eine groBe 
Anzahl von Wertpapieren im Tresor aufzubewahren, ferner in 
der iiberaus vereinfachten Lieferung der Effekten. Diese erfoIgt 
namlich zwischen den Mitgliedern des Giro-Effekten-Depots in 
der Weise, daB der zur Lieferung verp£lichtete (Verkaufer) nur 
notig hat, der Rechnung einen Scheck auf das Giro-Effekten
Depot beizufiigen. Auf Grund dieses Schecks iibertragt nun das 
Giro-Effekten-Depot die Effekten yom Konto des Ausstellers auf 
das des Empfangers. Dieser kann, sofern der Scheck in Ordnung 
geht, sofort iiber die Effekten verfiigen. Wie die Reichsbank, 
so gibt auch der Kassenverein fiir die Uberweisung und Abhebung 
verschiedene Scheckformulare aus. WeiJ3e Schecks dienen 
zur Abhebung von Effekten, rote zur Gutschrift. Die 
Schecks auf das Giro-Effekten-Depot des Kassenvereins unter
Hegen nicht (ebensowenig wie die tiberweisungsschecks auf die 
Reichsbank) den Bestimmungen des Scheckgesetzes. Denn diesen 
Schecks fehit ein wesentliches Erfordernis, namlich die An
weisung eine bestimmte Geidsumme zu zahlen (§ 1, 2 des 
Scheckgesetzes) . 

Wie die weiJ3en Reichsbank-Schecks, so Mnnen auch weiJ3e 
Schecks aUf das Giro-Effekten-Depot an jedermann weitergegeben 
und yom Inhaber prasentiert werden. Durch rote Schecks konnen 
aber nur tiberweisungen an Firmen gemacht werden, die dem 
Giro-Effekten-Depot angeschlossen sind. 

Werden der Bank yom Kassenverein Effekten geliefert, die 
ihr durch einen roten Scheck iiberwiesen worden sind, so erhalt 
sie yom Kassenverein nicht diesen Scheck, sondern ein Quit
tungsformular, das bekunden solI, daJ3 die Effekten auf ihr Konto 
iibertragen wurden. 

Neben den weiBen und roten Scheckformularen des Kassen
vereins gibt es noch eine dritte Art, die griinen Schecks. Der 
Unterschied ist foigender: Wahrend die roten Schecks dazu 
dienen, Effekten aus dem Eigentum des Ausstellers durch Um
schreibung in den Biichern des Kassenvereins in das Eigentum 
eines anderen Kontoinhabers hiniiberzufiihren, wird bei den 
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WeWer Scheck. 

Innerhalb fUnf Tagen zu prasentieren. 
Nr. 71. 

Die Bank des Berliner Kassenvereins, Giro -Effekten -Depot, wird 
. (meinem) . 

hlerdurch beauftragt, aus Bestande an Herrn Max Gutmann 
unserem 

ode!· Dberbringer 

Pfund Sty.: Fanfzig 4: 1/2 % Chinesische Anleihe 
auszuhandigen. 

Berlin, den 3. Juli 1903. 

X-Bank. 

Roter Scheck. 

Nr. 75. 

Die Bank des Berliner Kassenvereins, Giro-Effekten-Depot, wird 
. (meinem) 

hlerdurch beauftragt, aus Bestande des Herrn Robert War-
unserem 

8chauer &1 00. 

Stuck Hundet't - 4% am. SeTbische Anleihe von 1895 
gutzuschreiben. 

Berlin, den 3. Juli 1903. 

X-Bank. 

griinen Schecks die ef£ektive Lieferung der Stiicke wohl eben
falls erspart, aber die Ef£ekten bleiben Eigentum des 
Scheckausstellers und werden nur zur Verfiigung des 
anderen Kontoinhabers gehalten. Der Kassenverein iibt nur die 
Eigenschaft eines Pfandhalters aus. 

Angenommen, die X-Bank leihe sich von der Y-Bank eine 
Million Mark Ultimogeld. X hatte dann die als Sicherheit 
zu hinterlegenden Ef£ekten Y zu iibersenden; Y miiBte sie auf
bewahren und nach einem Mouat an X zuriicksenden. Man 
bedenke, welche Umstande dieses Verfahren bei einer Million 
Effekten verursachen wiirde. Diese Papiere miissen im Bureau 
der X-Bank genau gezahlt, auf ihre OrdnungsmaBigkeit gepriift 
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und aus dem Tresor herausgenommen werden. Dieselben Arbeiten 
sind bei der Riickgabe von der Y-Bank zu verrichten. 

Griiner Scheck. 
Nr.89. 

Die Bank des Berliner Kassenvereins, Giro-Effekten-Depot, wird 
. (memem) 

hlerdurch beauftragt, aus Bestande zugunsten und zur Ver-
unserem 

fiigung des Herrn Robert Warschauer &l 00. 

Stuck HundeTt - 4% am. SeTben-Bente von 1895 
aufzubewahren. 

Ber lin, den 3. Juli 1903. 

X-Bank. 

Die hierzu verwendete Zeit wird durch die Tatigkeit des 
Giro-Effekten-Depots vollig gespart. Die X-Bank gibt demKassen
verein einen griinen Scheck, worin sie ihn auffordert, die naher 
bezeichneten Effekten aus ihrem Bestande zugunsten und zur 
Verfiigung der Y-Bank aufzubewahren. Der Kassenverein gibt 
Y eine Empfangsbescheinigung iiber den Eingang des Schecks; 
ist nun das Lombardgeschiift durch Riickzahlung des Geldes 
erledigt, so iibersendet Y dem Kassenverein die Empfangsbe
scheinigung, dieser macht den Scheck durch einen entsprechen
den Vermerk unbrauchbar und gibt ihn dem Aussteller zuriick. 
Y kann wohl jederzeit die zu seiner Verfiigung gehaltenen Effekten 
abheben, doch bleiben sie Eigentum des X, der sich nur des Ver
fiigungsrechtes begeben hat. Y darf die Effekten nur im Falle der 
Zahlungsunfahigkeit des Schuldners verwerten. 

Der Kassenverein trennt die durch grUne Schecks iiber
wiesenen Effekten nich t von den Bestanden der anderen, ihm 
zur Aufbewahrung iibergebenen Papiere; samtliche Wertpapiere 
werden bei ihm in Sammeldepots verwaltet. Aber dennoch 
achtet der Kassenverein streng darauf, daB der Aussteller eines 
griinen Schecks (X) nicht iiber die Effekten verfiigt; X bleibt 
juristisch Eigentiimer, hat aber kein Verfiigungsrecht, wie das 
dem Sinne des Lombardgeschiifts entspricht. 

Samtliche Transaktionen mit dem Giro-Effekten-Depot, also 
die Einlieferungen, Vberweisungen und Abhebungen werden ins 
Ein- und Ausgangsbuch eingetragen. Das geschieht am besten 
auf Grund der Schecks oder deren Kopien. Die Vberweisungen 
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durch rote oder griine Schecks werden so gebucht, als ob die 
Effekten zunachst yom Kassenverein abgehoben und dann an 
die dritte Firma, zu deren Gunsten die trberweisung geschah, 
weitergeliefert worden waren (siehe Beispiel S. 297). 

Ferner wird ein Buch gefiihrt, das jederzeit eine trbersicht 
gewahrt, welche Effekten sich beim Kassenverein befinden. Die 
Eintragungen konnen, soweit sie Abhebungen oder trberweisungen 
durch Schecks betreffen, nach diesen vorgenommen werden. Die 
Posten sind entweder vor Absendung der Schecks zu buchen 
oder nach deren Blockkopien, die stets angefertigt werden 1). 

Um Irrtiimern sofort auf die Spur zu kommen, bestimmt die 
Geschaftsordnung des Giro-Effekten-Depots, daB jedes Mitglied 
verpflichtet ist, in der Zeit yom 5. bis 20. Tage jeden Monats 
ein Verzeichnis seiner Effektenbestande, getrennt nach denen, 
woriiber er frei verfiigen kann, und nach denen, woriiber er 
griine Schecks ausgestellt hat, zur Abstimmung einzureichen. 
Die Salden bestatigt der Verein in einem besonderen Abstimmungs
buch. Abgesehen von dieser regelma.6igen monatlichen Abstim
mung steht es sowohl dem Giro-Effekten-Depot wie seinen Mit
gliedern frei, die Rohe der Bestande sowie der zur Aufbewahrung 
iibergebenen griinen Schecks jederzeit abzustimmen. 

4. Nummernbuch und Verlosungskontrolle. 
Haufig ist es von Wichtigkeit festzustellen, welche Nummern 

eines Wertpapieres sich im Tresor der Bank befinden miissen. 
Zu diesem Zweck wird daher ein Buch eingerichtet, worin die 
Nummern samtlicher bei der Bank liegender Effekten vermerkt 
sind. Ebenso muB aus dem Buch zu ersehen sein, welche Nummern 
eines Wertpapieres bei' der Bank ein- oder ausgegangen .sind. 

uber 

Berm 

Berlin W., den 4. Januar 1903. 

Nummemverzeichnis 

Mk. 3000 - 3% D/l'UI8ohe Reiohsanleihe 
1/2000 Nr. 3460 m. Cp. p. 1./7. 03 

Mk. 1000 - do. 

1/1000 Nr. 5131 m. Cp. p. 1./7.03. 

M(JIl! Sohtilze, Potsdam. 

1) In jedem Scheckbuch wird neben dem Scheck, der durch Perforie
rung abzutrennen ist, Raum fUr eine Abschrift gelassen (siehe S. 45l. 
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Nummernbueh. 
3% Deutsche Relchsanleihe. 

G) JL Aus-
~ Eingegangen ] I ~ 1 ~ $ l8. S !i! f gegangen 
0 von S ~ S 

0 E-i 
~ 0 ~ an 

Z 

Jan. 3 Max Schultze, Mk.2000 1./7. 03 3460 April 5 S. Bleichroder 

" " " 1000 1./7. 03 5131 
" 5 " " Febr. 7 Rob. War-

8chauer &J 00. 
" 

5000 1./4. 03 127 
22 Peter &J 00. 

" 
200 1./4. 03 1315 

Marz 10 N ationalbank 
" 

1000 1./4. 03 3130 Nov. 11 Peter &J 00. 

Hiernach kann man jederzeit feststellen, ob ein uestimmtes 
Papier im Besitze der Bank gewesen ist, wer es ihr geliefert hat 
und an wen es weitergeliefert wurde. 

Die Eintragungen in das Nummernbuch erfolgell cnt
weder nach den Originaleffekten oder bei Effekteneingangen nach 
den Nummernverzeichnissen, die der Sendung gewohn
tich vom Absender beigefiigt worden sind, bei Effektenausgangen 
nach den Kopien der N ummernverzeichnisse, die den Effekten 
beigelegt werden (siehe obiges Beispiel). 

Bei den Lieferungen der an der Borse gehandelten Effekten 
pflegt ein separates Nummernverzeichnis nicht angefertigt zu 
werden; die Nummern der zur Ablieferung benutzten Effekten 
werden auf der· Rechnung vermerkt. Das N ummernbuch wird 
so gefiihrt, daB fiir jede Effektenart ein Konto eingerichtet 
wird. 

Diejenigen im Eingang verzeichneten Effekten, denen kein 
Ausgangsposten gegeniibersteht, befinden sich noch im Tresor. 

Wie erwahnt, werden solche Nummernverzeichnisse auch 
auf Grund des Depotgesetzes fiir die Kundschaft angefertigt. 

An der Hand des Nummernbuches wird auch die sogenannte 
Verlosungskontrolle vorgenommen. 

Bekanntlich werden die von Staaten, Korporationen, Aktien
gesellschaften usw. ausgegebenen Anleihen haufig durch Ver
losung getilgt. Schon bei der Einfiihrung der Anleihe an die 
Borse wird ein Tilgungsplan verofientlicht, worin bestimmt 
ist, wie oft die Verlosungen stattfinden (meistens zweimal jahr
tich), wie groB die Anzahl der jedesmal zur Riickzahlung ge-
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langenden Stiicke ist, und zu welchem Kurse und wann die 
Riickzahlung zu geschehen hat. (Zwischen dem Tag der Ziehung 
und dem der Riickzahlung liegen gewohnlich einige Monate). 
Haufig erfolgt die Riickzahlung iiber Pari (100%), um dadurch 
zum Ankam der Anleihe anzuregen. Andererseits ist aber oft der 
Preis, zu dem die Stiicke ausgezahlt werden, niedriger als der
jenige, der zu derselben Zeit fiir das Papier an der Borse gezahlt 
wird. Namentlich bei Pramienanleihen entsteht hierdurch bei 
der Auslosung fiir den Besitzer ein Kursverlust. Pramienanleihen 
werden gewohnlich in eine bestimmte Anzahl von Serien zerlegt, 
von denen jede wieder eine Anzahl Lose umfaBt. In bestimmten 
Zeitabstanden finden nun Serienziehungen und Pramienziehungen 
statt. Erst werden die N ummel'll der Serien ausgelost, und einige 
Wochen spater werden dann wieder von jeder gezogenen Serie 
einige Nummel'll durch das Los bestimmt, eine groBe Pramie 
zu erhalten; die anderen Nummel'll der Serie werden mit dem 
Nominalbetrage des Loses zuriickgezahlt. Da nun der Kamer 
eines Pramienloses die Chance eines Pramiengewinnes hat, notiert 
der Kurs der Pramienlose meistens nicht unerheblich iiber dem 
Nominalwert. Gegen all diese Kursverluste, die der Besitzer 
der Anleihe erleidet, kann er sich schiitzen. Einige Banken 
iibel'llehmen namlich die Versicherung gegen Kursver
Ius t; der Versicherte hat die N ummer seines Papieres vor der 
Serienanziehung anzugeben und fiir die Versicherung eine Ge
biihr zu entrichten. 1m FaIle der Auslosung erhalt er entweder 
ein Ersatzstiick oder die Differenz zwischen Riickzahlungsquote 
und Kurswert. Diejenigen Banken, die nicht selbst die Ver
sicherung gegen Kursverlust iibel'llehmen, geben die Amtrage 
ihrer Kunden weiter. In jedem FaIle aber, ob eine Versicherung 
stattgefunden hat oder nicht, miissen die Verlosungslisten einge
sehen werden. Denn wird ein Papier zuriickgezahlt, so hort 
in der Regel vom Tage der Riickzahlung jede Verzinsung am. 
Wer die gezogenen Nummel'll erst spater zur Riickzahlung prasen
tiert, erleidet daher einen Zinsverlust. Auch ist zu beriicksich
tigen, daB fiir die Riickzahlung stets eine bestimmte Frist fest
gesetzt ist. Werden die Papiere innerhalb dieser Frist nicht 
prasentiert, so tritt Verjahrung ein. Die Banken iibernehmen 
die Kontrolle der Verlosungen der fiir ihre Kundschaft bei 
ihnen ruhenden Effekten meistens ohne Berechnung einer 
Provision, aber auch ohne Gewahr. 

Samtliche Ziehungslisten werden im "Reichsanzeiger" ver-
Buchwald, Bankbetrieb. 6. Auf!. 20 
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offentlicht; sie erscheinen dort allwochentlich als besondere Bei
lage. Hiernach konnen die Effekten an der Hand des Nummern
buches oder bei einigen Instituten nach den Originalstiicken 
verglichen werden. Damit ein Irrtum sofort entdeckt wird, 
priifen haufig zwei Beamte dieselben Nummern. 

Die an die Bank gelieferten Effekten werden ebenfalls nach 
diesen Listen kontrolliert. Die Kontrolle darf sich aber hierbei 
nicht nur auf die letzte Ziehung erstrecken, denn der Vorbesitzer 
kann die Priifung unterlassen haben. Es miissen daher auch die 
Restanten verglichen werden, d. h. diejenigen Nummern, fiir 
die vom Besitzer noch keine Riickzahlung gefordert worden ist. 
Die Restanten werden ebenfalls in der Verlosungsliste des 
"Reichsanzeigers" veroffentlicht, allein nicht bei jeder Ziehung, 
sondern nur in groBeren Zeitabstanden. Es sind daher auch die 
friiheren Ziehungen so weit nachzusehen, bis eine Veroffentlichung 
der Restanten stattgefunden hat. Neben den Listen des "Reichs
anzeigers" gibt es auch andere, bei denen die Restanten jedes
mal aufgefiihrt sind. 

Das Inkasso der verlosten Effekten wird durch die Coupon
und Sortenkasse bewirkt. 

5. Die Depotbiicher. 
Der Zweck der Depotbiicher ist, jederzeit feststellen zu 

konnen, welche Effekten im Tresor der Bank liegen miissen; 
sie wirken daher als Kontrollbiicher des Tresorbeamten. 

Bei allen Banken werden zwei Arten von Depotbiichern ge
fiihrt, die "lebenden" und die "toten". In den "lebenden" 
Depotbiichern erhalt jeder Kunde, in den "toten" jede Effekten
art ein Konto. 

Die Eintragungen werden so vorgenommen, daB der Effekten
bestand eines jeden Kunden sofort abzulesen ist. Es werden 
daher die Ankaufe und Einlieferungen, auch soweit sie von dritter 
Seite fiir Rechnung des Kunden erfolgen, zum Bestande addiert, 
die Verkaufe und Abhebungen von Effekten vom Bestande ab
gezogen. 

Fiir Kunden, die bei der Bank verschiedene Effektendepots 
haben (Depot A, B und Stiickekonto), werden in den Depot
biichern entsprechende getrennte Konten eingerichtet. 

Haufig kommt es vor, daB ein Kunde nicht die vollstandigen 
Effekten dem Depot der Bank iiberlassen will, sondern nur die 
Mantel der Stiicke oder die Coupons- bzw.Dividendenscheinbogen, 
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also Coupons bzw. Dividenscheine nebst den Talons. Zuwellen 
wird dies als eine SicherheitsmaBnahme gegen Veruntreuungen 
bei der Bank betrachtet, well ein unvoilstandiges Wertpapier 
naturgemaB nicht leicht in den Verkehr gebracht werden kann. 
1m Depot der Bank die Couponsbogen zu lassen, kommt hau
figer vor als die Deponierung der Mantel, well die Bank als
dann jeweilig die Gutschrift der Coupons sowie die Erhebung 
neuer Couponbogen usw. bewirken kann. Die Buchungen ins 
Depotbuch konnen in diesem Faile in der oben illustrierten Form 

20* 
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geschehen. Zu beachten ist der letzte Posten im "toten" Depot
buch. Ferdinand Schuster hat 1000 Mk. 3 prozentige Deutsche 
Reichsanleihe gekauft, deponiert aber nur den Mantel bei der 
Bank; er hat also das Stiick "minus Mantel", oder mit anderen 
Worten, den Couponbogen abgehoben. Es verbleiben demnach 
1000 Mk. 3prozentige Reichsanleihe "minus Couponbogen" im 
Depot, oder mit anderen Worten, der Mantel wird dem Depot
konto belastet. 

Die An- oder Verkaufe an der Borse werden nich t in die 
Depotbiicher iibertragen, denn sie haben mit dem Effektenbestand 
der Kundschaft nichts zu tun. Kauft A. z. B. bei der Bank 
3000 Mk. 3 prozentige Deutsche Reichsanleihe, und werden diese 
von der Bank wieder an der Borse (z. B. von S. Bleichroder) 
angekauft, so interessiert das Depotbuch nur die Tatsache, daB 
die Wertpapiere in das Depot des Kunden iiberfiihrt worden 
sind. Wiirde etwa im Depotbuch ein Konto "S. Bleichroder" 
gefiihrt und wiirden hierauf die Papiere als Verkauf gebucht 
werden, so miiBten sich die Depotbiicher stets ausgleichen und 
konnten nie den Bestand, wie ihn der Tresor aufweisen soll, an
geben. 

Dagegen miissen aber in die Depotbiicher alle Geschafte 
eingetragen werden, die fiir eigene Rechnung del' Bank ab
geschlossen worden sind. Es wird daher in del' Regel ein Konto 
nostro (bzw. Konto mio)1) eingerichtet. Beide Konten werden 
in den Depotbiichern behandelt, als wenn sie Kunden der Bank 
darstellen wiirden. 

Dennoch kann, wenn in die Depotbiicher nur die Effekten
umsatze del' K undschaft und die fiir eigene Rechnung ab
geschlossenen Geschafte gebucht werden, der tatsachliche 
Effektenbestand des Tresors mit dem sich aus den Depotbiichern 
ergebenden nicht vollig iibereinstimmen. Denn gibt Z. B. die 
Bank einer anderen Bank Effekten in Lombard (passives 
Lombardgeschaft)oder dem Kassenverein zur Aufbewahrung, 
so werden sie dem Tresorbestand entnommen; umgekehrt kommen 
in den Tresor diejenigen Effekten, die bei der Bank als Lombard
pfand hinterlegt worden sind (aktives Lombardgeschaft). Das
selbe gilt von den Reporteffekten, die bekanntlich aus An
kaufen per Ultimo resultieren und solche Effekten darstellen, 
die am Ultimo von der Bank abgenommen worden sind, wahrend 

1) Niiheres hieriiber siehe Kapitel VIII, Abschnitt 2. 
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der Kunde die Stiicke nicht iibernommen, sondern das Engage
ment prolongiert hat. Angenommen, A. kaufte an der Borse 
15 000 Mk. Dresdner Bankaktien per Ultimo, habe sie aber bis 
zum Ultimo nicht wieder verkauft und beabsichtige, sie auch 
nicht abzunehmen; er gibt sie dann kurz vor dem Ultimo 
"herein", um sie per Ultimo des nachsten Monats wieder 
"hineinzunehmen". In den Depotbiichern bleiben diese 
Transaktionen auf dem Konto des A. voIIstandig unberiicksichtigt; 
sie kommen dort nur zum Ausdruck, wenn er die Stiicke ab
nehmen, also in sein Depot iiberfiihren wiirde. Wenn nun aber 
die Bank die Stiicke an der Borse nicht ebenfaIls hereingibt, 
sondern als Reporteffekten, weil der Geldstand giinstig, am 
Ultimo abnimmt, gehen sie in den Tresor ein, ohne in den Depot
biichern zum Ausdruck zu kommen. Es werden deshalb fiir aIle 
diese Effektenbestande - bei anderen Banken lombardierte 
Effekten, Reporteffekten, Effekten beim Kassenverein usw. 
- in den Depotbiichern besondere Konten eingerichtet. 

Die Eintragungen in die "lebenden" und "toten" Depot
biicher erfolgen gewohnlich nach verschiedenen Buchungs
unterlagen; dadurch kann nach Abstimm ung beider Biicher 
festgestellt werden, ob die Eintragungen richtig sind. Die "leben
den" Depotbiicher werden in der Regel naeh den an die Kund
sehaft gerichteten Briefen oder nach deren Kopien gefiihrt. 
Kauft ein Kunde namlich Effekten an, so wird ihm mitgeteilt, 
daB er fiir den Betrag belastet worden iet und die Stiicke in 
sein Depot A. bzw. B. genommen oder auf Stiiekekonto gut
geschrieben worden sind. Ebenso wird ihm, wenn er Effekten 
fiir sein Depot iibersendet, von der Uberfiihrung der Stiicke in 
sein Depot Anzeige gemacht. Bei Verkaufen wird Depot A., B. 
oder Stiickekonto in derselben Weise belastet. 

Die "toten" Depotbiicher werden am zweckmal3igsten nach 
den Borsen-Ausfiihrungsbiichern fiir Kassageschafte (die Termin
geschafte kommen fiir die Depotbiicher nicht in Betracht) iiber
tragen; dadurch wird eine Kontrolle herbeigefiihrt, ob iiber aIle 
fiir die Kundschaft gekauften oder verkauften Effekten Mittei
lungen an die Kunden gemacht worden sind. Ist das versehentlich 
unterblieben, so weist das "tote" Depotbuch einen Posten auf, 
ohne daB der gleiche Posten in das "lebende" Depotbuch iiber
tragen ist. Bei dieser Buchungsart (nach den Borsen-Ausfiih
rungsbiichern) fehlen aber im "toten" Depotbuch die Effekten, 
die von der Kundschaft fiir ihr Depot gesandt oder diesem ent-
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Depotauszug. 
I. 

Berlin, den 10. JuJi 1903. 

Herm Eduard So1vultz, Frank/urt a./O. 

Wir teilen Ihnen hofl. mit, daB Sie endstehend bezeichnete 
Werte bei uns per 1. Juli 1903 deponiert haben. Wir bitten Sie, uns 
auf anhiingendem Formular moglichst bald zu bestatigen, daJ3 unsere 
Aufstellung in Ordnung ist. 

M. 
M. 

M. 

Nominal
betrag 

3000 
2000 

7600 

X-Bank. 

Bezeichnung der Werte 

Depot .Lt.: 

3% Deutsohe ReiohBanleihe m. Opa. p. 1./1. 03 
Allgemeine ElektrizitiUB-Gea.·Aktien m. Dw. p. 1./7. 04 

Depot E.: 
31i2 % SohleaiBche landBcha/tliche P/andbrie/e m. Opa. p. 

1./7. 04 

II. 
Berlin, den 10. Juli 1903. 

Herm Eduard Schultz, Frankfurt a./O. 

Wir teilen Ihnen hofl. mit, daJ3 wir Sie fiir endstehend bezeichnete 
Werte fiir 1. Juli 1903 auf unserem Stiickekonto erkannt haben. Wir 
bitten Sie, uns auf anhangendem Formular moglichst bald zu bestatigen, 
daB unsere Aufstellung in Ordnung ist. 

M. 

Nominal
betrag 

9000 

X-Bank, 

Bezeichnung der Werte 

Stfkkekonto: 
4% Preup. P/andbrie/bank-P/andbrie/e XX m. Opa. p. 

1./1. 04 

nommen wurden. Diese Posten werden daher aus dem Effekten
Ein- und -Ausgangsbuch nachgetragen. 

In einigen Banken ist es Brauch, beide Depotbiicher nach 
den Borsenausfiihrungsbiichern fUr Kassageschafte zu iibertragen. 
Derjenige Depotbuchhalter, der die erste Dbertragung vollzieht, 
p£legt bei dieser Buchungsform an den Rand jeder Ausfiihrung 
im Borsenbuch den nach der neuen Eintragung in das Depotbuch 
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sich ergebenden Stiickesaldo beizufiigen. Der zweite Depot
buchhalter priift nun, ob dieser Saldo mit dem Saldo seines Buches 
iibereinstimmt. So wird eine stiindige Kontrolle beider Depot
biicher herbeigefiihrt. Andererseits fiillt aber gleichzeitig die oben 
erwiihnte Kontrolle (dariiber, ob allen Kunden Ausfiihrungs
anzeigen gemacht worden sind) weg l }. 

Die Transaktionen mit dem Giro-Effekten-Depot, die in den 
an die Kundschaft gerichtetenBriefen nicht zumAusdruck kommen 
konnen, miissen in die Depotbiicher ebenfalls nach anderen Unter
lagen iibertragen werden. In der Regel geschieht das nach dem 
Effekten-Ein- und -Ausgangsbuch. Von den Schecks auf das 
Giro-Effekten-Depot des Kassenvereins diirfen aber nur die 
weiBen und griinen iibertragen werden; die roten deshalb nicht, 
weil sie, wie erwiihnt, in Anwendung gebracht werden, wenn 
Effekten an eine andere Bankfirma geliefert werden sollen. Die 
roten Schecks haben daher in den Depotbiichem ebensowenig 
zu suchen wie andere Effektenlieferungen, die aus Verkiiufen an 
der Borse herriihren. 

Die Abstimmung der "lebenden" Depotbiicher mit den 
"toten" wird mindestens immer nach SchluB eines jeden Monats 
vorgenommen. Zu Beginn eines jeden Semesters werden 
"Depotausziige" gemacht und den Kunden zugeschickt. Die 
Anfertigung geschieht nach den "lebenden" Depotbiichem; doch 
werden die Ausziige mit den "toten" Depotbiichem verglichen. 
Vom Kunden wird eine Bestiitigung verlangt, daB die Aufstellung 
in Ordnung ist. 

6. Abhanden gekommene Wertpapiere. 
1st ein Wertpapier gestohlen, vernichtet oder auf andere 

Weise abhanden gekommen, so kann der Eigentiimer das so
genannte Aufgebotsverfahren einleiten. Es besteht darin, 
daB das zustiindige Gericht auf Antrag die abhanden gekommene 
Urkunde mehrere Male offentlich aufruft und ihre Vorlegung an
ordnet. Wird die Urkunde vorgelegt, so muB derjenige, der dies 
bewirkt, den rechtmiiBigen Besitz nachweisen; sonst wird sie 
durch gerichtliches Urteil fiir kraftlos erklart (kaduziert). Der 
Aussteller der Urkunde stellt dem Antragsteller statt des fiir 
kraftlos erklarten Wertpapiers ein neues aus. Zins- und Divi
dendenscheine konnen in Deutschland nicht aufgerufen werden; 

1) Dber den Vorzug der eraten Methode, die Effektenein- und Ab
lieferungen in die Depotbiicher zu iibertragen, ala Kontrollmittel a. S 81. 
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sie miissen bei Vorlegung in jedem FaIle bezahlt werden, doch 
wird bei Einreichung der Talons amortisierter Wertpapiere die 
Aushandigung der neuen Zins- oder Dividendenscheinbogen ver
weigert. 

Erwirbt eine Bank Wertpapiere, die fiir kraftlos erkUirt 
worden sind, so geht sie des dafiir gezahlten Gegenwertes ver
lustig. Sie hat daher vor dem Ankauf eines Papieres nach
zuforschen, ob es fUr kraftlos erklart bzw. aufgerufen worden 
ist. Es ware mit groBen Umstandlichkeiten verkniipft, wollte 
jede Bank samtliche KraftloserkUi.rungen sammeln und jedes 
Papier, das ihr zum Verkauf iibergeben wird, auf Grund dieser 
Aufzeichnungen priifen. Um diese Arbeit zu vereinfachen, gibt 
die Bank des Berliner Kassenvereins Listen heraus, die die Num
mern der fiir kraftlos erkliirten und "aufgerufenen" Papiere ent
halten. Die "Sammelliste aufgerufener Wertpapiere" er
scheint taglich, so daB immer nur die neueste Liste nachzuschlagen 
ist. Fraglich ist, wie lange die amortisierten Wertpapiere in diesen 
Listen zu publizieren sind. Es geht nicht an, die Veroffentlichung 
stets zu wiederholen, da sonst die Listen bald einen so groBen 
Umfang annehmen wiirden, daB die Kontrolle der Nummern sehr 
zeitraubend ware. Man wahlt daher den Ausweg, die amorti
sierten Papiere nur so lange aufzufiihren, bis ein halbes J ahr 
nach Eintritt der Zahlbarkeit des ersten Zins- oder Dividenden
scheins des neuen Bogens verstrichen ist. Da dieser dem Be
sitzer dflr amortisierten Urkunde nicht ausgehandigt wird, bleibell 
solche Effekten mit dem alten Talon an den Borsen nur so lange 
lieferbar, bis der niichstfallige neue Schein bezahlt wird. Eine 
Bank, die also ein Wertpapier mit dem alten Talon erwirbt, 
obgleich schon der neue Bogen ausgegeben ist und hierauf Zinsen 
oder Dividenden erhoben werden konnen, wiirde ein unliefer
bares Papier iibernehmen - ein Fall, der in der Praxis nur aus 
Versehen eintreten konnte. Die Listen fiihren sogar die amorti
sierten Papiere noch ein halbes Jahr lang nach der Zahlbarkeit 
des ersten Zins- oder Dividendenscheines auf, was aber nicht 
unbedingt notwendig ist und nur der groBeren Sicherheit wegen 
geschieht. 

Die Kontrolle der Nummern hat sich aber nicht nur darauf 
zu erstrecken, ob das Papier fiir kraftlos erklart ist, sondern auch 
darauf, ob es nicht als gestohlen gemeldet, ohne daB bisher die 
Amortisation ausgesprochen worden ist. Eine Bank, die ein 
gestohlenes Papier erwirbt, muB es dem Eigentiimer zUrUck-
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geben, wenn sie beim Erwerb nicht in "gutem Glauben" war. 
Was das heiBt, besagt § 932, Abs. 2 des BGB.1): 

"Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt 
oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt ist, daB die Sache 
nicht dem VerauBerer gehOrt." 

Ferner besagt § 367, 1 und 2 des H. G. B. folgendes: 
"Wird ein Inhaberpapier, das dem Eigentiimer gestohlen 

worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen ist, 
an einen Kaufmann, der Bankier- oder Geldwechslergeschafte 
betreibt, verauBert oder verpfandet, so gilt dessen guter Glaube 
als ausgeschlossen, wenn zur Zeit der VerauBerung oder Ver
pfandung der Verlust des Papiers von einer offentlichen BehOrde 
oder von dem aus der Urkunde Verpflichteten im "Deutschen 
Reichsanzeiger" bekanntgemacht und seit dem Ablaufe des 
Jahres, in welchem die Veroffentlichung erfolgt ist, nicht mehr 
als ein J ahr verstrichen war. 

Der gute Glaube des Erwerbers wird durch die Veroffent
lichung im "Deutschen Reichsanzeiger" nicht ausgeschlossen, 
wenn der Erwerber die Veroffentlichung infolge besonderer Um
stande weder kannte noch kennen muBte". 

Es ist also hierin nicht zum Ausdruck gebracht, daB der 
Erwerb in gutem Glauben erfolgt ist, wenn die Anzeige nich t 
im "Reichsanzeiger" publiziert war. Vielmehr hat die Priifungs
pflicht des Bankiers sich weiter zu erstrecken als auf die Bekannt
machungen des "Reichsanzeigers". Was als grobe Fahrlassigkeit 
anzusehen, ist im Gesetz nicht gesagt und unterliegt somit dem 
Urteil des Richters. 

Um auch diesen Schwierigkeiten beim Erwerb von Wert
papieren zu entgehen, veroffentlicht die erwahnte Sammelliste 
auch die als gestohlen gemeldeten Nummern. Sie entnimmt ihre 
Angaben nicht nur dem "Reichsanzeiger", sondern auch anderen 
Blattern, so dem "Deutschen Fahndungsblatt" (einem fiir die 
Behorden bestimmten Organ), dem "Zentral-Polizeiblatt" usw. 
Auch auf Grund direkter Mitteilungen der Polizei werden Wert
papiere in der "Sammelliste" als gestohlen eingetrageil.. 

Ferner laBt die PolizeibehOrde haufig den Banken bei Ver
lustanzeigen umgehend Mitteilungen zugehen, die bei der Priifung 
ebenfalls zu beachten sind. 

Wie ersichtlich ist, wird durch die Sammelliste die Arbeit bei 
den Banken wesentlich vereinfacht. Die Nummern der von den 

1) BGB. = Biirgerliches Gesetzbuch. 
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Kunden zum Verkauf iibersandten oder auf Grund eines Borsen
kaufs von der Bank abgenommenen Papiere werden in der Liste 
nachgesehen, wodurch in den meisten Fallen so gut wie jede 
Verantwortung beseitigt ist. 

7. Bezug neuer Aktien, Zusammenlegung von Aktien, 
Zinsherabsetzung (Konversion usw.). 

Bei den groBen Banken p£legt sich eine Abteilung des 
Effektenbureaus damii zu beschaftigen, die Mitteilungen der 
Aktiengesellschaften an ihre Aktionare, wie der Staaten, Korpo
rationen usw., an ihre Obligationare dahin zu priifen, ob sie fiir 
ihre Kunden von besonderem Interesse sind, und in diesem FaIle 
die Kundschaft darauf hinzuweisen. Solche Mitteilungen sind 
besonders; Erhohung des Aktienkapitals, dessen Herabsetzung 
durch Zusammenlegung, Zuzahlung auf Aktien, Konversionen, 
d. h. Herabsetzung des ZinsfuBes bei Anleihen usw. 

Gleichzeitig werden gewohnlich in derselben Abteilung die
jenigenArbeiten erledigt, die bei der Emission neuer Wert
papiere in Betracht kommen. 

Welchen Wert eine solche Benachrichtigung fiir den Kunden 
hat, mag an einem Beispiele gezeigt werden. 

Angenommen, eine Aktiengesellschaft, die iiber ein Kapital 
von 3 Millionen Mark verfiige, wiinsche dieses um 1 Million 
Mark zu erhohen. Sie wendet sich in den meisten Fallen nicht 
an neue Kreise, sondern zunachst an die alten Aktionare und 
fordert diese "zum Bezuge" der neuen Aktien auf. Um fiir deren 
"Obernahme Interesse zu erregen, werden sie zu einem im Ver
gleich zum Kurse der alten Aktien billigeren Preise angeboten. 
Wer im Besitz der alten Aktien ist, genieBt ein gewisses Vor
recht, das man "Bezugsrecht" nennt. 1st z. B. der Kurs der 
alten Aktien 150%, und werden die jungen Anteile den Kaufern 
mit 1l0% iiberlassen, so betragt der Gewinn beim Bezuge 40%, 
die sich auf vier Aktien verteilen, auf die drei alten und die eine 
junge, die ebenfalls mit zu iibernehmen ist, so daB das "Bezugs
recht" einen Wert von 10% darstellt. 

Nicht so einfach gestaltet sich die Rechnung, wenn die jun
gen Aktien nicht von demselben Zeitpunkt ab wie die alten an 
dem DividendengenuB teilnehmen. Angenommen, die Gesellschaft 
beschlieBe ihr Geschaftsjahr am 30. Juni, nehme aber, da sie 
dringenden Geldbedarf hat und die· Borsenlage fiir eine neue 
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Emission giinstig erscheint, schon im Dezember die Kapital
erhohung vor. Sie wird in diesem FaIle den neuhinzutretenden 
Aktionaren die Dividende auf die jungen Aktien nicht bereits 
vom 1. Juli an zahlen wollen, da das Geld doch erst nach der Be
zahlung der jungen Aktien im Betriebe arbeiten kann. Sie wiirde 
in diesem FaIle die neuen Aktien vielleicht fUr das laufende Jahr 
nur mit halber Dividende ausstatten. Bei der Berechnung des 
Bezugsrechtes muB dieser Unterschied natiirlich beriicksichtigt 
werden, da fiir das Bezugsrecht nur ein niedrigerer Preis gezahlt 
werden kann, wenn man junge Aktien mit halber Dividenden
berechtigung erhalt. Andererseits ist zu beriicksichtigen, daB beim 
Erwerbe der alten Aktien Stiickzinsen bis zum Tage des Ankaufs zu 
zahlen sind, wahrend fiir die jungen Aktien diese nicht vergiitet 
werden. Man wird daher folgendermaBen zu rechnen haben, um 
den Wert des Bezugsrechtes nach Gleichstellung der alten mit den 
jungen Aktien zu kalkulieren. 

Der Kurs der alten Aktien betrage wieder 150 %, einschlieB
lich Stiickzinsen bis zum Tage der Gleichstellung (also hier bis 
31. Dezember), daher 152%. Hiervon ist die halbe Dividende in 
Abzug zu bringen, die naturgemaB im Dezember (da erst ein 
halbes Geschaftsjahr verstrichen ist) nur geschatzt werden kann. 
Angenommen, die Schatzung laute auf 10%, so waren 5% ab
zuziehen. Es bleibt also ein Kurs von 147%. Die Differenz 
zwischen diesem und dem Kurse der jungen Aktien (1l0%) be
tragt 37 %: dieser Betrag verteilt sich wiederum auf vier Aktien, 
das Bezugsrecht betragt also pro Aktie 9,25%. 

Man kann die Probe auf dieses Exempel machen, indem man 
sich auf den Standpunkt stellt, daB man Bezugsrechte an der 
Borse kauft, darauf die neuen Aktien bezieht und diese nach 
Gleichstellung mit den alten ala solche verkauft. Da in unserem 
Beispiel auf drei Aktien a, 1000 Mk. eine junge a, 1000 Mk. ent
faUt, so hatte derjenige, der diese Transaktion ausfiihren will, 
folgende Betrage anzulegen: Fiir die Bezugsrechte auf 3000 Aktien 
a, 91/ 4% sind Mk. 277.50 zu zahlen. 1000 Mk. junger Aktien 
a, 1l0% kosten 1100 Mk., zusammen also Mk. 1377,50. Die junge 
Aktie ist aber mit der alten nicht gleich lieferbar, da sie nur fiir 
die Zeit yom 1. J anuar bis 30. J uni dividendenberechtigt ist; man 
miiBte also, da ein halber Dividendenschein nicht kiiuflich ist, 
einen vollen Schein erwerben und den der jungen Aktie anhaf
tenden Schein fiir das halbe Jahr abtrennen und im Portefeuille 
behalten. In der Praxis wird dies nicht notig sein, da in der 
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Regel fiir junge Aktien noch vor ihrer Gleichstellung mit den 
alten eine getrennte Notierung eingefiihrt wird, wobei der Kurs 
gewohnlich (kleine· Abweichungen sind moglich) um die voraus
sichtliche Dividende abziiglich der Stiickzinsen pro rata temporis 
niedriger notiert. Wie aber auch die praktische Verwertung erfolgt, 
jedenfalls hat man sich rechnerisch auf den Standpunkt zu stellen, 
daB zur Gleichstellung mit den alten Aktien der Zukauf der 
Dividende fiir ein halbes Jahr zu beriicksichtigen ist. Bei der 
von uns angenommenen Schatzung von 10% ergibt dies auf 
lOoo Mk. junger Aktien den Betrag von 50 Mk., so daB also 
der Erwerber einschlie.l3lich der oben gezahlten Mk. 1377,50 ins
gesamt Mk. 1427,50 zu zahlen hatte. Fiir den Verkauf einer 
alten Aktie a. 1000 Mk. zum Paritatskurse von 150% erhalt man 
1500 Mk" einschlieBlich der Stiickzinsen fiir ein halbes Jahr 
Mk. 1520. Hiervon ist jedoch der Abschlag des Bezugsrechtes ab
zuziehen. Ahnlich wie bei Abtrennung der Dividendenscheine 
ein kursmaBiger Zu- oder Abschlag vorgenommen wird (siehe 
S. 182), muB auch nach Ablauf der Frist zur Ausiibung des 
Bezugsrechtes ein kursma13iger Abschlag erfolgen. Wiirde dies 
nicht geschehen, so konnte jedermann unrechtmaBigen Gewinn 
dadurch erzielen, daB er kurz vor der Abtrennung des Bezugs
rechtes Aktien kauft, dieses Recht ausiibt und sie sofort wieder 
verkauft. Er hatte dann einen Gewinn in Hohe des Bezugsrechtes er
zielt; Voraussetzung ist hierbei natiirlich, daB der Kurs nicht durch 
die iiblichen, die Kursgestaltung beeinflussenden Momente ver
andert wird. Es leuchtet ein, daB man die bezogenen jungen 
Aktien mindestens so lange nicht als alte verkaufen kann, wie 
an diesen noch das Bezugsrecht haftet. Denn auf Grund der 
jungen Aktien kann ein Bezugsrecht naturgemaB nicht mehr 
ausgeiibt werden. Wartet man mit dem Verkauf bis zur Ab
trennung des Bezugsrechtes, so wird ein um die Hohe dieses 
Rechtes, d. h. um 91/ 4% niedrigerer Kurs erzielt. Der Verkii.ufer 
erhii.lt also Mk. 1520 abziiglich M. 92,50, d. h. Mk. 1427,50, 
d. h. dieselbe Summe, die er fiir die Bezugsrechte, fiir die jungen 
Aktien und fiir den halben Dividendenschein zu zahlen hatte. 

Die oben angefiihrte Methode zur Berechnung eines Bezugs
rechts ist die einfachste und darum im Verkehr auch die ge
brii.uchlichste. Zu beriicksichtigen ist hierbei besonders, daB der 
sich durch Subtraktion des Kurses der jungen Aktien von dem 
der alten (unter Abzug bzw. Zuziehung des Dividendenunter
schiedes) ergebende Prozentsatz (in unserem Beispiel 37%) auf 
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die Summe der alten und jungen Aktien bezieht. Da in unserem 
Beispiel auf drei alta Aktien a 1000 Mk. eine junge a 1000 Mk. 
zu beziehen war, so muBten wir die 37% durch 4 Aktien divi
dieren, um auf das Bezugsrecht von 91/ 4% zu kommen. Ware 
z. B. ein Bezugsrecht so auszuiiben, daB auf 6 alte Aktien 
a 1200 Mk. 2 junge Aktien a 1200 Mk. gewahrt werden, so ware 
die Kursdifferenz (37%) nicht etwa durch den Nominalbetrag 
der Aktien (7200 + 2400 = 9600) zu dividieren, sondern eben
falls durch die Anzahl der Aktien, d. h. durch 8 (6 alte und 
2 junge). 

Wir haben bei der Berechnung weiter gesehen, daB die 
Stiickzinsen nicht bis zu dem Tage gerechnet werden, an dem 
die Notierung des Bezugsrechtes erfolgt, sondern bis zum Tagt' 
des Dividendenbezuges der jungen Aktien (in unserem FaIle bis 
1. Januar exkl.). Bei der Berechnung unserer Probe entstand 
daher auch insofern eine Ungenauigkeit, als wir beim Verkauf 
der alten Aktien annahmen, daB Stiickzinsen fiir ein halbes 
Jahr, also 2%, zugeschlagen werden miissen. Nimmt man aber 
z. B. an, daB der Bezug der jungen Aktien schon im November 
stattfindet und der Verkauf als alte Aktien bereits am 30. No
vember moglich ware, so wiirden dem Verkaufer doch nicht 
Stiickzinsen fUr ein halbes Jahr (vom 1. Juli bis 31. Dezember) 
vergiitet werden, sondern nur bis 30. November, d. h. auf 
5 Monate. Indessen pflegt man diese kleine Differenz bei der 
Berechnung des Bezugsrechtes nicht in Betracht zu ziehen, und 
es werden ebenso, wenn der Kurs der alten Aktien einschlieB
lich der Stiickzinsen und abziiglich der Dividende pro rata 
temporis (im obigen Beispiel 150 + 2 - 5%) in Vergleich zu 
dem Kurs der jungen Aktien gestellt wird, Stiickzinsen bis zum 
Tage der Gleichstellung beider Aktien berechnet, selbst dann, 
wenn das Bezugsrecht schon vor diesem Termin notiert wird. 
Man stellt eben die Berechnung so an, ala ob sie an dem Tage 
erfolgt, von dem an die jungen Aktien dividendenberechtigt sind. 

Das Bezugsrecht ist meistens an der Borse verkauflich, 
notiert aber in der Regel niedriger, als es sich rechnerisch stellt, 
weil dem Kaufer eine gewisse Chance fiir den Bezug der jungen 
Aktien geboten werden muB. Auch ist zu beriicksichtigen, daB 
die Lieferbarkeit der jungen Aktien erst von der Zulassungs
stelle ausgesprochen werden muB, so daB der Kaufer von Bezugs
rechten das Risiko hat, Wertpapiere zu erhalten, die er zunachst 
an keiner Borse verauBern kann. Es kommt recht haufig vor, daB 
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die Zulassung der jungen Aktien erst ein Jahr nach Ausiibung des 
Bezugsrechtes, manchmal noch spater erfolgt. Zuweilen sind 
hieran die Emissionshauser schuld, die den Antrag auf Notierung 
der jungen Aktien absichtlich nicht einreichen, um dadurch Ver
kaufe in diesen Aktien zu verhindern, die den Kurs herabdriicken 
wiirden. Endlich erklart sich die niedrigere N otierung des Be
zugsrechtes auch daraus, daB doch zum Bezuge einer oder 
mehrerer junger Aktien gewohnlich mehr ala eine alte Aktie 
notwendig ist, so daB diejenigen, die nicht iiber die zum Bezuge 
der jungen notwendige Anzahl alter Aktien verfiigen, entweder 
die Bezugsrechte auf ihren Aktienbestand verkaufen oder die 
fehlenden Bezugsrechte hinzukaufen miissen. Da in der Regel 
der erste Weg gewahlt wird, kommen schon durch diese Regu
lierung der "Spitzen" Bezugsrechte an den Markt, die natur
gemaB den Kurs driicken. Ala Kaufer fiir Bezugsrechte kommen 
zuweilen solche Personen in Betracht, die durch den niedrigen 
Kurs dazu angeregt werden, erst auf Grund der angekauften 
Bezugsrechte die jungen Aktien zu beziehen und gleichzeitig 
das entsprechende Quantum alter zu verkaufen. Voraussetzung 
bei dieser Transaktion ist, daI3 man alte Aktien (fUr die sofor
tige Lieferung) bis zur Erklarung der Lieferbarkeit der jungen 
geliehen erhalt. Die Transaktion wird leicht ausfiihrbar sein, 
wenn die alten Aktien per ultimo notiert werden; dann konnen 
hierin Blankoabgaben vorgenommen und das Engagement bis 
zur Gleiehstellung der jungen Aktien am Ultimo prolongiert 
werden. Das Risiko bei einem solchen Gesehaft besteht zuweilen 
aueh darin, daB (bei versehiedenartigem Dividendenbezug 
zwischen alten und jungen Aktien) die Kalkulation nach einer 
Dividendenschatzung erfolgt, diese aber nicht zuzutreffen 
braueht. 

Jede Gesellsehaft, die ihren Aktionaren den Bezug neuer 
Aktien anbietet, setzt in den darauf beziiglichen Veroffent
lichungen (Inseraten usw.) eine bestimmte Frist fest, bis zu der 
die Aktionare von der Offerte Gebraueh gemacht haben miissen; 
sonst ubernimmt gewohnlieh eine der Gesellsehaft nahestehende 
Bank die nicht "bezogenen" Aktien fur eigene Reehnung oder im 
Auftrage eines Konsortiums, urn sie an der Borse zu verauBern. 

Die Notierung des Bezugsreehtes an der Borse erstreekt sieh 
gewohnlieh bis zum Tage vor Ablauf der Frist. Versaumt nun ein 
Aktionar den Bezug der jUl1gen Aktien oder unterlaBt er ver
sehel1tlieh den Verkauf des Bezugsreehtes, so geht er des Vor-
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teils verlustig, erleidet also in unserem Beispiele einen Schaden 
von 10%. Hieraus ist ersichtlich, wie wichtig eine Beauf
sichtigung der Effektenbestande durch die Banken auch nach 
dieser Richtung hin sein kann. 

Diejenigen Beamten, die diesen Zweig der EffektenverwaItung 
zu versehen haben, mussen die maBgebenden Borsenblatter darauf
hin durchlesen, ob sie Bekanntmachungen enthalten, die fUr einen 
Teil der Kundschaft von Interesse sind. 1st das der Fall, so 
wird den Kunden, sofern sie nicht einige Tage vor Ablauf der 
Frist selbst die notigen Dispositionen treffen, eine Aufforderung 
ubersandt. Verpflichtet ist die Bank hierzu aber nicht; im Gegenteil, 
es wird in den Geschaftsbedingungen haufig darauf hingewiesen, 
daB sie eine Verantwortung fUr die Folgen ablehnt, die dadurch 
entstehen, daB der Kunde die Bekanntmachung nicht beachtet. 

1st der Auf trag des Kunden eingetroffen, so wird mit dem 
Effektenbesitz nach seinen Weisungen verfahren. Gewohnlich 
mussen die Wertpapiere beim Emissionshaus eingereicht werden; 
beim Bez ug j unger Aktien auf Grund der aIten genugt 
meistens schon die Vorzeigung der Mantel (Stucke ohne Divi
dendenscheinbogen). Deshalb ist es Brauch, beim Handel von 
Bezugsrechten an der Borse dem Kaufer die Stucke ohne Divi
dendenscheine zu liefern. Nachdem dann die Mantel zur Aus
ubung des Bezugsrechtes benutzt worden sind, effolgt deren Ruck
lieferung an den Verkaufer. 

Damit auf dieselben Aktien das Bezugsrecht nicht zweimal 
ausgeubt werden kann, erhalten die Effektenmantel bei der Pra
sentation einen Stempelaufdruck (z. B. "Bezugsrecht 1903 aus
geubt"). Die jungen Aktien werden nur seIten sofort ubergeben; 
an ihrer Stelle wird gewohnlich eine Quittung (Interims
schein) ausgestellt, die dem Aussteller spater bei Lieferung der 
Stucke zuruckgegeben wird. 

Ahnlich ist die Technik bei der Zuzahlung auf aIte Aktien. 
Wahrend eine KapitalserhOhung gewohnlich mit einer Geschafts
erweiterung zusammenhangt, ist die Zuzahlung eine Folge 
schlechten Geschaftsganges. Es werden fUr den zugezahIten 
Betrag keine neue Aktien ausgegeben; die Hohe des Aktien
kapitals und damit die Verbindlichkeiten gegenuber ihren Aktio
naren verandern sich also nicht. Die Aktien werden ebenfalls 
bei den dazu bestimmten Bankfirmen prasentiert und auf sie 
ein Vermerk gemacht, daB die Zuzahlung erfolgt ist (z. B. ,,30% 
zugezahlt"). Der Stempelaufdruck ist notwendig, damit die 
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Aktien sich auch auBerlich von denen unterscheiden, worauf 
die Zuzahlung nicht geleistet worden ist. 

Als Mittel, um eine schlecht prosperierende Gesellschaft zu 
verbessern (sanieren), wird auch haufig die Zusammen
legung der Aktien angewandt. Mehrere Aktien werden in 
eine verschmolzen. Dadurch wird das Aktienkapital, d. h. die 
Verbindlichkeiten gegeniiber den Aktionaren, verkleinert. Die 
Zusammenlegung der Aktien schafft keine neuen Betriebsmittel; 
sie wird deshalb meistens nur in Verbindung mit der eben be
schriebenen Zuzahlung durchgefiihrt. 

Die Zusammenlegung (Konvertierung) geschieht entweder 
so, daB die alten Aktien vom Emissionshause zuriickbehalten 
werden und statt dessen ein ganz neues Formular ausgehandigt 
wird, oder daB eine Aktie zuriickgegeben und mit einem Stempel
aufdruck versehen wird (z. B. "zusammengelegt 3 : 1"). Die 
Dividendenscheine miissen hierbei miteingereicht werden. 

Mit der Konvertierung von' Aktien ist nicht die Kon. 
version von Anleihen zu verwechseln. Diese erfolgt haufig 
bei billigem Geldstande, der zur Folge hat, daB der Schuldner 
der Anleihe ihren ZinsfuB herabzusetzen wiinscht. Die Kon
version wird meistens so durchgefiihrt, daB der Schuldner dem 
Besitzer des Schuldtitels (Obligationar) freistellt, mit einem nie
drigeren ZinsfuB vorliebzunehmen, anderenfalls die Schuld zuriick
gezahlt wird. Das Recht der Kiindigung der Anleihe muB allerdings 
vorher ausbedungen sein, oder es wird, wie es bei den Staats
anleihen haufig geschieht, auf dem Wege des Gesetzes bestimmt. 

Die Konversion wird auf dem Effektenstiick in der Regel 
ebenfalls durch Stempelaufdruck kenntlich gemacht (z. B. "Zins
fuB von 4% auf 3 Y2 % herabgesetzt"). Die Coupons werden 
gleichfalls mit einem entsprechenden Aufdruck versehen. 

Ferner beschaftigt sich diese Abteilung des Effektenbureaus 
mit den sogenannten Zeichn ungen bei Neuemissionen. Neu
emittierte Aktien oder Obligationen werden in der Regel dem 
Publikum zum Kauf angeboten; sie werden "zur Zeichnung auf
gelegt". Die Zeichnung geschieht immer schriftlich. Man be
dient sich dazu der sogenannten Zeichnungsscheine. Der Gegen
wert fiir die gezeichneten Wertpapiere braucht vorher nicht voll 
entrichtet zu werden, weil in den meisten Fallen eine "mer
zeichnung" stattfindet und daher nur ein Teil der gezeichneten 
Betrage erhaltlich ist. Es geniigt die Stellung einer Kaution, 
die meistens etwa 5% der gezeichneten Summe betragt. Sie dient 
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Zeicbnungsschein. 

Zelchnung auf 290 Mllllonen Mark 
dreiprozentige Deutsche Belchsanleihe. 

Auf Grund der veroffentlichten Bedingungen zeichne ich auf die nach 
der Bekanntmachung vom 2. April d. J. auszugebende dr~iprozentige Reichs
anleihe den Nennbetrag von 

Mark,- Hunderttamend - D.B.-W. 

und verpfIichte mich zu deren Abnahme oder zur Abnahme desjenigen 
geringeren BetrageB, welcher auf Grund gegenwilortiger Amneldung zugeteilt 
werden wird. 

AlB Sicherheit hinterlege ich 

MOJrk: Fitnftausend. 

Berlin, den 16. April 1903. 

Name: Wilhelm Schultze. 

Ort: Potsdam. 

als Sicherheit fiir den Fall, daB die Abnahme der Stucke ver
weigert wird. 

Von groBer Bedeutung fiir die Aktionare einer Gesellschaft 
ist sehr haufig der Besuch der Generalversammlungen - ein Recht, 
von dem allerdings leider nur in wenigen Fallen Gebrauch ge
macht wird. Derjenige Aktionar, der eine Generalversammlung 
besuchen will, muB im Besitz einer Stimmkarte sein, die ihm 
nach Vorzeigung der Aktien ausgefertigt wird. Die Banken 
pflegen die Anmeldungen zu den Generalversammlungen auf 
Wunsch ihrer Kundschaft zu besorgen. Die Anmeldung muB 
mindestens drei Tage vor der Generalversammlung, gewohnlich 
beim Emissionshause oder den von der Gesellschaft in der offi
ziellen Bekanntmachung (Einladung zur Generalversammlung) im 
"Reichsanzeiger" publizierten Hinterlegungsstellen erfolgen. Das 
Statut bestimmt haufig eine langere Frist, z. B. eine solche von 
einer Woche. Es werden zwei gleichlautende Nummernverzeich
nisse ausgestellt und der Hinterlegungsstelle mit den Aktien zu
gesandt. Das eine Nummernverzeichnis wird zuriickgegeben, mit 
einem Stempelaufdruck versehen (z. B.: "angemeldet zur General
versammlung") und dient als Quittung fiir die hinterlegten Wert
papiere. Ferner erhalt der Aktionar eine Stimmkarte, die gleich-

Buchwald. Bankbetrleb. 6. Auft. 21 
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zeitig als EinlaBkarte zur Generalversamrnlung dient. Haufig ist 
es Brauch, daB der Aktionar von der Hinterlegungsstelle keine 
Stimmkarte, sondern nur das abgestempelte Nummernverzeichnis 
(den Hinterlegungsschein) erhalt. Auf Grund dieses Schriftstiickes 
erhalt der Aktionar in der Generalversamrnlung die Stimmkarte. 

In ihren Geschaftsbedingungen lassen sich die Banken oft 
ermachtigen, das Stimmrecht der bei ihnen ruhenden Aktien in 
den Generalversammlungen auszuiiben, sofern nicht der Eigen
tiimer der Aktien im Einzelfalle etwas anderes bestimmt hat. 
Auf diese Weise verschaffen sich die Banken zuweilen in General
versammlungen die Majoritat, ohne doch eigentlich selbst Eigen
tiimer eines hinreichend groBen Betrages von Aktien zu sein. Ja 
sie werden hierdurch der Miihe enthoben, in jedem besonderen 
FaIle ihre Kundschaft um tJberlassung der Aktien zur Vertretung 
in der Generalversammlung zu ersuchen und ihr mitzuteilen, in 
welchem Sinne (ob z. B. fiir oder gegen die Antrage des Aufsichts
rats der betreffenden Gesellschaft) die Ausiibung des Stimmrechts 
erfolgen solI. 

Die Aktien werden von der Hinterlegungsstelle zuriick
behalten und koIinen nach der Versammlung gegen Riickgabe 
des Hinterlegungsscheines umgetauscht werden. Statt der Vber
sendung der Aktien geniigt auch ein Depotschein der Reichsbank 
oder eine Bescheinigung der Hinterlegung bei einem Notar. Die 
naheren Bestimmungen fiir die Hinterlegung der Aktien werden 
bei der Einladung zur Versammlung bekanntgemacht. 

8. Die Abtrennung der falligen Zins- und 
Dividendenscheine. 

Zur Verwaltung der Wertpapiere gehOrt auch die Ab
trennung der falligen Zins- und Dividendenscheine derjenigen 
Effekten,. die sich im Tresor der Bank befinden. 

Den Kunden wird hierdurch eine groBe Erleichterung ge
wahrt, um so mehr, als ihnen der Gegenwert sofort auf ihr Konto 
gutgeschrieben wird, sie also nicht notig haben, das Inkasso 
der Scheine selbst zu besorgen. Wann die Abtrennung erfolgen 
muB, ist bereits erortert worden (S. 195). 

Die Effekten werden dem Tresor entnommen, ein Beamter 
schneidet die falligen Scheine ab und versieht sie mit einem 
Papierband, auf dem der Name des Kunden vermerkt wird. 

Dividendenscheine, die bereits bei SchluB des Geschafts-
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jahres getrermt werden, sind bis zur Auszahlung del' Dividende 
aufzubewahren. Inzwischen werden sie dem Depot odeI' dem 
Stiickekonto des Kunden einverleibt. 

Zum Einzug wandern die Scheine in die Couponkasse, die 
auch die fUr die Kundschaft bestimmten Abreehnungen anfertigt 
(siehe S. 96). 

9. Effektenaprimanota und Effekten=Skontro. 
Die Buehung del' Effektengesehafte in die Primanota 

(Memorial) und die Ubertragung von hier aus in das Effekten
skontro gesehehen zwar gewohnlieh nieht im Effektenbureau, 
sondern in del' Buehhalterei; sie sollen abel' doeh, wie in friiheren 
Kapiteln (bei ahnliehen Fallen), schon an diesel' Stelle besproehen 
werden. 

Die Ubertragungen in die Effekten-Primanota erfolgen kon
form den anderen Primanotenbuehungen naeh den Effekten
abreehnungen odeI' deren Kopien. 

In unserem Beispiel (siehe S. 324) ist eine bei mehreren 
groBen Banken angewendete Methode (naeh amerikanisehem 
System) dargestellt. Sie besteht darin, daB die Provisionen, 
Courtagen und Stempel in die Nebenkolonnen geschrieben werden. 
Die Stiiekzinsen werden daher dem ausmachenden Betrage zu
gezogen und die Gesamtsumme auf Effektenkonto iibertragen. 
Die Provisionen kommen auf Provisionskonto, die Courtagen auf 
Courtagekonto, del' SchluBnotenstempel auf Stempelkonto. 

Auf dem Courtagekonto vereinigen sieh daher auf del' einen 
(Debet-) Seite die an die Makler gezahlten Courtagen, auf del' 
anderen (Kredit-) Seite die von del' Kundsehaft vergiiteten Be
trage. Del' Saldo (Gewinn odeI' Verlust) wird gewohnlieh, weil 
zu unerheblieh, nieht auf Gewinn- und Verlustkonto, sondern 
auf Effektenkonto iibertragen. 

Auf dem Stempelkonto vereinigen sieh auf del' einen (Debet-) 
Seite die fUr die Stempelmarken verausgabten Betrage sowie 
auf derselben Seite die an die Makler zu zahlenden Stempel
betrage mit den von del' Kundsehaft vergiiteten auf del' anderen 
(Kredit-)Seite. Del' Gewinn odeI' Verlust auf Stempelkonto 
wird am Sehlusse des J ahres in del' Regel gleiehfalls auf Effekten
konto iibertragen. 

Das Effektenkonto wird belastet fUr die Ankaufe von 
Effekten an del' Borse und fUr die Verkaufe del' Kundschaft, 

21· 
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Effekten· Primanota. 
Juli 1903. 

II 
II Kon~ Effek-

korrent ten-
konto konto 

4 Effektenkonto 
An Kontokorrentkonto 
Wilh. Schultze, Potsdam 
Mk. 4000 Darmstiidter Bank-

Aktien a 135 5470 70 5480 -

Juli 1903. 

4 Kontokorrentkonto 
An Effektenkonto 
Per Paul Mii1ler, Berlin 
Mk.40ooDarmstiidterBank-

Aktien a. 135 5489 30 5480 -

Debet. 

1902 II I Folie I Kurs 

Juli 15 12000 P.N.71 An Deutsche Bank 190 

" 27 6000 " " 78 .. S. Bleichroder 193 
Aug. 31 15000 " " 89 " Berliner Bank 195 1/ 2 

Sept. 30 30000 " ,,103 .. Mendelssohn 
& Co. 196 

Okt. 31 15000 .. ,,120 " Diskonto-
Gesellschaft 191 1/ 2 

" 31 .. Ultimo-
Differenzen 

Dez. 27 3000 " .. 180 .. Bernhard 
Grossowsky 197 

" 31 .. 4 % Geldzinsen 
fiir 4 Monate 
auf fiir eigene 
Rechnung am 
30./8. gekaufte 

Mk. 15000 

1903 81000 

Jan. I 2 3000 Anz.liefrnd. Effekt. 197 
., 2 15000 .. Bestand 195 1/ 2 

Pro- Cour. stem-
visions- fagen- pel-
konto konto konto 

4- 2- 330 

4- 2- 330 

Effekten
Dlskonto-Kom-

II Betragu. 
Stiickz. 

-

23040 -
11700 - 34740 -
29725 - 29725 -

59100 - 59100 -

29175 -

525 - 29700 -

6050 - 6050 -

396 -
159711 -

6050 -
29925 -
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erkannt fiir die Verkaufe an der Borse und die Kaufe der Kund
schaft. Die Betrage der korrespondierenden Posten (Ka uf der 
Bank vom Kunden und Ausfiihrung der Ordre, also Verkauf 
an der Borse) miissen auf beiden Seiten gleich sein. Differenzen 
entstehen, wenn die Bank bei der Ausfiihrung des Auftrages 
Gewinn oder Verlust erlitten hat. 

Das Effektenskontro wird nach den verschiedenen Effekten
arten gefiihrt. 

Hat die Bank Effekten fiir eigene Rechnung gekauft und am 
AbschluBtage noch im Besitz, so muG das E££ektenskontro in 
der Nominalkolonne einen Bestand aufweisen. Beim AbschluG 
des Kontos stellt man diesen als Gegenposten auf die andere 
Seit (per Bilanzkonto). Einzelkaufleute, offene Handelsgesell
schaften, Kommanditgesellschaften usw. diirfen die Effekten
bestande nach § 40 des H. G. B. nach dem Werte ansetzen, 
der ihnen in dem Zeitpunkte beizulegen ist, fiir den die Auf
stellung stattfindet. Bei Aktiengesellschaften ist indes im Inter-

Skontro. 
mandit-Anteile. 

1902 II I Folie 

Juli 15 12000 P.N.74 

" 30 6000 " " 78 
Okt. 31 15000 " ,,128 

Dez. 31 3000 -

" 31 15000 -
" 31 30000 -

81000 

Kredit. 

II K II Betrag u'll urs Stiickz. 

Per R. Bloch, 
Frankfurta./M. 190 23040 -

" 
Dresdner Bank 197 11724 - 34764 -

" 
Fritz Schultz, 

Hamburg 194 5/8 29700 - 29700 -
" 

zu liefernde 
Effekten (rot 
einzusetzenl 197 6050 -

" 
Besta.nd 195 1/s 29925 -

" 
Reporteffekten L.K.197 59100 -

" 
Verlust 172 -

/ 
159711 -

I 
I 
I 
I 
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esse der Aktionare eine solidere Bilanzierung vorgeschrieben. 
§261,1 des H.G.B. bestimmt namlich: "Wertpapiere und Waren, 
die einen Borsen- oder Marktpreis haben, durfen hochstens 
zu dem Borsen- oder Marktpreise des Zeitpunktes, fur welchen 
die Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser Preis jedoch den An
scha£fungs- oder Herstellungspreis ubersteigt, hOchstens zu dem 
letzteren angesetzt werden." 

Da die ausmachenden Betrage auf das Effektenkonto in
kl usi ve Stuckzinsen ubertragen werden, entsteht bei den An
kiiufen fUr eigene Rechnung der Bank auf dem Effektenkonto 
insofern ein falaches Bild, ala ein Gewinn an Stuckzinsen vom 
Tage des Kaufes bis zum Tage des Verkaufes entsteht. Ander
seits wird das Zinsenkonto um den entsprechenden Betrag in 
seinen Ertragnissen geschadigt da ja die Bank das zum Ankauf 
der Effekten verwendete Geld anderweitig hii.tte zinstragend 
anlegen konnen. Dieser rechnungsmaBige Gewinn muB dadurch 
a,usgeglichen werden, daB das Effektenkonto fur die Zinsen auf 
denjenigen Geldbetrag belastet wird, den die Bank fur die ange
kauften Effekten bezahlt ha.t. Nur so kann ein richtiges Bild 
von den Gewinnen oder Verlusten geschaffen werden, die die 
Bank bei den fUr eigene Rechnung erfolgten Abschlussen erzielt 
hat. Als ZinsfuB wird gewohnlich der Diskontsatz der Reichs
bank angenommen. Wie die Bestande an eigenen Effekten beim 
AbschluB des Effektenkontos auf der Gegenseite eingesetzt werden, 
so muB es auch mit den Reporteffekten geschehen. Nur uber 
die Nominierung der Kurse, zu denen die Berechnung der Report
effekten in der Bilanz zu erfolgen hat, ist noch einiges zu sagen. 

Angenommen, Paul Muller, ein Kunde der Bank, kaufe am 
5. Dezember 15 000 Mk. Diskonto-Kommandit per ultimo De
zember a. 180%. Die Bank kaufe den Posten an der gleichen 
Borse von S. Bleichrooer. Der Kunde nehme die Stucke am 
ultimo Dezember nicht ab, sondern prolongiere das Engage
ment. Es wird ihm daher am ultimo Dezember Abrechnung 
erteilt uber den am 5. Dezember gekauften Posten und gleich
zeitig uber einen Verkaufsposten per ultimo Dezember (die Hinein
gabe) zum Liquidationskurse, der 185% betrage. Ferner wird ihm 
mitgeteilt, daB er am ultimo Januar 15000 Mk. Diskonto-Kom
mandit abzunehmen habe. Die Berechnung hieruber wird ihm 
erst ultimo Januar erteilt. Die Bank prolongiere nun die von 
S. Bleichrooer am 5. Dezember gekauften Effekten nicht, sondern 
nehme sie ala Reporteffekten am ultimo Dezember abo Die 



Der AbschluB des Effekten-Skontros. 327 

Buchungen im Effektenskontro wiirden sich dann folgenderma6en 
stellen: 

15000 I 
15000 

Diskonto-Kommandit-Anteile. 

S. Bleichroder 
Paul MUller 

Paul Milller I 180 

Fiir den Kauf der Effekten ist Paul Muller zu belasten, das 
E££ekteukonto zu erkennen und umgekehrt. Die Bank hat also 
auf Effektenkonto einen Bestand von 15 000 Mk. Diskonto. 
Kommandit, eben die Reporteffekten. Sie mu6 fUr diese zum 
Ausgleich einen Gegenposten auf die andere (Kredit.) Seite (per 
Bilanzkonto) einsetzen. Fraglich ist nur, zu welchem Kurse die 
Reporteffekten in die Bilanz eingestellt werden miissen. Wiirde 
dies, wie bei den eigenen Effekten, auch wenn der Kurs am 
ultimo Dezember h6her ist als der Ankaufskurs, immer zum 
niedrigeren Kurse geschehen (also in unserem Fall 180%, wie 
die Effekten von Bleichr6der gekauft worden sind), so entstande 
auf dem E££ektenkonto ein ganz ungerechtfertigter Verlust, der 
im nachsten Jahre wieder als Gewinn zutage triite. Immerhin 
wurde das Bilanzbild verschleiert werden. Daher p£legt man 
Reporte££ekten zum Kurse des ultimo Dezember einzusetzen, 
auch wenn dieser Kurs h6her als der Ankaufspreis notiert. 

Hat die Bank Effekten fiir eigene Rechnung per Ultimo 
eines Monats des neuen Jahres gekauft oder verkauft, so er· 
scheinen sie ini alten Jahre iiberhaupt nicht im Effektenskontro 
und somit nicht in der Bilanz. 

Ein ahnlicher Fallliegt vor, wenn die Bank eigene E££ekten 
per ultimo Dezember gekauft und abzunehmen hat, die Stiicke 
aber nicht abnimmt, sondern hineingibt, also prolongiert. Die 
beiden Posten gleichen sich dann im E££ektenskontro aus; auf 
der Debetseite erscheint der Ankauf, auf der Kreditseite die 
Hineingabe als Verkauf zum Liquidationskurs. Der Riickkauf 
am ultimo Januar erscheint nicht mehr im alten Jahre. 
Daher kann durch die Reportierung ein Effektenbestand in der 
Bilanz als solcher verschwinden; allerdings wird Gewinn oder 
Verlust bis zum Schlu6 des alten Jahres verrechnet, weil der 
Liquidationskurs, der fiir den Verkauf ausgeworfen ist, ungefiihr 
dem Kurse am ultimo Dezember entspricht. Baisse-Engagements 
der Bank k6nnen .nie auf dem E££ektenkonto erscheinen, denn 
blanko verkaufte Effekten miissen zur Lieferung herein-
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genommen werden, wodurch sich das Effektenkonto ausgleicht. 
Fiir Verluste, die der Bank aus Termingeschaften voraussicht
lich erwachsen werden, die iiber den AbschluBtag hinausreichen, 
wird ein vorsichtiges Institut Spezialreserven stellen (siehe 
Kapitel VIII, Abschnitt 4). 

Zu beachten ist auch beim Effektenskontro die Buchung 
der Ultimodifferenzen. Wie erwahnt (S. 282) werden am Ultimo 
die aus Termingeschaften resultierenden Differenzen zwischen 
Liquidations- und AbschluBkurs mit dem Gegenkontrahenten ver
rechnet. Diese Differenzen miissen auch auf dem Effektenskontro 
zum Ausdruck kommen; denn blieben sie unberiicksichtigt, so 
wiirden die in der Ultimoliquidation gelieferten Effekten im Skontro 
zum Liquidationskurse erscheinen, der zwar tatsachlich bei der 
Lieferung der Wertpapiere gezahlt worden ist, aber doch nicht 
dem wahren AbschluBkurse entspricht. Es ist unnotig, jede 
Differenz, die bei den einzelnen Posten durch die Lieferung 
zum Liquidationskurse statt zum AbschluBkurse entstanden ist, 
getrennt zu buchen. Es geniigt fUr jede Effektenart, den Saldo 
der von allen Firmen zu zahlenden oder zu empfangenden Diffe
renzen zu berechnen und auf jedes Konto zu iibertragen. Die 
Buchung erfolgt an bzw. per "Ultimo-Differenzenkonto". Dieses 
Konto, das in der Buchhalterei gefiihrt wird, gleicht die Diffe
renzen auf der anderen Seite durch die Zahlung oder den Emp
fang des Geldes an der Kasse oder per Kassenverein aus. 

Folgende Beispiele werden die B u c h u nge n d er Ulti m 0-

d i £f ere n zen veranschaulichen: 
Die Bank hat am Ultimo folgende Differenzen z u em p-

fangen: [Aktien 
lOOO Mk. von Dresdner Bank, Differenz auf Deutsche Bank-
1500" "Deutsche Bank, " "Osterr. Kredit

Aktien 
500 " "S. Bleichroder, " " Diskonto-Kom-

Sa. 3000 Mk. mandit 
und zu zahlen: [Deutsche Bank-Akt. 
500 Mk. an Commerz- und Diskontobank, Differenz auf 

1000" "F. W. Krause & Co., Differenz auf Osterr. 

2000 
" 

Kredit-Akt. 
" Schaaffhausen Bkv., Differenz auf Diskonto

Kommandit 

Sa. 3500 Mk., per Saldo zu zahlen 500 Mk., die per Kassen
verein von der Bank eingezogen werden. 
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Es sind daher: 
das Effektenkonto "Deutsche Bank-Ak.t." 

zu erkennen fiir iooo Mk. - 500 = 500 Mk. 
das Effektenkonto "Osterr. Kredit-Akt." 

zu erkennen fiir 1500 Mk. - 1000 = 500 Mk. 
das Effektenkonto "Diskonto-Kommandit" 

zu belasten fiir 2000 Mk. - 500 = 1500 Mk. 
per Saldo ist also das Effektenkonto zu belasten fiir 500 Mk. 

Das Ultimo-Differenzenkonto (in der Buchhalterei) 
stellt sich folgendermaBen: 

Debet. Kredit. 

An Effektenkonto Per Effekten Diskonto-
Deutsche Bank Mk. 500 Kommandit Mk. 1500 

" Eff.Osterr. Kredit " 500 ~ 
" Bank des Berliner 

Kassenvereins " 500 
-"':""Mk~.-=1~500::-::-11 :"'Mk=-. ~1""'500"'" 

SchlieBlich sind beim AbschluB des Effektenskontros noch 
die sogenannten "abzunehmenden" und "zu liefernden" Effekten 
zu beriicksichtigen. Am AbschluBtage stehen namlich meistens 
noch Effektenlieferungen aus; die Bank hat z. B. am 28. De
zember fur einen Kunden Effekten gekauft, das Skontro wird 
also noch im alten Jahre fiir den Betrag erkannt. Wenn die 
Stucke nun erst im nachsten Jahre geliefert werden, wird im 
Effektenskontro dem Kreditposten kein Debetposten gegenuber
stehen. Daher werden die Effekten als "abzunehmen" ins Debet, 
die zu liefernden ins Kredit des Skontros, in der Regel mit roter 
Tinte eingesetzt. 1m nachsten J ahr werden sie wieder ins Kredit 
bzw. ins Debet ruckgebucht (siehe Beispiel S. 324/325). 

10. SicherheitsmaBregeln und Revisionen im Effekten
bureau. 

Bei der Organisation des Effektenbureaus ist auf gut 
funktionierende Kontroll- und SicherheitsmaBregeln besonders 
Gewicht zu legen, denn in keiner anderen Abteilung sind Ver
untreuungen leichter auszufiihren als hier. Die Betrage der bei 
den Banken ruhenden Wertpapiere sind bedeutend und erheblich 
groBer als diejenigen an barem Gelde. Die Verwertung der Effekten 
ist verhaltnismaBig leicht, wenn der Verlust nicht sofort entdeckt 
wird und durch die Vermittlung der BehOrden den Banken 
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Anzeige erstattet und somit vor Ankauf der Stucke gewarnt 
worden jst. 

Dort, wo die Moglichkeit aufhort, standige, mit dem Be
triebe verbundene, zu ihm gehorige Kontrollen zu schaffen, muB 
die gelegentliche Revision durch Aufsichtsratskommissionen usw. 
eingreifen. 

Deren Notwendigkeit tritt im Effektenbureau noch haufiger 
ein als in anderen Abteilungen. Wir haben bei Besprechung 
der Einrichtungen des Kassenbureaus gesehen, daB es unmoglich 
ist, zu verhindern, daB der Kassierer eine Summe Geldes aus 
der Kasse nimmt und damit sofort das Weite sucht, und daB 
dagegen nur moglichst haufige Abstimmungen des Kassen
bestandes mit dem f5011bestand der Bucher einigermaBen schutzen 
konnen. Fur das Effektenbureau finden diese Gesichtspunkte 
in gleicher Weise sinngemaBe Anwendung. Aber hier ist selbst 
die Revision noch weit schwieriger durchzufiihren als in der 
Kasse. Der Kassenbestand kann taglich ohne groBe Muhe 
revidiert werden, selbst groBe Summen sind mit Leichtigkeit und 
in verhaltnismaI3ig kurzer Zeit schnell zu zahlen. Anders hei 
den Effektenbestanden. Es ware ganz unmoglieh, etwa taglieh 
den Bestand der im Tresor einer wenn aueh nur kleinen Bank 
ruhenden Wertpapiere festzustellen. Abgesehen von ihrer groBen 
Anzahl, bietet aueh die Versehiedenheit del' Effektenarten 
Sehwierigkeiten bei del' Durehzahlung. Selbst bei einer be
rleutenden Anzahl von Angestellten ware es unmoglich, diese 
Arbeit taglieh vorzunehmen, da schon die Ruekgabe del' Effekten 
an die Tresorverwalter zu viel Zeit erfordert, diese abel' die 
Effekten personlieh erhalten mussen, um die Verantwortung fiir 
die Richtigkeit iIbernehmen zu konnen. Man begnugt sich daher 
bei den meisten, nicht einmal bei allen Banken damit, die 
Effektenbestande am Schlusse eines jeden Monats nachzuzahlen 
und mit den Buchern abzustimmen. AuBerdem werden von Zeit 
zu Zeit plotzlich Revisionen vorgenommen, die sich meistens 
auf Stichproben beschranken, die in del' Abstimmung einzelner 
Effektenarten bestehen. 

Die Gefahr, daB del' Tresorverwalter Effekten unterschlagt, 
ist daher sehr groB. Man hat deshalb verschiedene Vorschlage 
gemacht, die Aufbewahrung del' Effekten nach Prinzipien vor
zunehmen, die die Ausfiihrung von Veruntreuungen erschweren 
sollen. So ist es bei einigen Provinzbanken Brauch, daB ein 
Beamter die Effektenmantel, ein anderer die Coupon- odeI' 
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Dividendenbogen aufbewahrt. Ohne Zinsscheine sind Wertpapiere 
nicht verkauflich; ihre Entwendung ist also nutzlos. 

Dieser Vorschlag verdient entschieden Beachtung. Sicher
lich ist er geeignet, Veruntreuungen des Tresorverwalters zu 
erschweren. Aber in der Praxis ist er fiir groJ3e Institute nahezu 
undurchfiihrbar. da die Ein- und Auslieferung der Effekten 
durch eine solche Aufbewahrungsform erheblich verzogert wird. 
Vollig ausgeschlossen sind Unterschlagungen auch hierbei nicht, 
selbst wenn, was angenommen werden soll, die Beamten nicht 
gemeinsam defraudieren wollen. Denn ein Beamter, der die 
Coupon- und Dividendenbogen verwaltet, vermag sich durch 
deren Entwendung immerhin noch einen ansehnlichen Vermogens
vorteil zu verscha£fen. 

Praktischer erscheint eine Einrichtung, die bei der Reichs
hauptbank durchgefiihrt ist. Sie besteht darin, daJ3 fiir die Auf
bewahrung der Effekten mehrere Beamte bestellt werden, von 
denen jeder entweder bestimmte Gattungen (z. B. Bankaktien, 
PreuJ3ische Anleihen usw.) zu verwalten hat oder bestimmte 
Kundendepots (z. B. die Depots der Kunden, deren Namen mit 
A-C beginnen usw.). Die Beamten haben nun von Zeit zu Zeit 
plOtzlich ihre Stellungen untereinander zu vertauschen und unter
ziehen die Bestande bei der "Obernahme im eigenen Interesse 
einer eingehenden Durchsicht. Dieses System steht den Re
visionen gleich, nur mit dem Unterschied, daJ3 die Bestande von 
den Beamten selbst gezahlt werden. 

Sollen die Tresorverwalter die Verantwortung dafiir zu iiber
nehmen haben, daJ3 sich aIle eingelieferten Effekten im Tresor 
der Bank befinden, so miissen sie in der Lage sein, zu kon
trollieren, daJ3 ihnen die Papiere auch tatsachlich iibergeben 
worden sind. Diesem Zweck dient das Ein- und Ausgangsbuch. 
Wir haben gesehen, daJ3 in dieses Buch alle Ein- und Aus
lieferungen von Effekten eingetragen werden. Wenn nun ein 
beliebiger Beamter des Bureaus Effekten unterschlagt, indem er 
sie nicht dem Tresorverwalter iibergibt, muJ3 das sofort zutage 
treten, wenn dieser das Ein- und Ausgangsbuch daraufhin priift, 
ob er die dort als "eingeliefert" bezeichneten Wertpapiere er
halten hat. 

Voraussetzung hierbei ist freilich, daJ3 aIle Einlieferungen 
in das Ein- und Ausgangsbuch eingetragen werden. 

Unterschlagt der Beamte, der dieses Buch zu fiihren hat, 
Effekten, indem er gleichzeitig die Eintragung in das Ein- und 
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Ausgangsbuch unterUiBt, so kann der Tresorverwalter bei der 
Kontrolle des Buches die Unterschlagungen nicht entdecken. 
Es muB daher noch eine andere SicherheitsmaBregel ergriffen 
werden. Es kann dazu jene Einrichtung benutzt werden, die 
darin besteht, daB das E££ektenbureau tiiglich eine Aufstellung 
der E££ektenein- und -ausgiinge, soweit sie fUr die Kundschaft 
von Interesse sind, ins Korrespondenzbureau schickt (siehe S. 298). 
Dieses stellt fest, ob aIle in den Briefen der Kunden avisierten 
E£fektensendungen im Ef£ektenbureau eingetro££en sind, und er
liiBt hiernach die Mitteilungen an die Kundschaft. Ebenso er
sieht das Korrespondenzbureau aus den Aufzeichnungen, ob aIle 
von den Kunden gewiinschten Effektenauslieferungen CUber
sendungen per Post, Uberweisungen an andere Firmen usw.) vom 
Effektenbureau richtig vorgenommen worden sind. 

Diese AufsteIlungen sind nun entweder als Abschrift des 
Ein- und Ausgangsbuches anzufertigen oder mit diesem Buch 
abzustimmen. Die Arbeit darf jedoch nicht von demselben Be
amten verrichtet werden, der das Ein- und Ausgangsbuch fUhrt. 
Denn sonst konnte dieser in die fUr das Korrespondenzbureau 
bestimmten AufsteIlungen Posten eintragen, im Ein- und Aus
gangsbuch aber weglassen. 

Damit erstreckt sich die Kontrolle aber noch nicht auf 
aIle eingelieferten E££ekten. Denn wir haben gesehen, daB in 
diesem Buche auch die aus Borsengeschiiften resultierenden 
Kaufe und Verkiiufe und die Abhebungen und Lieferungen von 
Effekten von und zum Kassenverein erscheinen; diese Trans
aktionen sind aber fUr das Korrespondenzbureau ohne Interesse 
und konnen d~her nicht auf die AufsteIlungen gesetzt werden. 

Wenn nun das Ein- und Ausgangsbuch taglich mit den 
Grundbiichern, worin die Lieferungen aus Borsengeschaften direkt 
oder durch den Kassenverein usw. eingetragen werden, verglichen 
wird, muB sich sofort heraussteIlen, ob aIle von Borsenfirmen 
gelieferten E££ekten im Ein- und Ausgangsbuch vermerkt stehen. 
Diese Grundbiicher sind die Kassenbiicher, und wo eine be
sondere Kassenvereins-Primallota gefiihrt wird. auch diese. Die 
Abstimmung darf aber nicht von demselben Beamten vorgenom. 
men werden, der das Ein- und Ausgangsbuch zu fiihren hat. 

Sind aIle Posten abgestimmt, so bleiben nur noch die Ab
hebungen vom Giro-E££ekten-Depot ubrig. Diese zu kontrolIieren 
ist sehr einfach; derjenige Beamte, der unter die Schecks auf 
den Kassenverein seine Unterschrift setzt, hat nur notig, sich 
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eine entsprechende Notiz zu machen und am nachsten Tage 
nachzuforschen, ob die Abhebung ins Ein- und Ausgangsbuch 
eingetragen worden ist. 

Wie das Ein- und Ausgangsbuch dem Tresorverwalter die 
GewiBheit schafft, daB er die eingegangenen Effekten erhalten 
hat, wirkt dieses Buch umgekehrt wieder kontrollierend fiir den 
Tresorverwalter. Es ist namlich folgende Unterschlagungsmethode 
denkbar und auch schon in der Praxis vorgekommen. Der Tresor
verwalter entnimmt dem Depot eines Kunden Effekten, eignet 
sie sich widerrechtlich an, tragt sie aber ins Ein- und Ausgangs
buch als Auslieferung ein, als wenn sie an den Kunden geliefert 
worden waren. Aus dem Ein- und Ausgangsbuch werden die 
Depotbiicher iibertragen, so daB dem Kunden in den Biichern 
ein geringerer Effektenbestand gutgeschrieben ist. Zwar wiirde 
auch diese Unterschlagung nicht unentdeckt bleiben, aber doch 
erst bei der Versendung der Depotausziige, also am Schlusse 
jedes Semesters, falls nicht zufallig der betreffende Kunde seine 
Effekten vorher abzuheben wiinscht und sich das Manko hierbei 
herausstellt. 

Ferner ist eine solche Unterschlagung auch dann unmoglich, 
wenn die "lebenden" Depotbiicher, wie es bei deren Besprechung 
auch dargestellt worden ist, nicht nach dem Rin- und AUBgangs
buch, sondern nach den der Kundschaft iibersandten Mitteilungen 
iiber die Veranderungen ihrer Depots gefiihrt werden. Dann 
wiirden namlich die "lebenden" und "toten" Depotbiicher bei 
der gegenseitigen Abstimmung nicht iibereinstimmen; die "toten" 
Depotbiicher hatten einen Ausgang an Effekten aufzuweisen, die 
"lebenden" nicht. Dennoch wird es gut sein, sich auf die Depot
biicher allein nicht zu verlassen, sondern dafiir Sorge zu tragen, 
daB falsche Buchungen ins Ein- und Ausgangsbuch nicht vor
genommen werden konnen. Am besten wird es sein, das Buch 
nie vom Tresorverwalter, sondern von einem anderen Beamten 
fiihren zu lassen. 

Auf eine ordentliche Fiihrung der Depotbiicher ist iiberhaupt 
groBer Wert zu legen, da sie zur Kontrolle des Tresorverwalters 
bestimmt sind. Daher ist auch strengstens darauf zu achten, 
daB der Tresorverwalter nur in Gegenwart der Depotbuchhalter 
zu den Depotbiichern Zutritt erhiilt. Bekanntlich sind bei der 
Bank fiir Handel und Ind ustrie im Jahre 1902 die groBen 
Unterschlagungen nur infolge von Falschungen der Depotbiicher 
durch den Tresorverwalter moglich gewesen. Auch ist es rat-
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sam, die Depotbuchhalter anzuweisen, daB nur sie allein Ein
tragungen oder Anderungen vorzunehmen haben. Bei einigen 
Gro13banken besteht der Brauch, die Depotbiicher doppelt zu 
fiihren: einmal im Effektenbureau, wo sie notig sind, um den 
Effektenbesitz der Kunden jederzeit feststellen zu konnen, und 
au13erdem in der Buchhalterei, wo der Tresorverwalter natur
gemli.13 nur au13erst schwer Zutritt erlangen kann. Beide Biicher 
werden dann monatlich oder noch haufiger miteinander ab
gestimmt. Jedenfalls ist es notwendig, daB die Depotbiicher 
einmal in einem yom Effektenbureau, insbesondere von der Tresor
verwaltung raumlich getrennten, unabhangigen Bureau gefiihrt 
werden. 

GroBer Wert ist auch darauf zu legen, daB die zur Ab
sendung an die Kundschaft bestimmten Depotausziige nicht durch 
den Tresorverwalter abgeandert werden konnen. Bei denjenigen 
Banken, wo doppelte Depotbiicher gefiihrt werden, fertigt man 
die Ausziige entweder nach den Depotbiichern der Buchhalterei 
an oder im Effektenbureau und laBt sie in der Buchhalterei 
kontrollieren. Von hier aus gelangen sie zur Absendung, ohne 
daB der Tresorverwalter sie vorher zu Gesicht bekommt. 

Die obenerwahnte Depotunterschlagung ist auch in anderer 
Beziehung lehrreich. Der betriigerische Beamte hatte namlich, 
um die Unterschlagungen jahrelang verheimlichen zu konnen, 
noch ein zweites Mittel angewandt. Wie erwahnt, pflegt das 
Effektenbureau am Falligkeitstage die Coupon- und Dividenden
scheine der im Tresor lagernden Wertpapiere an die Coupon
kasse zur Anfertigung der Gutschriftsaufgabe fiir die Kundschaft 
zu iibergeben. Fehlen aus dem Tresor Effekten, so miissen bei den
jenigen Kunden, deren Depots widerrechtlich angegriffen worden 
sind, falsche Gutschriften von Coupon- und Dividendenscheinen 
gemacht werden, und die Kunden wiirden die Fehler monieren. Um 
Reklamationen zu verhindern, durch die seine U nterschlagungen ans 
Licht gekommen waren, kaufte der betriigerische Angestellte Scheine 
in Hohe derjenigen Effekten, die er veruntreut hatte, und iiber
gab sie der Couponkasse. Diese Manipulationen waren aber den
noch nicht moglich gewesen, wenn die Gutschriftsmitteilungen der 
Coupon- und Dividendenscheine vor ihrer Absendung an die Kund
schaft noch einmal mit den Depotbiichern, am besten wieder mit 
den in der Buchhalterei gefiihrten, abgestimmt worden waren. 

Aile diese SicherheitsmaBregeln sind wertlos, wenn die 
Effektenbestande des Tresors nicht von Zeit zu Zeit mit dem 
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Sollbestand der Biicher verglichen werden. Diese Abstimmung 
dad nicht yom Tresorverwalter vorgenommen werden, sondern 
wird am besten durch besondere Beamte ausgeiibt, die iiber
haupt nicht dem Effektenbureau angehoren. 

Die Zahlung der Tresorbestande ist sehr einfach. Die mit 
Papierbandern versehenen Pakete werden einer groBeren Anzahl 
von Beamten iibergeben; diese vergleichen deren Inhalt mit den 
auf den Bandern vermerkten Ziffern und tragen die Hohe des 
Bestandes nebst dem Namen des Effekts in eine Liste ein. 
Haben die Beamten den Inhalt der Pakete mit der Aufschrift 
iibereinstimmend gefunden, so setzen sie ihre Namen auf die 
Bander, um zu bescheinigen, daB der angegebene Effektenbetrag 
tatsachlich vorhanden gewesen ist. Das ist notwendig, um ill 
dem Falle, daB sich der Inhalt eines Paketes spater als unrichtig 
erweist, jederzeit feststellen zu konnen, welcher Beamte die 
Nachzahlung vorgenommen hat. Damit bei dieser Tatigkeit die 
kontrollierenden Beamten nicht selbst Entwendungen machen 
konnen, wird es ratsam sein, die Zahlung so vornehmen zu lassen, 
daB mehrere Beamte an gemeinsamen Tischen arbeiten, so daB 
der eine den anderen unbeabsichtigt kontrolliert. 

Der in die Liste eingesetzte Effektenbestand wird nun mit 
dem Saldo der Biicher abgestimmt. Hierbei werden sich aller
dings zunachst einige Abweichungen ergeben. 

Bei der Besprechung der Depotbiicher wurde schon darauf 
hingewiesen, daB ihr Inhalt sich aus den Bestanden der Kund
schaft und den fiir eigene Rechnung der Bank gekauften Effekten 
zusammensetzt, ferner aus den bei der Bank als Lombard
pfand von anderen Banken hinterlegten Effekten, sowie endlich 
aus den Reporteffekten. 

Die Salden dieser Bestande sind fiir die Abstimmung aus den 
Depotbiichern festzustellen und ebenfalls in eine Liste ein
zutragen. Abzuziehen sind die sogenannten Minusdepots, d. h. 
die Effektenbestande der Bank bei anderen Firmen, z. B. beim 
Kassenverein, bei Lombardstellen usw. 

Wie erwahnt, werden die Kundendepots auch dadurch kon
trolliert, daB den Kunden Depotausziige zugesandt werden, deren 
Richtigkeit schriftlich bestatigt werden muB. Um nun eine ahn
liche Kontrolle iiber die anderen in den Depotbiichern ent
haltenen Posten (eigene Effekten der Bank, Bestande beim 
Kassenverein, Reporteffekten usw.) zu haben, pflegt man diese 
gleichzeitig mit der Abstimmung der Tresorbestande noch ein-
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mal zu priifen. Das Giro-Effektendepot gibt auf eine Anfrage 
der Bank jederzeit Auskunft iiber die Rohe der bei ihm ruhenden 
Wertpapiere. Die eigenen Effekten der Bank (Nostrobestande) 
sowie die Reporteffekten konnen mit Aufstellungen verglichen 
werden, die im Borsenbureau gefiihrt werden. Die im Tresor 
befindlichen, von anderen Banken hinterlegten Lombardpfander 
sowie die bei anderen Banken zu gleichem Zwecke hintedegten 
Effekten konnen leicht mit den iiber diese Geschafte gewechselten 
Schriftstiicken (Quittungen usw.) abgestimmt werden. Eine 
gewissenhafte Kontrolle wird sich mit den Angaben der Depot
biicher nicht begniigen, sondern bei der Abstimmung von diesen 
Rilfsmitteln Gebrauch machen. 

Selbst dann aber, wenn die Aufstellung aIle diese Posten 
enthalt, kann der Tresorbestand mit ihr noch nicht iiberein
stimmen. Einige Ungenauigkeiten werden sich vielmehr noch 
durch die "abzunehmenden" und zu "liefernden" Effekten er
geben (siehe S. 329). Diese miissen bei der Abstimmung der 
Bestande beriicksichtigt werden, und es werden daher am Ultimo 
eines jeden Monats aus den Borsenjournalen alle Effekten heraus
geschrieben, die im nachsten Monat noch abzunehmen oder 
zu liefern sind. Die "abzunehmenden" Effekten sind vom Saldo 
der Depotbiicher abzuziehen, die "zu liefernden" ihm zuzuzahlen. 

Wiinscht man mitten im Monat eine Abstimmung des Tresor
bestandes vorzunehmen, so sind die in den Borsenjournalen 
noch offenen Posten gleicherweise in Betracht zu ziehen. 

1st die Abstimmung nach diesen Prinzipien erfolgt, so wird 
der Tresorbestand mit dem sich aus der Liste ergebenden iiber
einstimmen miissen. Sind Differenzen vorhanden, so wirdman 
nicht anzunehmen brauchen, daB Unterschlagungen vorgekommen 
sind, vielmehr wird man zunachst nach Buchungsfehlern zu 
suchen haben. Diese Arbeit ist meist sehr kompliziert; oft sind 
dabei noch andere Biicher als die Depotbiicher heranzuziehen. 
Angenommen, der Bestand von Deutschen Bankaktien stimme 
nicht mit den Depotbiichern iiberein. Man wird dann, wenn 
bei der Aufstellung der Abstimmungsliste nicht ein Versehen 
(Additionsfehler usw.) passiert ist, nachforschen miissen, ob aIle 
den Kunden belasteten oder gutgeschriebenen Effekten richtig ein
bzw. ausgegangen sind. Ob die Eintragungen in die Depot
biicher ordnungsmaBig erfolgt sind, kann man durch Vergleich 
der um die Effekten gelegten Papierstreifen (Bander) mit den 
Depotbiichern feststellen. Wir haben gesehen, daB im Tresor 
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um den Bestand einer oder mehrerer Effektenarten eines jeden 
Kunden "Bander" gelegt werden, worauf Datum wie Hohe jedes 
Zu- und Abganges von Effekten vorgemerkt werden. Vergleicht 
man diese Notizen mit den Eintragungen in die Depotbiicher, so 
wird sich haufig ein Fehler in den Biichern herausstellen. 

Stimmen aber die Notizen auf den Bandern mit den Ein
tragungen in den Depotbiichern nicht iiberein, so ist damit noch 
nicht gesagt, daB der Fehler ~uf eine falsche Buchung in diesen 
zuriickzufiihren ist. Beispielsweise kann der· Fall eintreten, daB 
ein Posten Effekten fiir einen Kunden an der Borse gekauft, 
vom Verkaufer aber die Lieferung unterlassen und von dem 
kontrollierenden Beamten iibersehen worden ist, die Lieferung 
der Stiicke zu monieren. Die Effekten sind in diesem FaIle in 
den Depotbiichern dem Konto des Kunden gutgeschrieben, aber 
tatsachlich nicht eingegangen, also auf dem Band nicht vermerkt. 

Sieht man nun, um bei diesem Beispiel zu bleiben, bei der 
Abstimmung zwischen Band und Depotbuch, daB beide nicht 
iibereinstimmen, so kann man ohne weiteres nicht wissen, wo 
der Fehler liegt, ob im Depotbuch oder beim Tresor. Um das 
festzustellen, ist notig, das Effektenskontro zu Hilfe zu nehmen. 
In diesem Buch muB sich jeder Ankaufsposten mit einem Ver
kaufsposten ausgleichen; ein Saldo entsteht nur, wenn die Bank 
eigene Effekten oder Reporteffekten hat oder wenn Effekten 
noch abzunehmen oder zu liefern sind. Aus dem Effektenskontro 
kann man nun mit Leichtigkeit ersehen, ob die dem Kunden 
gutgeschriebenen Papiere tatsachlich an der Borse gekauft und 
geliefert worden sind, und hierdurch wiirde ein Fehler wie der 
eben angenommene entdeckt werden. 

Zur weiteren Erleichterung der Abstimmung wird bei einigen 
Banken noch ein besonderes Buch gefiihrt: das "Bestandbuch" 
oder das "Lagerbuch", wie es bei einigen Banken genannt wird. 
Hierin wird fiir jede Effektenart, wie im Effektenskontro, ein 
Konto eingerichtet und darauf werden alIe ein- und ausgehenden 
Posten nach dem Ein- und Ausgangsbuch iibertragen. Es er
scheinen im Bestandbuch also nicht nur die An- und Verkaufe, 
wie im Effektenskontro, sondern auch die Einlieferungen und Ab
hebungen von Effekten durch die Kundschaft, die sonst nicht im 
Effektenskontro, sondern nur in den Depotbiichern zutage treten. 
Es ist nicht unbedingt notig, ein Bestandbuch zu fiihren; bei Re· 
visionen im Laufe des Monats erweist es sich jedoch als praktisch, 
weil es hierbei auf eine schnelle Abstimmung ankommt. Die 
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oben beschriebene Art der Abstimmung mit den Depotbiichern 
ist umstandlicher als die zwischen Tresorbestand und Bestand
buch, denn bei dieser hat man nur notig, das betreffende Konto 
aufzuschlagen und den buchmaBigen Sollbestand £estzustellen. 
Andererseits geniigt eine Abstimmung mit Hil£e des Bestand
buches allein noch nicht; denn in dem obenerwii,hnten Beispiel, 
daB ein fUr den Kunden gekauftes Effekt yom Verkaufer ver
sehentlich nicht geliefert wird, wiirde das Bestandbuch mit 
dem Tresorbestand iibereinstimmen, da eben die fii,lschlich 
unterbliebene Lieferung nicht im Ein- und Ausgangsbuch steht 
und somit auch im Saldo des Bestandbuches nicht enthalten ist. 

Das Bestandbuch dient daher nur fUr schnelle Revisionen, 
wo es nicht darau£ ankommt, Buchungsfehler zu entdecken, 
sondern Unterschlagungen auf die Spur zu kommen. 

DaB der Tresorbestand unversehrt ist und aIle Buchungen 
richtig erfolgt sind, ist erst bewiesen, wenn die Depotbiicher 
untereinander ("lebende" und" tote") sowie mit dem Tresorbestand 
iibereinstimmen und sich das E£fektenskontro nach Einsetzung 
der Salden (Nostrobestand, Reporteffekten, abzunehmende und zu 
liefernde Effekten) auf beiden Seiten im Stiickebestand ausgleicht. 



VII. Das Korrespondenzbureau. 

I. Allgemeines. 
In der Einleitung ist darauf hingewiesen worden, daB sich 

alle im Bankbetriebe vorkommenden Geschafte, soweit sie den 
Verkehr zwischen Bank und Kundschaft und nicht den der Banken 
desselben Platzes untereinander betreffen, im Korrespondenz
bureau konzentrieren. Das liegt daran, daB in einem ordnungs
maBig geleiteten kaufmannischen Institute iiber samtliche 
Geschaftsvorfalle schriftliche Abmachungen erfolgen. 1m Waren
geschaft ist es z. B. haufig iiblich, daB die Kunden Auftrage 
einsenden, die nach einiger Zeit, oft erst nach W ochen, aus
gefiihrt werden, ohne daB der Empfang der Auftrage vorher von 
der Firma. schriftlich bestatigt wird. Solche Prinzipien sind 
im Bankgeschaft durchaus unzuIassig. Selbst bei den kleinsten 
Firmen wird in dieser Beziehung streng auf Ordnung gesehen; 
jeder sohriftliche Auf trag, jede schrlftliche Anfrage wird sofort 
beantwortet. 1m GroBbetriebe ist die Organisation so beschaffen, 
daB ein Versehen naoh dieser Richtung bald seine Korrektur 
erfahren miiBte. W 0 sioh jedoch ein mehr personlicher Verkehr 
zwischen Bank und Kundschaft entwickelt - das ist im Klein
betriebe wie in den Depositenkassen der GroBbanken der Fall -
da werden woW bei einigen Banken von dieser Geflogenheit Aus
nahmen gemaoht. Sobald aber dieser personliche Verkehr nicht 
stattfindet, der Kunde etwa an einem anderen Orte wohnt, 
wird auf genaue Bestatigung jedes Briefes, insbesondere jedes 
Auftrages Wert gelegt. Aus alledem ergibt sich, daB das Korre
spondenzbureau samtliohe eingegangenen Briefe zur Beant
wortung erhalten muB. Das geschieht gewohnIich in der Weise, 
daB der Chef des Bureaus aIle Sendungen in Empfang nimmt, 
ihren Inhalt priift und sie dann unter die einzelnen Korresponden
ten verteilt. Diese Verteilung erfolgt nicht willkiirlich; jedem 
Korrespondenten wird vielmehr eipe Anzahl Kunden zuge-

22* 
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wiesen, mit denen er regelmiiBig den Briefwechsel zu pflegen 
hat. In einigen Banken erhalt jeder Beamte aIle Kunden, deren 
Namen mit bestimmten Buchstaben beginnen (z. B. Korrespondent 
fiir Kundschaft A-E usw.). Andere Institute nehmen die Ein
teilung nach der geographischen Lage des W ohnsitzes der Kunden 
vor (z. B. Berliner, rheinische Kundschaft usw.). Haufig wird auch 
unterschieden zwischen der Loro- (in der Einzahl: Suo-) Korre
spondenz und der N ostro- (in der Einzahl: Mio-) Korrespondenz. 
Die Loro-Korrespondenz betrifft aIle Geschafte, die die Kunden 
mit der Bank abschlieBen, die Nostro-Korrespondenz solche 
Geschafte, die die Bank iiber ihre Transaktionen als K undin 
einer anderen Firma zu erledigen hat. Auch die Korrespondenz 
iiber die Meta- und Konsortial-Geschafte wird meistens ge
trennt gefiihrt, sofern nicht ihre Erledigung iiberhaupt in einem 
besonderen Bureau, dem Konsortialbureau oder Sekre
tariat, vorgenommen wird. 

Hat jeder einzelne Korrespqndent die zu seinem Ressort 
gehorenden Briefe beendet, so iibergibt er sie mit den Eingangs
briefen, derenBeantwortung sie darsteIlen, einemKontroIlbeamten, 
der zu priifen hat, ob die Beantwortung eines Auftrags nicht 
etwa iibersehen worden ist oder Irrtiimer mit unterlaufen sind. 
In der Regel werden auch zur Kontrolle die Angaben der anderen 
Bureaus, die als Unterlage des Briefes dienten, mit herangezogen. 
Schreibt der Korrespondent z. B. einem Kunden, daB fUr seine 
Rechnung ein Wertpapier angeschafft worden ist, so pruft der 
Kontrolleur nicht nur den Auf trag des Kunden, sondern auch, 
ob das Borsenbureau dem Korrespondenzbureau von dem Ab
schluB des Geschaftes Mitteilung gemacht hat. 

Gewohnlich werden die Briefe der Sicherheit halber dann 
noch einmal kontrolliert: bei einigen Banken von dem Chef des 
Korrespondenzbureaus, der gleichzeitig eine Unterschrift zu leisten 
hat, wonach ein Mitglied der Direktion die andere (erste) Unter
schrift gibt. Zuweilen wird auch das Prinzip durchgefiihrt, die 
Briefe nicht v~m dem Chef der Korrespondenz unterzeichnen zu 
lassen, sondern von denjenigen Bureaus, zu deren Ressort der 
Inhalt des Briefes gehort, z. B. die Anzeigen der Effekten
ausfiihrungen vom Vorsteher des Borsenbureaus, die Zahlungs
und die Uberweisungsbriefe vom Chef der Kasse usw. Die Briefe 
gehen somit, wenn sie aus dem Korrespondenzbureau kommen, 
noch durch mehrere Hande, bis sie in der Expedition angelangt 
sind, wo sie kopiert und abgesandt werden. Bei einigen Banken 
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werden sie sogar, wie erwahnt, vorher noch als Unterlage fUr die 
Primanoten-Buchungen benutzt. 

Daher kann leicht der Fall eintreten, daB ein Brief auf 
seiner langen Wanderung verloren geht oder liegen bleibt. Um 
das zu verhindern, besteht die Einrichtung, daB am nachsten 
Morgen jeder Korrespondent die Kopien der von ihm geschriebenen 
Briefe zuriickerhalt und hiernach feststellt, ob aIle Briefe kopiert 
worden sind; gleichzeitig notiert er sich in ein Kundenregister 
das Datum ihrer Absendung. W 0 die Primanoten nach Kopien 
statt nach Originalbriefen iibertragen werden, ist diese Kontrolle 
besonders notwendig, schon deshalb, damit keine Buchung unter
bleibt, wenn die Kopie verloren gegangen oder ein Brief nicht 
kopiert worden ist. 

Der Korrespondent kann somit immer feststeIlen, wann er 
an einen jeden Kunden geschrieben hat. Auch das ist von 
Wichtigkeit, denn haufig muB er sich in einem Briefe auf eill 
friiheres Schreiben beziehen. Jedesmal aber erst in der 
Registratur, die die Briefe aufbewahrt, Nachforschungen an
zusteIlen, ist zeitraubend und unsicher; denn nur allzu leicht 
kann es vorkommen, daB Brie£e aus Versehen an falscher Stelle 
oder gar nicht eingereiht werden. 

Ebenfalls nach den Kopien der Briefe iibertdigt der Korre
spondent am nachsten Morgen aIle die Transaktionen des Kunden, 
die eine Veranderung in dem Stand seines Kontos herbeifiihren. 
Denn es ist fiir die Bank von auBerordentlicher Bedeutung, stets 
zu wissen, welchen Betrag die Kunden ihr schuldig sind, ob die 
eingeraumten Kredite nicht schon mehr als ausgenutzt, "iiber
zogen" sind, und welche Sicherheiten sie fiir das Darlehen in 
Randen hat. Diese Konto-Aufstellungen werden in der 
Buchhalterei monatlich angefertigt (siehe Kapitel VIII, Ab
schnitt 4); das allein geniigt aber nicht, denn wenn die Ab
hebungen der Kundschaft in der Buchhalterei auf dem Konto 
erscheinen, ist der Kredit bereits gewahrt. Hat der Korre
spondent den Stand des Kontos aber jederzeit vor Augen und 
priift er ihn vor AusfUhrung der Gelddispositionen des Kunden, 
so konnen "Uberziehungen" rechtzeitig vermieden werden. 

Zur Konto-Aufstellung gehoren hauptsachlich die jeweilig 
auf den Konten ersichtlichen Salden (fUr einen Kunden werden 
haufig mehrere Konten gefiihrt - Naheres hieriiber siehe Ka
pitel VIII, Abschnitt 2), die Depotbestande, die noch nicht ab
gewickeIten Borsenengagements (aus Termingeschaften) , das 
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Giro-Obligo aus diskontierten Wechseln usw. Hierbei ist aller
dings zu betonen, daB fiir Diskontkredite im allgemeinen keinc 
Sicherheiten gefordert werden; der Kunde darf die ganze fiir 
den Verkauf der Wechsel an die Bank erzielte Summe abheben. 
Dennoch aber spielt das Wechselobligo .in der Praxis eine groBe 
Rolle. Angenommen, ein Kunde A. habe bei der Bank fiir 
30000 Mk. Industrieeffekten liegen und schulde ihr gleichzeitig 
20 000 Mk. Wiinscht A. nun z. B. noch 5000 Mk. abzuheben, 
so wird die Bank die Auszahlung der Summe wahrscheinlich ab
lehnen, wenn er noch ein groBes Wechselobligo unterhalt. Man 
muB eben beriicksichtigen, daB sich in der Praxis die Hohe, bis 
zu der ein Kredit gewahrt wird, nicht mit peinlicher Genauigkeit 
festlegen laBt. Freilich fixieren die Banken bestimmte Normen, 
bis zu welcher Hohe z. B. Industrieeffekten beliehen werden, 
aber diese Normen konnen nicht immer mit mechanischer Ge
nauigkeit innegehalten werden. Ein allzu bureaukratischer Ge
schaftsbetrieb wiirde einem Institut wenig Freunde erwerben. 
Oft muB deshalb bei diesen Kreditgeschaften von Fall zu Fall 
entschieden werden, und dabei sprechen eben aIle Verpflich
tungen des Kunden gegeniiber der Bank ein kraftiges Wortlein 
mit. Ebenso spielt natiirlich auch das Vertrauen, das man dem 
Kunden entgegenzubringen fUr richtig halt, eine Rolle, und im 
einzelnen sind auch noch einige besondere Gesichtspunkte zu 
wiirdigen. So wird bei Effektenbeleihungen die Frage zu berlick
sichtigen sein, wie die Chancen der verpfandeten Wertpapierc 
beurteilt werden. Denn nicht aIle Industriepapiere kann man 
als gleich solide und sicher ansehen; es lassen sich aber fiir 
solche Beurteilungen keine festen Regeln aufstellen; die Er
fahrung muB entscheiden, und daher behalten sich auch die 
Bankleitungen die Genehmigung zur Kreditgewahrung meistens 
in jedem einzelnen FaIle selbst vor. 

So wie das Korrespondenzbureau den Kontostand der Kund
sehaft zu fUhren und zu beaufsiehtigen hat, muB es auch einen 
Uberblick tiber die Guthaben, Sicherheiten und Verpfliehtungen 
der Bank bei anderen Firmen haben, damit die Bank nicht iiber 
Betrage disponiert, ohne hierzu berechtigt zu sein. 

N eben den Biichern, die die N otizen fiir den Kontostand 
der Kunden enthalten, muB jeder Korrespondent noeh ein Kon
ditionsbuch fiihren. Darin werden die Bedingungen vor
gemerkt, die mit den Kunden tiber die Ausfiihrung der Geschafte 
getroffen worden sind. 
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Die Abfassung der Briefe bereitet keine groBen 
Sehwierigkeiten, weil sieh die Gesehaftsvorfalle in der Regel 
wiederholen und die sehwierigere Korrespondenz, wie z. B. die 
Briefe iiber die Bildung von Konsortien oder die Korrespondenz 
mit Reehtsanwalten in Klagesaehen usw., von der Bankleitung 
diktiert oder wenigstens naeh deren Angabe abgefaBt wird. 

Das Sehwergewieht der Tatigkeit eines Bankkorrespondenten 
buruht nieht in der gesehiekten Abfassung der Briefe, sondern 
in der Gewissenhaftigkeit, womit er die Aufgaben, Belastungen, 
Kreditierungen usw. vorzunehmen hat. Hier k6nnen Irrtiimer 
begreiflieherweise leieht zu unangenehmen Folgen fiihren. 

Endlieh hat der Korrespondent noeh die Aufgabe, andere 
Bureaus zu kontrollieren. Er hat streng darauf zu aehten, daf.l 
alle Briefe in denjenigen Abteilungen, die aus ihnen Notizen zu 
entnehmen haben, ordnungsmaBig erledigt werden. Dabei hat er 
nieht die Art der Ausfiihrung der Gesehafte zu iiberwaehen, 
wohl aber darauf zu aehten, ob sie iiberhaupt ausgefiihrt worden 
sind. Fehlt auf einem Brief das Signum eines Beamten, fiir den 
der Inhalt des Briefes von Wiehtigkeit ist, so hat ihm der Korre
spondent das Sehriftstiiek noeh einmal vorzulegen. 

Hieraus ist ersiehtlieh, daB die Tiitigkeit im Korrespondenz
bureau einen Uberblick iiber das ganze Geschaft gestattet; die 
Besehaftigung ist somit reeht vielseitig. 

2. Zahlungs= Korrespondenz. 
Wie erwahnt, werden bei den meisten GroBbanken samtliche 

Ein- und Auszahlungen brieflieh bestatigt. Als Unterlage dienen 
die Angaben der Kasse. 

Beispiele. 
Berlin, den 3. Juli 1903. 

Herrn Fritz Seh ul tz, Hier. 
Wir empfingen heute von Ihnen gegen unsere Quittung 

3000 Mk. val. per dato 
fiir Ihr Kredit. Hochaehtungsvoll 

X-Bank. 
Berlin, den 4. Juli 1903. 

Herrn Fritz Seh ultz, Hier. 
Wir zahlten heute gegen Ihren Scheck Nr. 7312 

1200 Mk. val. per dato 
fiir Ihr Debet. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 
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Berlin, den 3. Juli 1903. 

Herrn Walter Schmidt, Berlin. 

Wir besitzen Ihr Geehrtes vom 2. cr. und verwenden die 
uns gesandten 

3000 Mk. 

nach Vorschrift zugunsten des Herrn Gustav Hirsch, Bremen. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Wiinscht ein Kunde die Zahlung einer Summe an einen 
Dritten, so hat der Dritte zwei Quittungen zu unterschreiben, 
beide mit dem Vermerk "doppelt fiir einfach giiItig"; die eine 
wird dem Kunden als Beleg der ordnungsma-13ig erfolgten Zahlung 
iibersandt, die andere von der Bank zuriickbehalten. Von dieser 
Gepflogenheit wird von einigen Banken neuerdings haufig kein 
Gebrauch mehr gemacht. Wenigstens in Berlin ist es jetzt iiblich 
geworden, Doppelquittungen nur auf ausdriicklichen Wunsch des 
Kunden zu geben. 

tlberweisungen per Reichsbank-Girokonto vom Kunden an 
die Bank werden ihm bestatigt, nachdem die Reichsbank den 
Eingang des Geldes angezeigt hat. Der Korrespondent erhiUt 
vom Kassenpureau die beziiglichen Mitteilungen (siehe S. 54). 

tlberweisungen von dritter Seite fiir Rechnung eines Kunden 
werden dem Kunden bestatigt; auf dessen Wunsch auch dem 
Dritten. 

Beispiele. 
Berlin, den 3. Juli 1903. 

Herrn Gustav Friese, Bremen. 

Von den Herren Heller & Co., Liibeck, wurden uns heute 
fiir Ihre werte Rechnung 

12300 Mk. val. per 3. cr. 

iiberwiesen, wofiir wir sie w. v.1) erkennen. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

1) w. v. = wie vorswhend. Diese Formel bezieht sich auf die neben 
den Betrag gesetzte Valuta. 
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Berlin, den 3. Juli 1903. 

Herren Heller & Co., Lubeck. 

Wir bestatigen den Empfang der uns per Reichsbank-Giro
konto verguteten 

12300 Mk. 

die wir nach Vorschrift zugunsten des Herm Gustav Friese, 
Bremen, benutzten. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Erteilt ein Kunde den Auf trag, einem Dritten Geld fur 
seine Rechnung zu uberweisen, so sind ebenfalls beide zu benach
richtigen. Oft kommt es vor, daB die uberwiesene Summe nicht 
fur den Dritten, sondem erst wieder fur dessen Kunden bestimmt 
ist. - Angenommen, Karl Vogt, Berlin, habe an Fischer & Co. 
in Leipzig 10 000 Mk. zu zahlen. Fischer & Co. haben bei der 
Reichsbank kein Girokonto, unterhalten jedoch ein Bankkonto 
bei der Leipziger Kreditanstalt. Karl Vogt beauftragt daher 
seine Bankverbindung, den Betrag der Leipziger Kreditanstalt 
fUr Rechnung der Firma Fischer & Co. zu uberweisen. Die beauf
tragte Bank wird dann folgende Korrespondenz zu fuhren haben: 

Beispiele. 
Berlin, den 3. Juli 1903. 

Herrn Karl Vogt, Berlin. ----
Ihrem gefl. Auftrage zufolge uberwiesen wir heute per 

Reichsbank-Girokonto der Leipziger Kreditanstalt, Leipzig, fur 
Rechnung der Herren Fischer & Co., dort 

10000 Mk. 
fur die wir Sie val. per 3. cr. belasten. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 3. Juli 1903. 

Leipziger Kreditanstalt, Leipzig. 

Wir uberwiesen heute Ihrem Reichsbank-Girokonto 
10000 Mk. 

im Auftrage des Herm Karl Vogt, bier, und fur Rechnung der 
Herren Fischer & Co., dort, und bitten um gefl. Empfangs-
anzeige. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 
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Zur Bequemlichkeit von Reisenden werden haufig von den 
Bankhausern sogenannte Kredit briefe ausgestellt. Hierin 
werden die Bankverbindungen derjenigen Orte, die der Reisende 
zu besuchen gedenkt, beauftragt, dem Inhaber des Kreditbriefes 
jede gewiinschte Summe bis zur Hohe eines bestimmten Betrages 
auszuzahlen. Der Vorteil der Kreditbriefe besteht darin, daB der 
Reisende nicht notig hat, sich groBere Summen Geldes mit
zunehmen, sondern seinen Bedarf an Geld bei den akkrediticrten 
Bankh1i.usern abheben kann. 

Je nachdem der Aussteller des Kreditbriefes bei einem oder, 
wie es meistens geschieht, bei mehreren befreundeten Bank
hausern akkreditiert ist, unterscheidet man zwischen einfachen 
und Zirkular-Kreditbriefen. 

Kommt der Inhaber eines Kreditbriefes an die Kasse der 
Bank, so wird der gewiinschte Betrag gegen Doppelquittung 
(mit dem Vermerk: "doppelt fiir einfach giiltig") ausgezahlt. 
Die eine Quittung behalt die Bank als Beleg zuriick, die andere 
iibersendet sie dem Geschaftsfreunde, der den Kreditbrief aus
gestellt hat. Wird der Restbetrag der akkreditierten Summe 
bezahlt, so sendet die Bank auch den erledigten Kreditbrief dem 
Aussteller zu. 

Fiir die dem Inhaber des Kreditbriefes geleisteten Zahlungen 
muB der Aussteller des Kreditbriefes belastet und ihm hiervon 
Mitteilung gemacht werden. Zuweilen erfolgt die Regulierung 
der ausgelegten Summen in dcr Weise, daB die Bank auf den 
Aussteller des Kreditbriefes einen Scheck zieht, diesen einzieht 
oder ihn, wenn der zur Zahlung Verpflichtete im Auslande wohnt, 
an der Borse verkauft. 

Oft ist auch in den Kreditbriefen ausgesprochen, daB die 
Bezahlung nieht gegen doppelte Quittung, sondern in der Weise 
erfolgen solI, daB der Inhaber einen Scheck auf den Aussteller 
zieht, die Bank diesen Scheck sofort auszahlt und vom Aussteller 
einzieht oder an der Borse verkauft. 

Der Aussteller des Kreditbriefes hat den Banken, bei denen 
er den Inhaber akkreditieren will, hiervon Mitteilung zu machen 
und gleichzeitig eine Probe von der Unterschrift des Reisenden 
jeder Firma einzusenden, bei der dieser akkreditiert ist. Nach 
dieser Probe wird die Unterschrift des Inhabers bei Vorzeigung 
des Kreditbriefes auf ihre Richtigkeit kontrolliert. 

Das Korrespondenzbureau merkt die Akkreditierungen in 
einem besonderen Buche vor. Hebt der Inhaber eines Kredit-
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briefes Geld ab, so wird in diesem Buche davon Notiz ge
nommen. 

Ebenso muB das Korrespondenzbureau von denjenigen Kredit
briefen Vormerkung nehmen, die die Bank selbst ausgestellt 
hat; ferner von den Abhebungen, woriiber der Bank durch ihre 
Geschaftsfreunde Mitteilung zugegangen ist. Das Korrespondenz
bureau sorgt auch dafUr, daB iiber den Gegenwert Rimesse gemacht 
wird, falls die Bank nicht ein Guthaben bei dem betreffenden 
Geschaftsfreunde unterhalt oder dieser auf die Bank einen Scheck 
gezogen hat. 

Zirkular·Kreditbrief Nr. 135. 
Herren L. Behrens S6hne, Hamburg. 
Herrn E. C. Weyhausen, Bremen. 
Herrn Philipp Elimeyer, Dresden. 

Berlin, den 15. Juli 1903. 
Wir beehren uns 

Herrn Franz Liidecke 
boi Ihnen einzufUhren und Ihrer freundlichen Aufnahme zu cmp
fehlen. 

Gleichzeitig akkreditieren wir den genannten Herrn bis zum 
Betrage von 5000 Mk. 
in Worten: Fiinftausend Mark, giiltig bis zum 1. Oktober 
1903. Wir bitten Sic, dem Akkreditierten auf Wunsch, unter 
Beriicksichtigung der auf Grund dieses Schreibens schon ab
gehobenen Betrage, Zahlungen unter Abzug Ihrer Spesen 1) gegen 
doppelte Quittung zu leisten und deren Betrag auf der Riick
seite dieses Kreditbriefes zu verzeichnen. 

Wir danken Ihnen im voraus fUr die unserem Akkreditierten 
erwiesenen Ge£alligkeiten und emp£ehlen uns 

Datum I Betrag I 
in Buehstaben 

Riickseite, 

Betrag 
in Zahlen 

hochachtungsvoll 
Y-Bank. 

Bezahlt 
durch 

1) Haufig aueh ,,011ll0 Spesen"; diese werden dann dem Aussteller 
besonders aufgegeben. 
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Zur Abwicklung der Konnossementgeschii.£te bedarf 
es ebenfalls einer eingehenden Korrespondenz. Aus den Aus
fiihrungen iiber diese Kredite auf S. 19 bis 21 geht der Sinn 
folgender Beispiele hervor, die bei diesen Geschaften hauptsach
lich zur Anwendung kommen. 

1. Ein Handler beziehe aus Amerika Weizen und miisse 
den Gegenwert sofort nach der Verladung entrichten. Die Bank 
legt das Geld gegen Verpfandung der Konnossemente aus. Sie 
weist einen Geschaftsfreund in Amerika an, das Darlehn gegen 
Aushandigung der Konnossemente auszuzahlen (S. 19). 

a) Brief der Bank an den amerikanischen Geschaftsfreund: 

Berlin, den 17. Juli 1903. 

An die Union-Bank, New-York. 

Wir ersuchen Sie hierdurch, den Herren A. Smith & Co. 
dort gegen Einlieferung der Dokumente iiber die per Str.1) 

"Oskar I." nach Hamburg verladenen 

8000 Bushels roten Winterweizen 

den Fakturenbetrag von 
ca. 6000 Doll. 

fiir unsere Rechnung auszuzahlen und uns unter Einsendung der 
Dokumente fiir den bezahlten Betrag zu belasten. 

An Dokumenten hat der Verschiffer oder Verlader beizu
bringen: 

1. die Konnossemente in ful set 2), an Order und in blanko 
indossiert3), 

2. die Assekuranzpolice oder das Zertifikat dariiber, 

1} Steamer = Dampfer, abgekiirzt "Str." oder "S.S." (Steam ship) 
geschrieben. 

21 In ful set = in voller Serie. Die Konnossemente werden gewohnlich 
doppelt (duplo) oder dreifach (triplo) ausgefertigt, urn im Falle des Ver
lustes des einen Exemplares gesichert zu sein. Wie bei Schecks oller Wech
seIn, die auf ein iiberseeisches Land gezogen Bind, wird auch hierbei das 
Duplikat (bei WechseIn Sekunda genannt) erst mit dem:nachsten Schiff ab
gesandt. Nach § 3658 des H. G. B. unterliegen Konnossemente, die ver· 
nichtet oder abhanden gekommen sind, der Kraftloserklii.rung im Wege des 
Aufgebotsverfahrens. 

3) Siehe S. 19 und S. 117. Die Konnossemente werden gewohnlich 
in blanko giriert. 
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3. das Gewichtszertifikat, 
4. das Inspektionszertifikatl), 

. 5. das Ursprungsattest, 
6. die Faktura. 

Wir erwarten Ihre gefl. Nachrichten hieriiber und empfehlen 
uns Ihnen 

b) Brief der Bank an ihren Kunden: 

hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 15. August 1903. 

Herren Miiller & Co., Berlin. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB die Herren A. Smith & Co., 
New York, auf Grund Ihres Akkreditives vom 7. Juli a. c. gegen 
Einlieferung 

1. der Konnossemente in ful set, an Order und in blanko 
indossiert, 

2. der Assekuranzpolice, 
3. des Gewichtszerti£ikats, 
4. des Inspektionszertifikats, 
5. des Ursprungsattestes, 
6. der Faktura 

bei der Union-Bank, New York, iiber den Fakturenbetrag von 
6000 Doll. verfiigt haben. Wir belasten Sie daher fiir 

6000 Doll. it. 4,18 = 25080,- Mk. 
+ Ya% Provision = 83,60 " 

25 163,60 Mk. val. per 5. cr., 

wie vorstehend, und erkennen Sie £iir die genannten Dokumente 
auf Stiickekonto. 

Auf Grund unserer friiheren Abmachung werden wir die 
Dokumente Zug um Zug gegen Bezahlung des Gegenwertes zu 
Ihrer Verfiigung halten. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

1) Hierin wird durch vereidete Beamte die Qualitat der verladenen 
Ware bescheinigt. 
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2. Der Handler verkaufe die Ware noch vor ihrer Ver
ladung im Ankaufslande in ein anderes Land weiter, und zwar 
nach Kopenhagen. Die Bank sendet die Konnossemente an einen 
Kopenhagener Geschaftsfreund und erteilt ihm den Auf trag, dem 
Kaufer die Urkunden gegen Bezahlung des Gegenwerts aus
zuhandigen (S. 20). 

Brief der Bank an den Kopenhagener Geschaftsfreund: 

Berlin, den 28. Juli 1903. 

Herren Christian Nielsen & Co., Kopenhagen. 
Wir senden Ihnen einliegend die Dokumente iiber 

8000 Bushels roten Winterweizen, 
bestehend aus 

1. den Konnossementen in ful set, an Order und in blanko 
indossiert, 

2. der Assekuranzpolice, 
3. dem Gewichtszertifikat, 
4. dem Inspektionszertifikat, 
5. dem Ursprungsattest, 
6. der Faktura, 

und ersuchen Sie, diese den Herren 
Frederic Jensen & Co., dort, 

fiir Rechnung und zur Verfiigung der Herren Miiller & Co., 
Berlin, gegen Bezahlung von 26 200 Mk. zuziiglich Ihrer Spesen 
zu liefern. Ihre Aufgabe hieriiber wollen Sie uns gefl. zusenden. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

3. Eine Firma exportiere Eisen nach Indien. Der Kaufer 
bezahle die Ware erst nach ihrer Ankunft am Bestimmungsort. 
Die Bank beleiht die Konnossemente mit einem Teil des Wertes 
und sendet sie an einen indischen Geschaftsfreund~ der sie dem 
Kaufer gegen Erstattung des Preises aushandigt (S. 20). 

a) Brief der Bank an den indischen Geschaftsfreund: 

Berlin, den 3. Juli 1903. 

An die Indian-Bank, Calcutta. 
Wir senden Ihnen anbei 

680 £ Vista Calcutta 
mit folgenden Dokumenten: 
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l. Konnossement, Unikat nebst der Garantie iiber das Duplikat 
und Triplikatl) iiber 5000 t Eisentrager per S. S. "Heinrich", 

2. Assekuranzzertifikat iiber 740 £, 
3. Gewichtszertifikat, 
4. Faktura. 

Wir ersuchen Sie, diese Dokumente nur gegen Zahlung der 
Tratte auszuhandigen. Der Bezogene hat das Recht, die Doku
mente erst nach dem Eintreffen des Dampfers "Heinrich" in 
Calcutta in Empfang zu nehmen. Mangels Zahlung bitten wir, 
Protest erheben zu lassen und die Ware nach Eintre££en einem 
Lagerhaus zu iibergeben und gegen Feuer zu versichern. In 
diesem Falle bitten wir auch, uns telegraphisch zu benach
richtigen und dann unsere Weisungen zu erwarten. Den Gegen
wert wollen Sie uns in Vista London anschaffen. 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

b) Brief des indischen Geschaftsfreundes an die Bank 
(Antwort): 

Calcutta, den 5. August 1903. 
X-Bank, Berlin. 

Wir besitzen Ihr Geehrtes vom 3. Juli a. c. und teilen Ihnen 
hofl. mit, daB die Tratte von dem Bezogenen gegen Auslieferung 
del' Dokumente bezahlt worden ist. 

Einliegend senden wir Ihnen 

£ 676/12/- Scheck a/London 
:t: 3/ 8/- Provision und Inkassospesen 

.£ 680/-, zum Ausgleich des Gegenstandes. Von 

den uns gesandten Dokumenten halten wir uns entlastet. 

Stets gern zu Ihren Diensten hochachtungsvoll 

Indian-Bank. 

1) Die richtige Nachsendung des Duplikats beziehungsweise Tripli
kats wird bei dar Einsendung des Unikats vom Absender garantiert. Hiiufig 
wird diese Garantie von der Bank ausdriicklich bestiitigt. 
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c) Brief der Bank an den Kunden: 

Berlin, den 1. September 1903. 

Herren Julius Eisner & Sohn, Berlin. 

Wir teilen Ihnen hierdurch ergebenst mit, daB Ihre friihere 
Tratte in Hohe von 

.£ 680,- Vista Calcutta 
eingegangen ist. Wir erkennen Sie hierfiir laut einliegender 
Abrechnung mit 

13 700 Mk. val. per dato, 
wie vorstehend, und halten uns von den Dokumenten entlastet. 

Hochachtungsvoll 
Einlage. X-Bank. 

4. Ein Handler beziehe, wie bei Beispiel 1, aus Amerika 
Weizen und miisse den Gegenwert sofort nach der Verladung 
entrichten. Er vereinbart aber mit dem Verkaufer, daB die Be
zahlung nicht in bar, sondern in Bankakzepten erfolgen werde. 
Das Geschaft wickelt sich in folgender Weise abo Der Kaufer 
der Ware (Getreidehandler) gibt dem Verkaufer den Auf trag, 
die Ware zu verladen und die Dokumente an die europaische 
Bankiirma, bei der er den Kredit genieBt, gegen deren Akzept
unterschrift zu iibersenden. Die amerikanische Firma pflegt den 
Dokumenten einen unakzeptierten Wechsel (eine Tratte) bei
zufiigen, die europaische Bank behalt die Dokumente und schickt 
den Wechsel mitihrer Akzeptunterschrift versehen nach Amerika 
zuriick. 

Eine solche Geschaftsform, die Vereinigung VOn Rembours
und Akzeptkredit, kommt in der Praxis am haufigsten vor (siehe 
Seite 22). 

a) Brief des Getreideverkaufers an die den Kredit ein
raumende Bank: 

New York, den 26. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Die Herren Miiller & Co. haben uns ermachtigt, gegen 
beifolgende Dokumente, namlich 

1. Konnossemente in ful set, an Order und in blanko in
dossiert, 

2. Assekuranzpolice oder Zertifikat dariiber, 
3. Gewichtszertifikat, 
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4. Inspektionszertifikat, 
5. Ursprungsattest, 
6. Faktura, 

die Summe von 
25 080 Mk. per 90 Tage Sicht 

auf Sie zu entnehmen. 
Wir iiberreichen Ihnen daher anbei die Prima und bitten 

sie zu akzeptieren und zur Verfiigung der Sekunda zu halten 1). 

Sollte die Angelegenheit nicht in Ordnung gehen, so bitten wir 
gefl. um Thren telegraphischen Bescheid und die Konnossemente zu 
unserer Verfiigung zu halten. Hochachtungsvoll 

A. Smith & Co. 

b) Brief der Bank an ihren Kunden: 

Berlin, den 4. August 1903. 

Herren Miiller & Co., Berlin. 

Wir teilen Ihnen hierdurch ergebenst mit, daB wir auf Grund 
des Ihnen friiher eingeraumten Kredits die Entnahme der Herren 
A. Smith & Co., New-York, in Hohe von 

25080 Mk. per 4. November a. c. 
akzeptiert haben. Dagegen belasten wir Sie mit 

25080 Mk. val. per 3. November a. c. 
Ferner belasten wir Sie mit 7'3% Akzeptprovision mit 

83,60 Mk. val. per dato. 
Die dafiir in unseren Besitz gekommenen Dokumente haben 

wir in Verwahrung genommen. Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

c) Brief der Bank an den Verkaufer des Getreides: 

Herren A. Smith & Co., New- York. 

Wir empfingen Ihr w. Schreibeh vom 26. Juli nebst 
25 080 Mk. per 90 Tage Sicht, 

die wir zu LasteJi der Herren Miiller & Co., Berlin, mitunserem 
Akzept versehen haben und zur Verfiigung der Sekunda halten. 

1) Beim "Oberseeverkehr werden gewohnlich sogenannta Wecheel
kopien hergestellt. Ein Wechselformular, die Prima, wird zum Akzept 
gesandt, die Sekunda, eine Abschrift der Prima, doch mit dar ausdriicklichen 
Bezeichnung Sekunda versehen, kann inzwischen zum Diskont begeben 
werden. Spatar, nach erfolgter Akzeptierung, wird die Prima zur Verfiigung 
der Sekunda gehalten, d. h. jedem, der die Sekunda prliBentiert, iibergeben. 

Buchwald, Bankbetrleb. 6. AWl. 23 
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Die Dokumente, namlich 
1. Konnossemente in ful set, an Order und in blanko indossiert, 
2. Assekuranzpolice, 
3. Gewichtszertifikat, 
4. Inspektionszertifikat, 
5. Urspungsattest, 
6. Faktura, 

haben wir an uns genommen. Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

3. Wechsel- und Devisen .. Korrespondenz. 
Die Diskont- und Devisenabrechnungen sind bereits im 

Kapitel IV (Wechselbureau) besprochen worden. Hier sollen 
nur die mit dem Wechselverkehr zusammenhangenden Korre
spondenzen an einigen Beispielen erlautert werden. 

Beispiele. 
Berlin, den 20. Juli 1903. 

An die X-Bank, Berlin. 
Hierdurch ersuchen wir Sie. hOflichst, unser bei Ihnen zahl

bar gemachtes Akzept in Hohe von 
1500 Mk. per 23. cr., Aussteller Ferdinand Kuh, Leipzig, 

fiir unsere Rechnung einzulOsen. Hochachtungsvoll 
Eduard Liebig & Co. 

Berlin, den 21. Juli 1903. 
Herren Ed uard Liebig & Co., Berlin. 

1m Besitze Ihres Geehrten vom 21. cr. haben wir davon 
Vormerkung genommen, daB Sie Ihr Akzept 

1500 Mk. per 23. cr., Aussteller Ferdinand Kuh, Leipzig, 

bei uns domiziliert haben und werden es fiir Ihre werte Rech-
nung einlosen. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Berlin, den 23. Juli 1903. 
Herren Eduard Liebig & Co., Berlin. 

Wir bestatigen unser Ergebenes vom 21. cr. und iibersenden 
Ihnen anbei Ihr bei uns domiziliertes Akzept de 

1500 Mk. per 23. cr., 
wofiir wir Sie val. per dato belasten. 
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Fur Domizilprovision belasten wir Sie mit 
1,50 Mk. val. per dato w. v. 

Einschreiben. 
Einl. Domizil. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 
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Samtliche von der Kundschaft ubermittelten Anzeigen zur 
Einlosung von Domizilen werden in einem Buche vorgemerkt, 
das der Kasse ubersandt wird, die sich hieraus die notwendigen 
Notizen macht, um das Akzept bei Prasentation einzulosen 
(S. 133). 

1st die Bank auf einemWechsel als Notadresse angegeben 
und lost sie ihn am Falligkeitstage "zu Ehren des Giros" ihres 
Kunden ein (siehe S. 135), so muB der Kunde hiervon Mitteilung 
erhalten und fUr den Betrag, den die Bank verauslagt hat, belastet 
werden. 

Die Mitteilung wurde etwa folgendermaBen lauten: 

Berlin, den 2. August 1903. 
Herren Franz Schiller & Co., Krefeld. 

Wir teilen Ihnen hierdurch hofl. mit, daB wir heute unter 
Protest zu Ehren Ihres Giros 

250,- Mk. per 31. J uli a.fhier, 
3,80 " Protestspesen, 
0,50 " unsere l\finimalprovision, 
0,40 " Porto, 

254,70 l\Ik. val. per 31. Juli a. c. 
w. v. zu Ihren Lasten einge16st haben. 

Den Wechsel und die Protesturkunde fUgen wir bei. 
Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Wir haben gesehen (S. 50), daB Schecks, die auf die Bank 
gezogen werden, yom Kunden in der Regel avisiert werden, 
namentlich dann, wenn er sie weiterbegibt (an Order stellt). 

Ebenso wie Schecks zieht die Kundschaft haufig Tratten 
auf die Bank, die einige Tage, zuweilen erst einige W ochen nach 
dem Tage der Ausstellung fallig sind. Namentlich die auslan
dischen Kommittenten bedienen sich ihrer, wenn der Gegen
wert an einem bestimmten Tage ausgezahlt werden solI. Die 
Tratten mussen vorher avisiert werden, sonst weigert sich die 
Bank, sie einzulosen. Ein solches A vis lautet etwa folgender
maBen: 

23* 
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Paris, den 29. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Wir teilen Ihnen hierdUrch Mfl. mit, daB wir 
1570,30 Mk. per 5. August a. cr., o.rder: Meyer freres 

auf Sie entnommen haben, die wir Ihrem Schutze zu unseren 
Lasten empfehlen. 

I1ochachtungsvoll 
Jaques Cunard & Co. 

Das Korrespondenzbureau erhalt samtliche Avise und notiert 
me auf Bogen oder in Biicher, die es der Kasse iibersendet 
(siehe S. 56). 

Briefe wie den ebenerwahnten hat das Korrespondenz
bureau ebenfalls hiiufig zu schreiben. Es geschieht in allen 
Fallen, wo die Bank Schecks oder Tratten auf andere Firmen, 
besonders auf auslandische, zieht. Wir hab'en gesehen (S. 255), 
daB der Bedarf der Kundschaft an Devisen meistens durch 
Ziehungen von Schecks, Tratten oder "Auszahlungen" befriedigt 
wird. Auch dann, wenn Arbitragetransaktionen ausgefiihrt 
werden, wird durch Schecks, Tratten oder "Auszahlungen" 
iiber das Guthaben im Auslande verfiigt. 

Einige weitere Beispiele erllLutern den Devisenverkehr 
zwischen der Bank und ihrer Kundschaft: 

Dresden. den 20. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Wir gestatten uns die hofl. Anfrage, wie Sie uris 
30,000 Kr. Auszahlung Wien per 25. cr. 

iiberlassen wiirden, und bitten Sie, una bis morgen mittag tele
graphisch Bescheid zukommen zu lassen. 

I1ochachtungsvoll 
S. Friedlander & Sohn. 

---
Friedlandersohn, Dresden. 

Erlassen Euch 30 000 Wien 8550 telquel netto 1) sofort 
Drabt. 

X-Bank. 

X-Bank, Berlin. 
Einverstanden. Friedlli.ndersohn. 

1) telquel hei.l3t franko Courtage und Zinsen, aber provisionspfiichtig im 
Kontokorrent; telquel netto bedeutet, daB auch die Provision erJa&Sel\ wird. 
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Berlin, den 21. Juli 1903. 
Herren S. Friedlander & Sohn, Dresden. 

Wir bestatigen unseren heutigen Depeschenwechsel, als 
dessen Resultat wir Ihnen 
30 000 Kr. Auszahlung Wien per 25. cr. a 85%% telquel netto 
iiberlassen. Wir stellen Ihnen diesen Betrag per 25. cr. bei der 
Osterreichischen Creditanstalt, Wien, zur Verfiigung. 

Wir fiigen die Abrechnung hieriiber bei und belasten Sie fiir 
25 650 Mk. val. per dato 

w. v. franko iiber Konto. Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Dresden, den 21. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Wir beziehen una auf unseren heutigen Depeschenwechsel 
und akzeptieren von Ihnen 
30 000 Kr. Auszahlung Wien per 25. cr. a 85 % telquel netto. 

Ihre Aufgabe bleiben wir erwartend. 
Hochachtungsvoll 

S. Friedlander & Sohn. 

Berlin, den 31. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Wir ersuchen Sie hofl., folgende Schecks ausschreiben zu 
lassen und morgen nachmittag an Ihrer Kasse gegen Quittung 
zu unserer Verfiigung zu halten: 

Fr. 3212,50 Order des Herm Jules Hirsch, Paris . 
.£ 13/5/- " " " John Smith, London. 

Hochach£ungsvoll 
Eduard Liebig & Co. 

Berlin, den 31. Juli 1903. 
Herren Eduard Liebig & Co., Berlin. 

Gegen Quittung iiberlieBen wir Ihnen 
Fr. 3212,50 Scheck a.fParis, Order Jules Hirsch, 
.£ 13/5/- " a.fLondon, Order John Smith, 

und belasten Sie laut einliegender Nota mit 
2875,60 Mk. val. 31. cr., 

wie vorstehend. Hoohachtungsvoll 
X.Bank. 
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Akzeptkredite bedingen folgende Korrespondenzen: 

Berlin, den 20. Juli 1903. 
An die X-Bank, Berlin. 

Einliegend uberreichen wir Ihnen 
50000 Mk. per 21. Oktober a. c., Order eigene, 

und bitten Sie, die Tratte gen. mit Ihrem Akzept zu versehen 
und uns zuruckzusenden. Hochachtungsvoll 
Eine Tratte. Gustav Bachwitz & Co. 

Berlin, den 21. Juli 1903. 

Herren Gustav Bachwitz & Co., Berlin. 
----

Wir besitzen Ihr Geehrtes vom 20. cr. und uberreichen 
Ihnen anbei 

50000 Mk. Akzept a.juns per 21. Oktober a. c. 

Dagegen belasten wir Sie mit 
50000 Mk. val. per 21. Oktober a. c. franko, 

Bowie fUr Yt % Akzeptprovision mit 
125 Mk. val. per dato, 

wie vorstehend. 
Stets gem zu Ihren Diensten, empfehlen wir uns Ihnen 

hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Der Gegenwert fUr das Akzept wird dem Kunden, wie aus 
dem Beispiel ersichtlich ist, valuta des Fiilligkeitstages des Ak
zeptes belastet. Hiiufig wird die Valuta um einige Tage fruher 
gestellt (im allgemeinen um 1-3 Tage), so daB der Kunde schon 
vorher fUr die Deckung des Akzeptes zu sorgen hat. Nach einem 
Beschlufl der "Vereinigung Berliner Banken und Bankiers" vom 
30. Juli 1907 sind bei den dieser Vereinigung angeschlossenen 
Berliner Banken die Akzepte immer mindestens einen Werktag 
vor der Fiilligkeit zu decken. 

Wird der Akzeptkredit prolongiert, so sendot der Kunde 
gewohnlich einen Tag vor Fiilligkeit des alten Wechsels die neue 
Tratte zur Akzeptunterschrift. Gleichzeitig beauftragt er die 
Bank, das Akzept gegen Bezahlung des Gegenwertes an eine 
andere, von ihm benannte Firma auszuliefem; es ist diejenige 
Firma, wo er das Akzept diskontiert. Die Diskontierung kann 
auch wie auf Seite 22 dargestellt, bei derselben Bank erfolgen, 
die den Akzeptkredit eingeriiumt hat. So kann er durch Ver-
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kauf des neuen Akzeptes das alte begleiehen, ohne daB er notig 
hatte, auBer den Diskontzinsen bares Geld einzuzahlen. 

Das Akzept wird in unserem Beispiel auf Konto franko 
belastet. Bei vielen Banken wird fUr diese Gesehafte ein Separat
konto erriehtet (Gustav Baehwitz & Co. Akzeptenkonto). 
Franko miissen die Akzepte jedenfalls iiber das Konto gefiihrt 
werden, da die Provision getrennt bereehnet wird. 

Das Korrespondenzbureau notiert die von del' Bank unter
zeiehneten Akzepte in ein Bueh, das del' Kasse iibersandt wird 
(siehe S. 43). 

4. Borsen= und Effekfen=Korrespondenz. 
Die Borsen- und Effekten-Korrespondenz bereitet keinerlei 

Sehwierigkeiten. Wie erwahnt, wird im allgemeinen jeder Auf
trag sehriftlieh bestatigt. Wird del' Auf trag ausgefUhrt, so wird 
gleiehzeitig hiervon Anzeige gemaeht, z. B.: 

Berlin, den 10. Juli 1903. 

H errn J o8el Gebhardt, Essen. 

In Ausfiihrung Ihrer gefl. telegraphisohen Order 

iiberlassen wir Ihnen 

Mk. 60000 Diskonto - Kommandit
Ant. Ii 187% per Ultimo cr. 

iibernehmen wir von Ihnen 

Mk. 15000 Deutsche Bank-Aktien 
a 210% per Ultimo' cr. 

was Sie gleichlautend vorzumerken belleben. 

/ 
SchluBschein fiigen wir bei. Abrechnung lassen wir folgen. 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Dieses Formular ist fiir die Ausfiihrungen del' Termin
gesehafte bestimmt. SolI die AusfUhrung von Kassagesehaften 
angezeigt werden, so wird noeh die Berechnung beigefiigt und 
im Formular darauf hingewiesen. Bei Termingesehaften erfolgt 
die Bereehnung am letzten Tage des Monats. 
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Waren die Ordres nicht ausfiihrbar, so werden sie entweder 
bis zum mtimo des Monats in Nota genommen oder zur "Erneue
rung" zurUckgegeben (siehe S. 187). 

Das folgende Schema laBt beide Moglichkeiten zu: 

Wir empfingen 

Berlin, den ............................... 190 

............................ __ ... .. _---_ .......... -- ... _-------. 

geben Ihnen 
trod "---=--

nehmen 
die giitigst erteilte ..... Order ...... zum 

Kauf Verkauf 

von von 

die zu unserem Bedauern heute unausfiihrbar war ...... , 

zur geB. Erneuerung zuriick. 
bis ......................... in Nota 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Die Prolongation von Effekten wird dem Kunden gleichfaIls 
sofort angezeigt. Die Berechnung folgt, nachdem die Liqui
dationskurse festgestellt sind (Beispiel S. 361). 

"Zeichnet" jemand ein Effekt bei der Emission, so erhiilt 
er zunachst eine Bestatigung iiber die Zeichnung und spater eine 
Mitteilung, welcher Betrag auf die Zeichnung entfaIlen ist (siehe 
S. 361). 

Die Anzeigen, daB Effekten an- oder verkauft worden sind, 
macht das Korrespondenzbureau nach den Borsenbiichern (siehe 
S. 218 und S. 245). Zur KontroIle dariiber, daB das Borsenbureau 
aIle Auftrage ordnungsgemaB aufgegeben hat, vergleicht der 
Korrespondent die Limite, auch die schon friiher erteilten, die 
in ein Buch geschrieben werden, mit dem Kurszettel. Diese 
KontroIle ist sehr wichtig, weil ohne sie ein Fehler erst durch 
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Berlin, den 26. Juli 1903. 
Herm JOBet Gebhardt, EBBen. 

(Lieferung) 1hr 
Wir benachrichtigen Sie hierdurch, daB wir die Abnahme er: 

Mk. 15000 DeutBchen Bank-Aktien 

gegen eine Vergiitung von 0,60% fiir un8 bis Ende August a. c. hinaus-

h b h b A di T . h b S' di S" k abzunehmen gesc 0 en a en. n esem ermm a en Ie e tuc e . 
(zu liefem) 

Wir lassen die Berechnung hieriiber foigen; einstweilen wollen Sie 
geB.. konform Notiz nehmen. Die SchluBnote foigt. Hochachtend 

X-Bank. 

Berlin, den 12. Juli 1903. 
Herm JOBet Gebhardt, EBBsn. 

Aktien der TerraingeBeZ18chatt: 

"Neuer BotaniBcher Gareen". 

Wir empfingen Ihr Geehrtes vom 11. cr. und haben von 1hrer 
Zeichnung 

Mk. 20000 rubr. Aktien mit vi6rleZiaArZicher 8pemJerp(lichtung 
Notiz genommen. 

Von dem Resultat werden wir Sie 8. Z. in Kenntnis setzen. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 12. Juli 1903. 
H erm J OBet GebharcU, EBBen. 

Hierdurch benachriOOtigen wir Sie ergebenst, daB auf Ihre Zeichnung 
von Mk. 20000,- Akl. der TerramgeBeZ18chaft "Neuer BotaniBcher Garten" 
ein Betrag von Mk. 5000 Aktien mit vierleZiahrZicher 8pemJerpflichtung 
entfa.llen ist. 

Die Berechnung dariiber werden wir Ihnen laut Prospekt p. 17. cr.1) 

erteilen, sofem Sie inzwischen niOOts Gegenteiliges bestimmen. 
Die SchluBnote fiigen wir bei. Hochachtungsvoll 

SchluBnote. X ... Bank. 

1) Bei neuen Emissionen werden die Stiicke gewohnliOO nicht lofort 
geliefert, sondern erst einige Tage spitar. Der Termin der Lieferung wird im 
Prospekt (So 242) bekannt gemacht; gieichzeitig werden die Stiicke an dem
&elhen Tage abgerechnet; Stiickzinsen bis dahin berechnet usw. 
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die Anirage des Kunden entdeckt werden wiirde, inzwischcn aber 
die Borsenkurse Schwankungen aufweisen, die zu groBen Verlusten 
fiir die Bank fiihren konnen. Bei jeder Anzeige eines Effekten. 
kaufs per Kassa wird dem Kunden mitgeteilt, daB er fiir den Be· 
trag der Nota belastet, fiir die Stiicke auf Depotkonto (A, B oder 
Stiickekonto) erkannt ist. Beim Verkauf wird er umgekehrt fiir die 
Stiicke belastet und fiir das Geld erkannt. Bei TermingeschiiJten 
erfolgt diese Anzeige bei Erteilung der Abrechnung am illtimo. 

Ein- oder Ausgange von Wertpapieren sind ebenfalls zu be· 
statigen; es geschieht nach dem Effekten-Ein- und Ausgangs
buch (siehe S. 298): 

Berlin, den 10. Juli 1903. 

Herrn Josef Gebhardt, Essen. 

Wir empfingen heute von Ihnen per Post franko, Wert 
600 Mk. versichertl), 

10000 Mk. 3%iger Deutscher Reichsanleihe J./J.-CpS.2), 
wofiir wir Sie auf Depotkonto B erkennen. Ein Nummemver· 
zeichnis fiigen wir bei. Hochachtungsvoll 
Nummernverzeichnis. X-Bank. 

50 Konsortial-Korrespondenzo 
Die Konsortialgeschafte erfordem eine sehr vielseitige Korre

spondenz. Die wichtigsten FaIle sind in den folgenden Bei
spielen zusammengestellt. Sie illustrieren die ttbemahme einer 
Stadtanleihe sowie die Griindung, Tatigkeit und Auflosung des 
Konsortiums. Zur naheren Erlauterung verweisen wir auf die 
Ausfiihrungen auf S. 28 und S. 397 u. ff. 

Beispieleo 
Berlin, den 1. Marz 1903. 

An den Magistrat der Stadt Guben. 

Wie wir aus den Zeitungen ersehen, ist dem verehrlichen 
Magistrat die Genehmigung zur Ausgabe einer 3%proz. An
leihe in Hohe von 1 000 000 Mk. erteilt worden. 

1) Um Portospesen zu ersparen, werden die Wertpakete oft nur mit 
600 n. Wer.tangabe deklariert und der Mehrwert bei einer Versicherungs
gesel1schaft gegen Verlust versichert. 

II) J./J.-Cps. = Januar-Juli-Coupons, d. h. an den Stiicken haften 
Coupons per 1. Januar und per 1. Juli, zum Unterschied von Bolchen Stiicken 
mit Coupons per 1. April und 1. Oktober. 
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Da wir die Absicht haben, ein Gebot auf diese Anleihe ab
zugeben, bitten wir ergebenst urn "Obersendung der "Obernahme-
bedingungen. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Berlin, den 4. Marz 1903. 

Herren Fritz Kurzer & Co., Bankgescha£t, Guben. 

Wie Ihnen bekannt, ist dem dortigen Magistrat die Ge
nehmigung zur Ausgabe einer 3 % proz. AIileihe in Hohe von 
einer Million Mark erteilt worden. Indem wir Ihnen anliegend 
eine Kopie der "Obernahrnebedingungen iiberreichen, gestatten 
wir uns die ergebene Anfrage, ob Sie bereit waren, in Gernein
schaft mit uns und vielleicht noch mit einigen befreundeten 
Firmen ein Gebot auf diese Anleihe abzugeben. 

Ihren werten Nachrichten entgegensehend, zeichnen wir 

hochachtend 

X-Bank. 

Guben, den 5. Marz 1903. 

An die X-Bank, Berlin. 

3%proz. Anleihe der Stadt Guben von 1903. 
1m Besitze Ihres Geehrten vom 4. cr. danken wir Ihnen 

verbindlichst fur Ihre Anregung und erklaren uns gern bereit, 
uns an dem Gebote auf die rubrizierte Anleihe mit einer Quote 
von 

25% (funfundzwanzig Prozent) 

zu beteiligen. Wir bitten, uns gefl. zu sagen, welchen Kurs 
Sie in Aussicht genommen haben. Wir glauben in Anbetracht 
der augenblicklichen Geldverhaltnisse nicht uber 99,25 hinaus
gehen zu durfen. 

Ihre weiteren Nachrichten erwartend, zeichnen wir 

hochachtend 

Fri tz K urzer & Co. 
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Berlin, den 6. Marz 1903. 

Herren Fritz Kurzer & Co., Guben. 

3%proz. Anleihe der Stadt Guben von 1903. 
Wir besitzen Ihr Geehrtes yom gestrigen Tage und be

merken uns gem, daB Sie sich an der tThernahme der rubri
zierten Anleihe mit einer Quote von 

25% 
zu beteiligen wiinschen. 

Wir haben zurTeilnahme am Konsortium heute noch die 
Firmen Ernst Hensel in Kottbus, Curt Fehr & Co. in 
Breslau und den Bankverein in Forst aufgefordert und 
werden Ihnen nach Empfang der Antworten weiter berichten. 

Den angegebenen Kurs halten wir fiir angemessen und 
werden allenfalls nur wenige Pfennige hOher bieten. 

Hochachtend 
X-Bank. 

Briefe an Ernst Hensel in Kottbus, Curt Fehr & Co. 
in Breslau und an den Bankverein in Forst. 

Berlin, den 6. Mirz 1903. 

Wir haben die Absicht, in Gemeinschaft mit der Firma 
Fritz Kurzer & Co., Guben, ein Gebot auf die neue 3%proz. 
Anleihe der Stadt Guben abzugeben, und bitten Sie daher, uns 
zu sagen, ob Sie sich an diesem Gebot zu beteiligen wiinschen 
und eventuell mit welcher Quote. tTher den zu bietenden Kurs 
wiirden wir uns vorher mit Ihnen verstii.ndigen. 

Wir £iigen eine Kopie der tThernahmebedingungen bei und 
zeichnen hochachtend 

X-Bank. 

Forst, den 7. Marz 1903. 

An die X-Bank, Berlin. 

1m Besitze Ihres werren gestrigen Schreibens sind wir be
reit, uns an der tThemahme der 3 %proz. Gubener Stadtanleihe 
mit Nominal 200 000 Mk. 
zu beteiligen und bleiben weitere N achrichten gem erwartend. 

Hochachtend 
Bankverein in Forst. 
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Ernst Hensel, Kottbus, beteiligt sieh mit 15% = 
150 000 Mk.; Curt Fehr & Co., Breslau, lehnen die 
Offerte abo 

Berlin, den 8. Marz 1903. 
3%proz. Anleihe der Stadt Guben von 1903. 

An den Bankverein in Forst L(L. 

Wir besitzen Ihr geehrtes Sehreiben vom 7. cr. und haben 
davon Notiz genommen, daB Sie sieh an der Vbernahme der 
rubrizierten Anleihe mit 

20% 
zu beteiligen wiinsehen. 

Wir haben heute einen Kurs von 99,27 geboten, womit wir 
Sie einverstanden hoff en. Hoehachtend 

X.Bank. 

Ein ahnlieher Brief wird an Ernst Hensel geriehtet, nur 
statt der Beteiligung von 20% eine solehe von 15% bestatigt. 

Berlin, den 8. Marz 1903. 
Herren Fritz Kurzer & Co., Guben. 

In Verfolg unseres Sehreibens vom 6. d. Mts. teilen wir 
Ihnen ergebenst mit, daB sieh der Bankverein in Forst und 
die Firma Ernst Hensel in Kottbus bereit erklart haben, 
das Konsortialgesehaft mit uns gemeinsehaftlieh zu machen. Der 
Bankverein in Forst beteiligt sieh mit einer Quote von 20%, 
die Firma Ernst Hensel, Kottbus, mit einer solehen von 15%, 
wahrend wir restliehe 40% selbst iibernehmen. Wir haben heute, 
Ihr Einverstandnis voraussetzend, im Namen des Konsortiums 
einen Kurs von 99,27 geboten und werden Sie von dem Resultat 
prompt in Kenntnis setzen. Hoehaehtend 

X-Bank. 

Berlin, den 8. Marz 1903. 

Verehrl. Magistrat in Guben. 

Auf Grund der uns iibermittelten Bedingungen bieten wir 
im Namen eines Konsortiums, bestehend auBer uns als dessen 
Leiterin aus der Firma: Fritz Kurzer & Co., dort, dem 
Bankverein in Forst und Herrn Ernst Hensel in Kott-
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bus, auf die neue 3 12 proz. Anleihe im Betrage von einer 
Million Mark fUr je 100 Mk. Nominal den Preis von 99,27 Mk. 
zuzuglich der laufenden Stuckzinsen, sonst in GemlWheit der 
Vbernahmebedingungen. Wir halten uns an unsere Offerte bis 
zum 12. dieses Monats mittags 12 Uhr gebunden. 

Hochachtend 
X-Bank. 

Berlin, den 12. Marz 1903. 
Verehrl. Magistrat in Guben. 

----
Aus Ihrer heutigen Depesche bemerken wir uns, daB unserem 

Konsortium der Zuschlag auf die neue 312 %ige Anleihe erteilt 
worden ist. Die Vbernahme der Stucke hat durch uns gegen 
Zahlung des Betrages den Bedingungen gemaB am 25. d. Mts. 
zu erfolgen; wir werden Ihnen an dem genannten Tage den Be
trag prompt remittieren. Einen SchluBschein fUgen wir hei, indem 
wir das Konto des Magistrats fUr halhen Stempel mit 

99,30 Mk. val. per dato 
w. v. belasten. 

Briefe an aIle Ko nsortial mi tglieder. 

Hochachtend 
X-Bank. 

Berlin, den 12. Marz 1903. 
312proz. Anleihe der Stadt Guben. 

Unter Bezugnahme auf unsere Korrespondenz in der rubri
zierten Angelegenheit teilen wir Ihnen hierdurch mit, daB uns 
heute der Zuschlag auf ohige Anleihe zum Kurse von 99,27% 
und Zinsen vom l. Januar 1903 ah erteilt worden ist. Wir bitten 
Sie, uns zu bestatigen, daB Sie an diesem Geschafte mit 

25%1) 
beteiligt sind. 

Den Gegenwert haben wir gegen Abnahme der Stucke per 
25. d. Mts. der Stadtgemeinde anzuschaffen. 

Den auf Ihren Anteil entfallenden Betrag werden wir zur 
Zeit einfordern. 

Hochachtend 
X-Bank. 

1) In den Briefen an die anderen MitgJieder steht bier 20 oder 15%. 
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Brief der Konsortialmitglieder an die Bank . 

. . . . . . , den 14. Marz 1903. 

Wir besitzen 1hre geehrten Zeilen vom 12. cr. und bemerken 
uns daraus, daB uns der Zuschlag auf die neue Anleihe a 99,27% 
erteilt worden ist. Wir bestatigen 1hrem Wunsche gemaB, daB 
wir an dem Vbernahmegeschaft mit einer Quote von 

25% (20 oder 15%) 
beteiligt sind. 

Von den iibrigen Mitteilungen haben wir bestens Notiz ge
nommen und zeichnen 

hochachtend 

Guben, den 22. Marz 1903. 

An die X-Bank, Berlin. 

Von dem uns per 25. cr. zu zahlenden Betrage benotigen 
wir vorlaufig nur ca. 

500000 Mk., 
die Sie gefl. zum genannten Tage unserem Girokonto bei der 
Reichsbank iiberweisen wollen. Den Rest unseres Guthabens 
belieben Sie uns auf Depositenkonto zu dem vereinbarten De
positalzinssatz von 1 %% bis auf Abruf zu kreditieren1 ). 

Hochachtend 
Magistrat der Stadt Guben. 

1) In dem obigen Beispiel cines Konsortialgeschiifts hat das Konsor
tium sieh bereit erkliirt, die ganze Anieihe in einem Posten abzunehmen 
und den gesamten Gegenwert zu remittieren. Die Stadt wiinscht abel' das 
Geld nul' aUmahlich zu erheben, und hierbei ist vereinbart, daB das Kon
sortium einen Depositaizinssatz von 11/2% zu vergiiten habe. In diesel' 
Weise werden Konsortialgeschafte mit Stiidten oft abgeschlossen; sehr 
haufig wird abel' aueh von vornherein in don Dbemahmebodingungen fest
ge~etzt, an welchen Terminen die Stucke sukzessive abzunehmen sind. 
Dementspreehend erfolgt auch die Remittierung des Gegenwerts jeweilig 
konform dem zur Abnahme gelangten Betrag an Effekten. Dem Konsor
tium verbleibt also ein Zwischengewinn, dossen Hohe gleieh del' Differenz 
zwischen dem Anleihezins und dem Zinssatz fUr den auf Konto gutge· 
schriebenen Gegenwert ist. Diesel' Zwischengewinn bildet haufig den Anreiz 
Zur Dbemahme von Stadtanleihen, da der Gewinn am Kurse sehr gering 
ist und zudem teilweise durch die Spesen absorbiert wird. Auch boim 
AbschluB von Anleihen mit ausliindischen Staaten werden hii.ufig ent· 
sprechende Vereinbarungen getroffen. 
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Berlin, den 23. Marz 1903. 

An den Magistrat der Stadt Guben. 

~m Besitze des geehrten Schreibens haben wir von Ihren 
Mitteilungen bestens Kenntnis genommen, berechnen laut bei
folgender Nota die una zugeschlagenen 

1000000 Mk. Ihrer Stadt-Obligationen von 1903 
mit 

1 011 400 Mk. val. per 25. Marz 

fur Ihren Kredit und bitten um Einsendung von 
500 000 Mk. Obligationen in gemischten Stucken. 

Die iibrigbleibenden 
500 000 Mk. Obligationen 

wollen Sie einstweilen auf Depotkonto gutschreiben. 
Ihrer Weisung zufolge iiberweisen wir Ihnen morgen ohne 

wei teres Avis 
500 000 Mk. val. per 25. Marz 

w. v. zu Lasten Ihres werten Kontos. 
Den Empfang bitten wir uns zu bestatigen. 

Hochachtend 
X-Bank. 

Briefe an aIle Konsortialmitglieder. 

Berlin, den 23. Marz 1903. 

Der Stadtgemeinde in Guben haben wir a Konto der iiber
nommenen 1 000 000 Mk. 3 Y2 proz. Gubener Stadtanleihe von 1903 
per 25. cr. 

500000 Mk. 
zu vergiiten. 

Wir bringen diesen Betrag zugunsten des Konsortialkontos 
zur Einforderung, indem wir Sie pro rata Ihrer Beteiligung von 
25% (20 bzw. 15%) mit 

125000 Mk. (100 000 Mk. bzw. 75000 Mk.) 
val. per 24. M1i.rz w. v. belasten. 

Der Prospekt zur Einfiihrung der Anleihe an der hiesigen 
Borse diirfte demn1i.chst von der Zulassungsstelle genehmigt 
werden; wir werden alsdann mit der Subskription vorgehen. 

Hochachtend 
X-Bank. 



Konsortial-Korrespondenz. 369 

Guben, den 24. Miirz 1903. 

An die X-Bank, Berlin. 

Wir bekennen uns zum Empfange Ihres Geehrten vom 23. cr., 
nehmen davon Vormerkung, daB Sie 

500 000 Mk. per 25. Marz 

zur Einforderung bringen, und iiberweisen Ihnen heute zum Aus
gleich des uns belasteten Anteils hiervon 

125000 Mk. val. per 25. Marz 

fiir unser Kredit. 
Wir bitten um Empfangsbestatigung und zeichnen 

hochachtend 
Fritz K urzer & Co. 

In gleichem Sinne schreiben die anderen Konsortialmitglieder 
an die Bank. 

Nunmehr folgen die Verhandlungen mit den Konsorten iiber 
den Kurs, zu dem die Anleihe an der Borse eingefiihrt werden 
soll. Man einigt sich auf 99,80%. Der Prospekt wird von der 
Zulassungsstelle der Berliner Borse genehmigt. Die Zeichnung 
findet am 1. April 1903 statt. 

Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Berlin, den 1. April 1903. 

Konsortium 1 000 000 Mk. 3 Yzproz. 
Gubener Stadtanleihe von 1903. 

Wir beehren uns, Ihnen ergebenst mitzuteilen, daB bei der 
heutigen Subskription der rubr. Anleihe in Summa 

820000 Mk. 
gezeichnet worden sind, die wir laut anliegender Berechnung mit 

826913,70 Mk. val. per 5. April 19(3 1) 

dem Konsortialkonto kreditieren, indem wir die Stiicke dem 
Depotkonto belasten. 

Wir bringen das ungefiihre Guthaben des Konsortiums 
800000 Mk. 

unter die Beteiligten per 7. April 1903 zur Ausschiittung und 

I} Das ist der Tag der Lieferungj siehe Anmerkung zu S. 361. 
Buchwald. Bankbetrieb. 6. Aull. 24 
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erkennen Sie fur den auf Sie entfallenden Betrag Meran mit 
200 000 Mk. (160000 bzw. 120 000) 

val. per 7. April a. c. 
Hochachtend 

X-Bank. 

Der Empfang der Briefe und die Gutschrift des Betrages 
werden von den Mitgliedern bestatigt. 

Die vom Magistrat noch nicht bezogenen Stucke sind in
zwischen abgefordert und eingesandt worden. Am 10. April 
kundigt der Magistrat den Rest seines Guthabens per 15. April. 

Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Konsortium 1000000 Mk. 3Y2proz. 
Gubener Stadtanleihe von 1903. 

Berlin, den 11. April 1903. 

Wir bitten, gen. davon Notiz zu nehmen, daB der Magistrat 
heute per 15. April den Rest seines Guthabens gekundigt hat. 

Das Konsortialkonto weist nach Vergutung des betreffenden 
Betrages an den Magistrat und unter Berucksichtigung der bis 
jetzt zu Kursregulierungszwecken aufgenommenen 20 000 Mk. 
Stadtanleihe ein Debetsaldo von 

ca. 500 000 Mk. 

auf, den wir per 15. April einfordern. Auf ihre Beteiligung von 
25% (20%, 15%) 

am Konsortium entfallen 
125000 Mk. (100 000, 75000 Mk.), 

fur die wir Sie val. per 15. April a. c. belasten. 

Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Konsortium 1 000 000 Mk. 3 Y2 proz. 
Gubener Stadtanleihe von 1903. 

Hochachtend 
X-Bank. 

Berlin, den 20. April 1903. 

Nachdem der Stuckebestand des rubr. Konsortiums nunmehr 
ausverkauft ist, bringen wir es per 22. April a. c. zur Auflosung. 
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Unter Beriicksichtigung samtlicher Spesen ergibt sich ein N etto
gewinn von 

2460,50 Mk., 

an dem Sie pro rata Ihrer Beteiligungsquote von 25% (20% 
bzw. 15%) mit 
615,10 Mk. (492,10 bzw. 369,10 Mk.), val. per 22. April cr. 

franko 
partizipieren, wofiir wir Sie w. v. erkennen. 

Wir bitten Sie, uns gefl. zu bestatigen, daB hiermit Ihre 
samtlichen Anspriiche an das Konsortium ihre Erledigung gefunden 
haben. 

Hochachtend 
X-Bank. 



VID. Die Buchhalterei. 

I. Allgemeines. 
Ein groBer Teil der buchhalterischen Arbeiten ist schon in 

den friiheren Kapiteln eingehend besprochen worden. Bei der 
Darstellung der Funktionen jedes einzelnen Bureaus wurde auf 
die Grundbuchungen (Kassa und Primanota) hingewiesen; ebenso 
sind die Skontren und deren Abschliisse ausfiihrlich erkU1rt 
worden. 

Die Kassabiicher werden immer im Kassenbureau gefiihrt j 
bei den anderen Biichern HiBt sich ein allgemein geltendes Prinzip 
nicht festlegen. Wie erwi.ihnt, haben die groBen Banken in der 
Mehrzahl eine besondere Primanotenabteilung eingerichtet. Zu
weilen werden die Primanoten in den verschiedenen Bureaus ge
fiihrt, und zwar in jedem Bureau diejenigen Biicher, die die 
Geschiiftsvorfi.ille in einem besonderen Geschi.iftszweig darstellen 
Bollen (z. B. die Wechsel-Primanota im Wechselbureau usw.). 

Ebenso wenig einheitlich werden diejenigen Arbeiten ver
teilt, die die Skontrobuchhaltung betreffen. Einige Banken lassen 
sie in der Buchhalterei vornehmen, andere in den Bureaus, deren 
Geschiiftsvorfi.ille sie enthalten (Wechselskontro im Wechsel
bureau usw.). 

Von den Hilfsbiichern wurde eines bisher noch nicht er
l1iutert, obgleich es das umfangreichste und wichtigste ist: das 
Kontokorrent. Bekanntlich enthalt dieses Buch fiir jede 
Firma, mit der die Bank in Geschi.iftsverbindung steht, ein Konto. 
Es ist ein "lebendes" oder Personenkonto zum Unterschied 
der "toten" oder Sachkonten (Effektenkonto usw.). Ein 
Skontro ist das Kontokorrent deshalb, weil es ebenso wie die 
anderen Skontren dazu dient, das entsprechende Hauptbuchkonto 
zu spezialisieren. Wi.ihrend dieses nur die monatlichen Umsatz
ziffern im Debet und Kredit in je einer Summe enthi.ilt, fiihren 
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die Skontren bekanntlich jeden einzelnen Vorfall getrennt auf. 
Ihr AbschluB entspricht dem im Hauptbuch, beim Kontokorrent 
zwar nicht der AbschluB jedes einzelnen Kontos, aber die Summe 
der Konten dem Kontokorrentkonto im Hauptbuch. 

AuBer der Fiihrung des Kontokorrents gehOren zu den 
Arbeiten der Buchhalterei noch die Anfertigung der AbschluB
arbeiten und die Aufstellung der Bilanz. In den grt>Beren Banken 
existiert fiir die Anfertigung der Bilanz oft noch eine besondere 
Abteilung, die Hauptbuchhalterei, wo Journal und Hauptbuch 
gefiihrt werden. 

Ala Buchhaltungssystem kommt bei allen Banken die doppelte 
Buchfiihrung in Anwendung. Ihr muB schon eines sicheren Kon
trolldienstes wegen der Vorzug gegeben werden (siehe S. 85). 
1m GroBbetriebe ist die doppelte Buchfiihrung auch aus anderen 
Griinden unentbehrlich. Durch ihr Prinzip, daB iiber jeden Ge
schaftsvorfall auf dem einen Konte eine Belastung, auf dem 
anderen eine Kreditierung erscheinen muB, wird eine Sicherheit 
geschaffen, daB die Biicher richtig gefiihrt sind. Denn infolge 
dieses Prinzips muB die Summe samtlicher Debetposten gleich 
der Summe samtlicher Kreditposten sein. Das ist bei der ein
fachen Buchhaltung nicht moglich, und schon deshalb ist diese im 
GroBbetriebe nicht brauchbar. Dazu kommt, daB man mit-Hilfe 
der einfachen Buchfiihrung nicht die an den einzelnen Geschafts
zweigen erzielten Gewinne feststellen kann. Es liegt aber im 
Bankgewerbe wie in jedem groBeren Unternehmen im ,Interesse 
der Leitung, jederzeit zu wissen, an welchem Geschaftszweige 
Nutzen erzielt und an welchem Schaden erlitten wurde. 

Bei den meisten Banken, namentlich im GroBbetriebe, werden 
mit der doppelten Buchfiihrung auch einige Einrichtungen aus 
dem System der amerikanischen Buchfiihrung in Verbindung 
gebracht. Vollkommen nach dem theoretischen Schema der 
Buchhaltungslehre werden wohl die Biicher nirgends angelegt. 
'Oberall spielen ZweckmaBigkeit, Umfang des Geschafts, Eigen
heiten des Betriebes usw. eine groBe Rolle. Das System der 
amerikanischen Buchhaltung besteht bekanntlich darin, daB die 
einzelnen Posten tabellarisch gebucht werden. Primanota und 
Journal sind vereinigt, indem die Primanoten mit einer Anzahl 
von Rubriken verbunden sind, von denen jede einem Sachkonto 
dient, so daB jeder Primanotenposten sofort auf zwei Sachkonten 
iibertragen werden kann: Eine vollkommenreine amerikanische 
Buchfiihrung wird selten angewandt, aber daB System der Tabelle 



374 Die Anlage des KontokorrentB. 

ist doch sehr haufig eingefiihrt. Wie die Anlage unter Benutzung 
dieses Prinzip erfolgt, ist aus den Beispielen S. 160 (Wechsel
Primanota) und S. 324 (Effekten-Primanota) zu ersehen. Es 
geht daraus hervor, welche Vereinfachung der Gebrauch mehrerer 
Rubriken bedeutet. 

2. Die Anlage des Kontokorrents. 
Schon in mittleren Betrieben ware es unmoglich. die Fiihrung 

des Kontokorrents nur einem Beamten zu iiberlassen. Die 
groBe Anzahl. der Konten zwingt zur Teilung. Diese kann nach 
verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Gewohn
lich wird zuniichst zwischen den Loro- und Nostrokonten 
unterschieden. Unter dem Konto loro (im Singular suo) versteht 
man, wie erwiihnt, ein solches, das. fUr die Geschiifte der Kund
schaft bei der Bank bestimmt ist; auf das Konto nostro (im 
Singular mio) werden die eigenen Geschafte der Bank bei 
anderen Firmen gebucht. 

Innerhalb dieser beiden Abteilungen der Kontokorrent-Buch
halterei (der Loro- und Nostro-Abteilung) werden die Arbeiten 
in der Regel wieder nach den Namen der einzelnen Kunden 
verteilt. So unterscheidet man z. B. zwischen den Konto
korrenten A.C, D·F usw. Ferner fiihrt man noch das Konto 
pro Diverse, das die Geschafte mit kleineren Kunden ent· 
hiilt, die gelegentlich einmal die Bank beschaftigt haben, wofiir 
sich die Einreihung unter die anderen Kontokorrent-Kunden nicht 
verlohnt. 

Jeder Buchhalter hat nach dieser Einteilung einen bestimmten 
alphabetisch geordneten Kundenkreis vor sich. Aber in seinem 
Buche werden noch weitere Spezialisierungen vorgenommen. Es 
wird namlich nicht immer fiir jeden Kunden nur ei n Konto 
gefiihrt, sondern es werden hiiufig deren mehrere angelegt. Denn 
es kommt vor, daB die Kunden so verschieden geartete Trans
aktionen machen, daB es unmoglich ware, zum mindesten den 
Oberblick erschweren wiirde, wenn man sie alle auf dasselbe 
Konto buchen wolIte. 

Wie erwii.hnt, p£legen die Banken ihren groBeren Kunden 
nicht bei jedem Geschaft (z. B. Diskont· oder Effektengeschiift) 
die Provision in der Nota zu berechnen, sondern oft wird ver· 
einbart, sie im ganzen vom Umsatz auf dem Ko~to, und zwar 
von dessen groBerer Seite, in Ansatz zu bringen. 
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Werden nun Transaktionen gemacht, fiir die keine Pro
vision zu zablen ist, so miissen sie entweder auf diesem Konto 
als "provisionsfrei" notiert werden, oder es ist ein besonderes 
Konto zu fUhren. So p£legt man ein Scheckkonto einzu
richten, das den Scheck- und Inkassoverkehr aufnimmt, der in 
der Regel franko Provision ausgefiihrt wird. Das provisions
freie Konto muB immer ein Guthaben aufweisen. Ahnlichkeit 
mit dem Scheckkonto hat auch das sogenannte Depositen
konto. Es ist das Bestreben der Banken, die iiberschiissigen 
Barnlittel der weitesten Kreise des Publikums anzusammeln und 
nutzbringend zu verwerten. Man nennt die bei den Banken vom 
Publikum hinterlegten Summen Depositengelder und spricht 
dementsprechend von Depositenkonten. (Naheres iiber den Unter
sehied beider Konten siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels.) 

Eigene Akzepte der Bank, vom Kunden ausgesteIlt. werden 
auch bei vielen Instituten auf ein besonderes Kontokorrent
konto, das Akzeptenkonto, gebucht. Dieses ist nicht mit 
dem Akzeptenkonto als Sachkonto des Hauptbuches zu ver
wechseln, das dazu dient, die Akzeptverbindlichkeiten der Bank 
festzusteIlen. 

Die Provision ffir die von der Bank eingegangene Akzept
verpflichtung (Akzeptprovision) wird dem Kunden gewohn
lich sofort bei der Leistung der Akzeptunterschrift auf dem 
regularen Konto, dem Konto ordinario, belastet, so daB das 
Akzeptenkonto provisionsfrei gefiihrt werden kann. 

Seit· einigen Jahren wird noch ein anderes Separatkonto 
eingerichtet: das Dividendenpapierkonto. Es verdankt 
seine Existenz dem Bescblusse der Berliner Banken, auf die 
Umsatze in Papieren, die keine festen Zinsen, sondern Divi
denden gewahren, sowohl beim Ankauf wie beim Verkaufeine 
Provision in Ansatz zu bringen. Friiher wurden die Abscbliisse 
hiiufig iiber das Konto ordinario gefUhrt und hierbei Provision 
nur von der groBeren Seite des Kontos gerechnet. Jetzt wird 
die Provision dem Kunden meistens sofort bei der Abrechnung be
lastet, so daB das Dividendenpapierkonto gleichfaIls provisions
frei gefiihrt werden kann. 

Selbst wenn man aIle diese Separatkonten etabliert, wird 
doch noch eine Anzahl von Geschaftsabscbliissen iiber das Konto 
ordinario franko Provision gebucht werden mussen. So wird z. B. 
bei einem Rikambiowechsel die gesetzliche Provision von Ya % 
sofort in Ansatz gebracht (siehe S. 147). Es dart daher auf 
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dem Konto keine weitere Provision berechnet werden. Es wiirde 
aber nicht verlohnen, hierfiir ein besonderes Konto anzulegen. 
Umgekehrt kann man sogar einige der erwahnten Separatkonten 
mit dem Konto ordinario verschmelzen und die Posten franko 
Provision buchen. 

AuBerdem werden fUr besondere Geschafte eines Kunden 
zuweilen noch Separatkonten gefUhrt. Teilweise geschieht das 
auf Wunsch der Kunden selbst, die durch die getrennte Konto
fUhrung leichter in der Lage sind, den erzielten Gewinn oder 
Verlust festzustellen. 

Die N ostrokonten zerfallen ebenfalls in verschiedene Arten. 
Nostrokonten fiir Geschiifte mit auslandischen Firmen miissen 
sowohl in der auslandischen wie in der deutschen Wahrung ge
fUhrt werden. In der auslandischen deshalb, weil die Disposition 
iiber das Guthaben 1) sowie die Abrechnung in der auslandilSchen 
Miinze erfolgt, der Gegenwert aber in den Biichern der Bank 
auch in deutscher Wahrung angegeben sein muB, um ihn in den 
Rahmen der Gesamtbuchhaltung einfiigen zu konnen. Es ist 
nicht angangig, in der Bilanz einige Konten in auslandischer 
Wahrung einzustellen. Es ware daher in diesem FaIle iiberhaupt 
unmoglich, den bilanzmaBigen Ausgleich herzustellen. 

Zu den Nostrokonten sind auch die Metakonten (conto 
a meta) und die Konsortialkonten zu rechnen. 

Das Wesen der Metageschiifte ist schon bei der Effekten
arbitrage (S. 245) erlautert worden. Das Konto muB so gefUhrt 
werden, daB die Transaktionen des hiesigen Platzes (hiesige 
Linie) aus der einen Rubrik und die des fremden Platzes aus 
einer zweiten Rubrik (dortige Linie) ersichtlich sind. So kann 
man leicht das Resultat der gesamten Metaverbindung iibersehen 
(siehe Beispiel S. 396/397). 

Die Konsortialkonten umfassen die gemeinschaftlichen Ge
schafte mehrerer Bankfirmen. Wie erwahnt, werden Konsortien 
meistens bei den Emissionsgeschiiften gebildet. Aber das braucht 
durchaus nicht immer der Fall zu sein. Einige Banken konnen 
z. B. ein Konsortium zu dem Zwecke bilden, groBere Summen 
eines bestimmten Papieres an der Borse· anzukaufen. Ein Mit
glied des Konsortiums iibernimmt immer die Leitung und schlieBt 
fUr Rechnung des Konsortiums die Geschiifte abo J edes Mit
glied ist am Gewinn oder Verlust mit einem bestimmten Pro
zentsatz beteiligt. In gleichem Verhiiltnis haben die Mitglieder 

I} Die Bank' verfiigt Z. B. iiber 10 000 Fr. auf Paris. 
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Einzahlungen zu leisten, deren Hohe insgesamt dem Betrage der 
angekauften Werte entspricht. Verringern sich nun die Kon
sortialbestande durch Verkaufe von Effekten, so werden Aus
schiittungen vorgenommen, und zwar ungefahr in Hohe des 
Wertes der Verkaufe, an jedes einzelne Mitglied im Prozentsatz 
seiner Beteiligung am Konsortium. 

SolI das Konsortium aufgelost werden, so werden die noch 
vorhandenen Effektenbestande ebenfalls prozentual an die Mit
glieder verteilt, und der Gewinn oder Verlust wird repartiert. 

Die Bank, welche die Leitung des Konsortiums iibernommen 
hat, flihrt iiber aile Konsortialgeschafte, die in dem betreffenden 
Wertpapier abgewickelt werden, ein Konsortialkonto als Konto 
des Kontokorrents. Ferner flihrt sie ein Konto iiber ihre eigene 
Beteiligung am Konsortium; aus diesem Konto ist ihr Gewinn 
oder Verlust ersichtlich. Die anderen Mitglieder des Kon
sortiums fiihren iiber ihre eigenen Beteiligungen ebenfalls Konten, 
aber nur das Konto "Eigene Beteiligung", kein Konsortialkonto 
(Naheres siehe S. 397). 

Das Kontokorrent wird nach den Kassenbiichern und Prima
noten iibertragen. 

1m GroBbetriebe wiirde die Anlage eines einzigen Konto
korrentkontos fiir jeden Kunden nicht geniigen. Denn werden 
bei der "Ubertragung Fehler gemacht, so konnen diese leicht zu 
groBen MiBhelligkeiten fiihren. Falls ein Kunde z. B. sein Gut
haben "iiberzieht", d. h. mehr abhebt, als er "gut hat", konnen 
Verluste fur die Bank entstehen, wenn das Geld durch eine falsche 
"Ubertragung des Kontokorrent-Buchhalters ausgezahlt wird. 
Deshalb werden bei den meisten GroBbanken fiir dieselben Ge
schaftsabschliisse zwei Kontokorrente von verschiedenen Be
amten geflihrt. Dadurch wird auch die Gefahr von Unter
schlagungen verringert. 

Um zu verhindern, daB Fehler, die bei der Buchung der 
Primanoten gemacht und von der Kontrolle iibersehen worden 
sind, sich auch noch in das Kontokorrent einschleichen, IaBt 
man in der Regel das eine Konto nach den Kopien der von der 
Bank abgesandten Briefe iibertragen, in denen ja samtliche Be
lastungen und Kreditierungen enthalten sein miissen. Das andere 
Konto wird dann nach den Primanoten gebucht. 

Bei einigen Banken werden beide Kontokorrent-Biicher in 
der gleichen Form angelegt. Bei anderen Instituten wahlt man 
flir das eine die Form der Staffel. Wahrend bei der gewohn-



378 Beispiel fiir die Staffelberechnung. 

st.ffel. 
Zinssatz im Kredit bis 15. Okt. 2%, Zinssatz im Debet bis 15. Okt. 5%, 

" " " ,,31. Dez. 21/2 Ufo. " " " ,,31. Dez. 6%. 

1902 

Monat iTag 

J",U 7 
20 

A'U(JfJ8' 10 

18 

September 7 

Oktober 13 

16 
November 11 

Dezember 16 

20 

31 

31 

31 

I 

Zinsenbereohnung 
fUr Berm Fries Schultz, Berlin, 

von X-Ba1&k. 

-~ Zinsnummem 
Betrag Tage 

Debet Kredit 

7000 - 13 910 
D 1000 -
K 6000 - 20 1200 
K 2116 60 

K 8116 60 8 649 
D 3190 60 

K 4926 

I 
90 19 936 

D 1900 -
K 3026 90 36 1089 
K 100 -

I K 3126 90 2 62 

4846 

K 3126 90 26 8IB 
D 3600 -
D 474 10 34 161 
K 170 -
D 304 10 6 16 
K 1200 -
K 896 90 10 89 
K 33 10 176 901 

K 929 - 20f0Zsn. a.jNr.4846=26,86 K. 
D 2 90 21/8%" a./Nr. 901= 6,26K. 

K 926 10 6% " a./Nr. 176= 2,00 D. 

D 1 - Porti ",nd Sp68en = 1,00 D. 

K 926 10 
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lichen Form des Kontokorrents auf die linke Seite die Be
lastungen des Kunden, auf die rechte die Kreditierungen gebucht 
werden, reiht die Staffel samtliche Einzahlungenund Abhebungen 
untereinander, und zwar so, daB jeder neue Posten dem alten 
Saldo zugezahlt oder abgezogen wird (Beispiel siehe S. 378). 
Der Saldo des Kontos ist daher aus der Staffel sofort zu ersehen, 
wahrend er bei der anderen Form erst festgesteilt werden kann, 
wenn beide Seiten addiert sind. 

Um Fehler sofort zu entdecken, werden beide Blicher sehr 
oft miteinander abgestimmt. 

An den Kopf des Kontos schreibt man den Namen des 
Kunden sowie einige Bemerkungen liber das Maximum des zu 
gewahrenden Kredits, liber die Bedingungen, zu denen die Ge
scMfte abgeschlossen worden sind (Konditionen), bei den Kon
sortialkonten liber die Rohe der prozentualen Beteiligung der 
Mitglieder, deren Namen usw. 

3. Der AbschluB des Kontokorrents. 
Mindestens nach SchluB eines jeden Jahres, in der Regel 

aber halbjahrlich, libersenden die Banken ihren Kunden einen 
Kontoauszug. Er enthlilt eine genaue Abschrift des Kontos und 
wird wie dieses abgeschlossen. Der Saldo wird auf die neue 
Rechnung vorgetragen. 

Beim AbschluB sind die Zinsen flir das bei der Bank hinter
legte oder von ihr entliehene Kapital zu berechnen. Wie bei 
den Wechselabrechnungen werden auch hier der Einfachheit 
halber erst die sogenannten Zinsnummern festgesteilt, d. h. das 
Produkt von Kapital mal Tagen, dividiert durch 100. Der Monat 
wird in Berlin zu 30 Tagen berechnet. 

Die Berechnung der Zinsen kann auf drei verschiedene Me-
thoden erfolgen. Man unterscheidet: 

1. die Staffelrechnung, 
2. die progressive Methode, 
3. die retrograde Methode. 

Die Staffelrechnung (siehe Beispiel S. 378) besteht darin, 
daB man auf der Staffel bei jedem Posten genau die Zinsen vom 
Tage der Einzahlung bis zur Abhebung berechnet. 

Je nachdem nun der Kunde Zinsen zu zahlen oder zu emp
fangen hat, werden die Zinsnummern in die Debet- oder Kredit
kolonne eingesetzt. Diese beiden Spalten befinden sich rechts 
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von der fUr die Kapitalbetrage bestimmten Reihe (siehe Beispiel). 
Beim AbschluB werden die Debetnummern wie die Kreditnummern 
addiert und hierauf die Zinsen festgestellt, indem man die Zins-

Progressive 

1 %0 Provision von der groBeren Seite des Kontos. 

Debet. Herm Fritz Miiller, Hamburg. 

1902 I Verfall II k II ~:~-II Betrag 

Juli 1 An Saldo -V ortrag franko Juni 30 180 
I I' 
259661 

4 Franz. Noten Juli 4 176 
19 Domizil 19 161 

August 7 Barsendung Aug. 7 143 
Sept. 2 Effekten Sept. 2 118 

2il 

Russ. Noten 24 96 
Okt. Bar Okt. 4 86 
Nov. Entnahme franko Febr. 8/03 38 

i Provision franko 
I 

Nov. 8 52 

29
1 

Russ. Noten 29 31 
Dez. 2 Domizil Dez. 2 28 

6 Bar 6 24 
20 Effekten 20 10 
26 Domizil 26 4 
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 

I I Durchschn. Zinssatz 
4,40% auf Nr. 20026 

11 %0 Provision auf 
I Mk. 77386,30 1 ) 

I [ __ porti, Spesen usw. 

1903 

Jan. I 211--An Saldo -Vortrag Dez. 31 1 

1] 105295,05 Mk; (die groBere Seite des Kontos), 
- 10050,- " (Frankoposten im Debet), 

95 245,05 Mk. 

771 
4830 

28600 
8844, 

617 
5160 
3800 

26 
750 i 

2451 
7326 

642 
120 

20 
83917 

83917 

14426 
438 

3000 
20000 
7495 

643 
6000 

10000 
50 

2418 
875 

30525 
6423 
3000 

105295 

244 

77 
34 

105651 

25091 

-
-
-
-
50 
70 
-
-
-
75 
-
-
10 
-

05 

80 

40 
-
25 

25 

-14426,- " 
80819,05 Mk. 

- 3432,75 " 
77 386,30 Mk. 

(Saldovortrag, muB provisionsfrei sein, da der 
Posten belastet worden ist.) 

(Stomoposten im Kredit. Dieser muB von der 

nierung im Kredit besagt, daB dieselbe Summe 
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nummern durch diejenige Zahl dividiert, die sich ergibt, wenn 
die Zahl der Tage im Jahre (360) durch den Zinssatz (Prozent
satz) dividiert wird (z. B. bei 4% Zinsen : 90). 

Methode I. 
Bankdiskont: bis 15. Oktober 4%} D hs hni 4 01 

31 D ber 50/ uro 0 tt: ,40 0' 
" . ezem /0 

im Kontokorrene mit der X-Bank, Berlin. Kredit. 

1902 I Verfall II ~ II Zl:!-II Betrag 

Juli 15 Per Barsendung Juli 15 165 7425 4500 -
August 10 Diverse Rimessen Aug. 10 140 25838 18456 50 

22 Storno irrtiiml. zuviel be-
lasteter Entnahme franko Juni 15 195 6692 3432 75 

Sept. 4 Osterr. Noten Sept. 4 116 387 334 20 
Okt. 20 Rimesse a./bier Okt. 20 70 2578 3684 -

Nov. 6 Barsendung Nov. 6 54 8902 16487 55 
30 Rimesse a.fhier 30 

}30 
4500 -

Dez. 4 Coupons 30 1429 265 -
6 Barsendung Dez. 6 24 6840 28500 -

25 Rimesse a.fhier Jan. 5/03 5 20 400 -
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 3800 -

63891 80560 
Saldo der Zinszahlen 20026 

Saldo 25091 26 

--
83917 105651 25 -

Kunde schon im vorigen Semester fiir Provision auf die darin enthaltenen 

provisionspflichtigen Summe des Debets abgezogen werden, da die Stor

im Debet irrtiimlich belastet worden, ist.} 
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Wird fiir die vom Kunden entliehenen (Debet-)Betrage (siehe 
S. 360) der gleiche ZinsfuB wie fUr die Kreditnummern berechnet, 
so braucht man die Zinsen nicht von beiden Nummernreihen, 
sondern nur von ihrer Differenz zu berechnen. Zahlt der Kunde 
fiir das entliehene Geld mehr Zinsen als fiir das hinterlegte, so 
muB die Ausrechnung getrennt erfolgen und der Zinsensaldo ein
gesetzt werden. 

Die progressive (fortschreitende) Methode besteht darin, 
daB die Zinsnummern auf jeder Seite des Kontokorrents ge
trennt berechnet werden. Das Charakteristische dieser Methode 
ist, daB die Berechnung immer vom Tage der Einzahlung oder 
Abhebung des Geldes bis zum Tage des Kontoabschlusses vor
genommen wird. Hat A. am 15. Juli 1000 Mk. eingezahlt und 
den gleichen Betrag am 1. August abgehoben, so werden nicht, 
wie bei der Staffel, Zinsnummern vom 15. Juli bis zum 1. August 
gerechnet, sondern auf die Einzahlung vom 15. Juli bis zum 
31. Dezember (dem Tage des Abschlusses) und auf die Ab
hebung vom 1. August bis zum 31. Dezember. Die Zinsen 
werden nur vom Saldo der Zinsnummern berechnet und auf der 
Seite eingesetzt, wo die groBere Ziffer an Zinsnummern vor
handen war. Um auch den Ausgleich in der (vorletzten Reihe) 
der Zinsnummern herzustellen, setzt man deren Saldo auf der 
kleineren Seite ein (siehe Beispiel S. 380). 

Haufig kommt es vor, daB einige Posten wohl ins Konto
korrent eingesetzt, aber von einem spli.teren Tage ab, und zwar 
erst naeh dem AbschluB, zu verzinsen sind. In unserem Bei
spiel hat Fritz Miiller am 8. November 10 000 Mk. per 8. Fe
bruar auf die Bank entnommen. Das Gesehaft muB ins Konto
korrent bereits unter dem 8. November eingetragen werden, der 
Betrag ist aber erst am 8. Februar fli.llig und daher aueh erst 
von diesem Tage ab zu verzinsen. Das einfachste ware, den 
Posten bei der Zinsbereehnung auBer Betracht zu lassen; man 
miiBte ihn dann aber im Vortrag auf die neue Rechnung getrennt 
auffiihren. Denn die Verzinsung darf erst vom 8. Februar ein
treten, wahrend die Zinsen auf den anderen, auf neue Rechnung 
vorgetragenen Saldo vom 31. Dezember ab zu berechnen sind. 
Man hatte also zu buchen: 

1903 
Januar 

" 
2 
2 

An Saldovortrag Dez. 
Febr. 

15091,25 
10000 
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Bequemer ist aber, nur eine Ziffer als Saldovortrag ein
zustellen, namentlich dann, wenn der eine Saldo, was ebenfalls 
sehr leicht eintreten kann, auf der Kreditseite stehen wurde. 
Man kann daher auch auf den zweiten Saldovortrag Zinsen vom 
31. Dezember ab rechnen und vereinigt beide Betrage zu einer 
Summe. Da der Kunde aber Anspruch auf eine Zinsbelastung 
erst ab 8. Februar hat, so wurde er einen Zinsverlust fur die 
Zeit vom 31. Dezember bis 8. Februar erleiden. Um diesen aus
zugleichen, vergutet man dem Kunden im alten Kontokorrent, 
also schon vorher, die Zinsen fUr diese Zeit. Buchhalterisch 
pflegt man das so zu machen, daB man auf aIle spater falligen 
Posten (vom AbschluB bis zum Tage der Falligkeit) Zinszahlen 
mit roter Tinte einsetzt, sie aber bei der Addition und der Fest
steHung des Saldos nicht mehr berucksichtigt, sondern sogar noch 
diese "roten" Zahlen auf der anderen Seite einsetzt. Dadurch 
wird del' Kunde, statt fur die Zinsen vom 31. Dezember bis 
zum 8. Februar belastet zu werden, hierfur erkannt und somit 
der erwli.hnte Zweck erreicht (siehe Beispiel S. 380/381). Frei
lich unterscheiden sich beide Methoden in einem Punkte. Werden 
namlich rote Ziffern eingesetzt, so wird doch der Kunde fur die 
Zinsen vom 31. Dezember bis zum 8. Februar zum Zinssatz des 
alten Kontokorrents erkannt, spateI' aber zu dem des neuen 
Kontokorrents dafUr belastet. Hierdurch kann eine immerhin 
erhebliche Differenz entstehen. Woes sich um groBere Posten 
und um genaue Rechnung handelt, wird man daher im neuen 
Kontokorrent entweder fUr die betreffende Zeit doch den alten 
Zinssatz in Anwendung bringen oder uberhaupt nicht die Rech
nung mit "roten Zahlen" vornehmen. Hier handelt es sich vor 
allem darum, zu zeigen, wie diese Rechnung vorgenommen wird, 
wenn sie zur Anwendung gelangt. 

In dem obigen Beispiel ist als ZinsfuB ein Satz von 4,40% 
in Rechnung gesteHt worden. Er entspricht dem Durchschnitt 
des Bankdiskonts wahrend der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 
1902, fUr die das Kontokorrent aufgestellt ist. Will man jedoch 
genauerrechnen, so muB eine etwas kompliziertere Methode be
nutzt werden. Zunachst werden die Zinszahlen auf die einzelnen 
Posten genau so wie bei Anwendung des Durchschnittszinssatzes 
berechnet, d. h. in unserem Beispiel vom Tage der Valutierung 
(Verfall) bis zum AbschluBtage des Kontokorrents, dem 31. De
zember (siehe Beispiel S. 385). Fur aHe Posten bis zum Tage der 
ZinsfuBanderung - in unserem Beispiel also bis zum 15. Oktober 
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Progressive 

10/ 00 Provision von dar groBeren Seite des Kontos. 

Debet. Herm Fritz MiJ,Uer, Hamburg. 

1902 I Verfall I $IIZahlen 
Betrag 

Juli 1 An Saldo -Vortrag franko Juni 30 180 25966 14426 -

4 Franz. Noten Juli 4 176 771 438 -
19 Domizil 19 161 4830 3000 -

Aug. 7 Barsendung Aug. 7 143 28600 20000 -
Sept. 2 Effekten Sept. 2 118 8844 7495 50 

24 Russ. Noten 24 96 617 643 70 
Okt. 4 Bar Okt. 4 86 5160 6000 -

16 ZwUckenaddilion (rot) 74788 62008 20 

Nov. 8 Entnahme franko Febr. 8/03 38 3800 10000 -
Provision franko Nov. 8 52 26 50 -

29 Russ. Noten 29 31 750 2418 75 
Dez. 2 Domizil Dez. 2 28 245 875 

6 Bar 6 24 7326 30525 
20 Effekten 20 10 642 6423 10 
26 Domizil 26 4 120 3000 -
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 20 

Schlupaddition 88917 106295 05 
31 4% Zinsen auf Nr. 15486 172 05 
31 5 % Zinsen auf Nr. 4540 63 05 

Nr.20026 
31 10/ 00 Provision auf 

77386,30 Mk. 77 4 o 
1
31 Porti, Spesen usw. 34 

1903 

31 II 

83917 105641 55 
--

Jan. I 2 An Saldo -Vortrag Dez. 25081 55 

- wird eine Zwischenaddition vorgenommen; sowohl der Kapital
betrage wie der Zinszahlen. Die Einstellung dieser Additions
ziffern erfolgt mit roter Tinte, damit sie bei VornahmederSchluB
addition nicht mit den eigentlichen zu addierenden Betragen ver
wechselt werden. In unserem obigen Beispiel sind diese "roten" 
Ziffern durch Unterstreichen kenntlich gemacht. 1st die Zwischen
addition vorgenommen, so wird der Kapitalsaldo gezogen und auf 
diesen Betrag werden die Zinszahlen yom 31. Dezember bis 
15. Oktober zuriickgerechnet. Dies erklart sich auf folgende 



Methode n. 
Bankdiskont: bis 15. Oktober 4 % 

" 31. Dezember 5 % 

im Kontokorrent mit der X-Bank, Berlin. 

385 

Kredit. 

1902 I Veriall II t II Zahlen II Betrag 

Juli 15 Per Barsendung Juli 1511165 7425 4500 -
Aug. 10 Diverse Rimessen Aug. 10 140 26838 18466 60 

22 Stomo irrtuml. zu viel be-
lasteter Entnahme Iranko Juni 16 195 6692 3432 76 

Sept. 4 Osterr. Noten Sept. 4 116 387 334 20 
Okt. 15 Zwischenaddition (rot) 40842}~ 26728 4,5 

15 Kapital8aldo 25279,75 Mk. Okt. 15 75 18960 "I 

Zahlengleicke per 15. 10. 15486 g; 
Okt. 20 Rimesse a./hier Okt. 20 70 2678 3684 -
Nov. 6 Barsendung Nov. 6 54 8902 16487 65 

30 Rimesse a./hier 30 
}30 

4600 -
Dez. 4 Coupons 30 1429 266 -

6 Barsendung Dez. 6 24 6840 28600 -
26 Rimesse a./hier Jan. 6/03 -E. 20 400 -
31 Unterstrich (rote) Zahlen 3800 
81 Scklupaddition 68891 80560 -

Saldo der Zinszahlen 20026 
Saldo 26081 65 

I 
183917 106641 65 -

I II 

Weise. Es kommt zunachst darauf an, festzustelIen, auf wieviel 
Zinszahlen der bis zum 15. Oktober geltende Zinssatz (von 4%) 
zu berechnen ist. Bisher wurden die Zinszahlen nicht bis zum 
15. Oktober, sondern bis zum 31. Dezember, also auf 75 Tage 
zuviel gerechnet; daher muB auf samtliche Kapitalbetrage eine 
Riickrechnung stattfinden. Diese braucht freilich nicht auf alle 
Debet- und Kreditposten im einzelnen vorgenommen zu werden; 
es wird vielmehr dasselbe Resultat erzielt, wenn die Berechnung 
yom Kapitalsaldo erfolgt. In unserem obigen Beispiel be-

Rue h w aId, Bankbetrleb. 6. Auf!. 25 
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tragt das Kapitalsaldo 25279,75 Mk.; er ergibt fiir die vorher 
zuviel berechnete Zeit vom 15. Okto~er bis 31. Dezember 18 960 
Zinszahlen. Dieser Betrag wird (ebenfalls mit roter Tinte) auf 
die kleinere Seite, also in unserem Beispiel auf die Kreditseite, 
gesetzt. Die vom Kapitalsaldo berechneten Zinszahlen mussen 
jetzt von denjenigen Zinszahlen abgezogen werden, die sich vorher 
auf samtliche Posten (bis 31. Dezember) ergeben haben; natur
lich wiederum von dem Saldo der Debet- und Kreditseite 
(74788 - 40 342 = 34446). Statt nun die Summe von 18960 
(die sich als Zinszahl auf den Kapitalsaldo ergeben hat) von 
34446 abzuziehen, kann man auch die Differenz zwischen 74788 
(auf der Debetseite) und 40 342 plus 18 960 (auf der Kreditseite) 
berechnen und zum Ausgleich auf die Kreditseite einstellen (siehe 
Beispiel). Die Summe, die sich hierbei ergibt (15486) ist jeden
falls diejenige Zinszahl, auf die 4% Zinsen am Schlusse des 
Semesters berechnet werden. Die Ermittlung der Zinszahlen fUr 
die Berechnung des Diskontsatzes vom ffi.Oktober bis 31. De
zember ist sehr einfach. Es wird genau wie in Beispiel I (S. 380/381) 
der Saldo der gesamten Zinszahlen berechnet (20026). Von dieser 
Summe werden die Zinszahlen fUr die Zeit vom 1. Juli bis 15. Ok
tober (15486) abgezogen. Es miissen daher schlieBlich 4% Zinsen 
auf 15 486 und 5% Zinsen auf 4540 Zinszahlen berechnet werden 
(siehe Beispiel). Der AbschluB (Einstellung der Provision usw.) 
erfolgt im ubrigen genau so wie bei der ersten Methode. 

Die dritte Methode, die retrograde (riickschreitende), wird 
dadurch charakterisiert, daB die Zinsen nicht, wie es dem Sinne 
entspricht, vom Tage der Valutierung des Postens bis zum Tage 
des Abschlusses berechnet werden, sondern umgekehrt von einem 
gemeinschaftlichen Anfangstermin aus (gewohnlich vom letzten 
AbschluBtage) bis zum Tage der Falligkeit. 

Angenommen, A. schulde der Bank vom 15. August ab 
10 000 Mk., das Konto solI per 31. Dezember abgeschlossen und 
die Zinsen sollen bis zu diesem Tage berechnet werden. Bei 
der progressiven Methode wird A. fur die Zinsen vom 15. August 
bis zum 31. Dezember, d. h. fur 135 Tage, belastet. Bei der 
retrograden Methode werden die Zinsen· aber in folgender Weise 
berechnet. Zunachst werden die Zinsnummern samtlich von 
einem fUr aIle Posten gemeinsamen Termin aus bis zum Tage 
der Valutierung festgestellt, in unserem Faile z. B. vom 30. Juni 
bis 15. August, d. h. fur 45 Tage. FUr diese Zeit durfen aber 
die Zinsen nicht gerechnet werden, sondern nur auf die Diffe-
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Tabelle I. 
Progressiv. 

I I Tage I Num I 4% II Mk. Sl~~2. mem- ~n 

15./8.1100001 135 113500 1150 II 

Retrograd. 

I ML I Tage I Num-' z~~en , 
, Kapltal_, Tage , Num- 4% 

saldo Zinsen 
mem Mk. Mk. mem Mk. 

15./8. 10000 45 4500 - 31./12. 10000 180 18000 -
Saldo 135 13500 150 

180 18000 180 18000 

Tabelle II. 

I Debet I Kredit 

Erste Periode: 
Zinszahlen 30./6.-15./10 .. . 188131) 8271 
Rote Zahlen . 515 

Kapitalsaldo bis 15./10. ( 52003,20) 
. -26724,45 

25279,75 
Hierauf Zinszahlen fiir die Epoche 30./6. 

bis 15./10. (105 Tage) . . 26542 
Zinszahlen-Saldo per 15./10 .. 15485 

34813 34813 

Zweite Periode; 
Vortrag der Zinszahlen auf Kapitalsaldo 26542 
Zinszahlen der Posten vom 15./10-31./12.; 

berechnet vom 30./6. ab . • . . • . 90614 77174 
Kapitalsaldo 30./6.-31./12.: 24735,05 
Hierauf Zinszahlen fiir die Epoche 30./6. 

bis 31./12. 44523 
Zinszahlen-Saldo per 31./12 .. . 4541 

121697 121697 

1) In dem obigen Beispiel des Kontokorrents sind diese aus der Addi
tion der Debet- bzw. Kreditzinsnummem bis 15. Oktober hervorgegangenen 
Ziffem bereits kenntlich gemacht. Erfolgt dar Abschlu13 des Kontokorrents 
jedoch mit Hilfe eines Durchschnittszinssatzes, wie in unserem Schema 
(S. 390/391), so ist diese Zwischenaddition unnotig. 

26* 
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renz zwischen dieser Zeit und der ganzen Epoche, d. h. der 
Zeit vom Anfangstermin bis zum AbschluBtage (30. Juni bis 
31. Dezember = 180 Tage), also fUr 180 - 45 = 135 Tage. In 
der Praxis wird das so gemacht, daB man die Zinsnummern fiir 
die "Epoche" auf der anderen Seite des Kontokorrents einsetzt 
und die Zinsen nur vom Saldo berechnet, der naturgemaB auf 
der Seite stehen muS, wo die kleinere Anzahl der Zinsnummern 
ausgeworfen ist. 

Zur naheren Erklarung diene die auf S. 387 wiedergegebene 
Gegeniiberstellung (Tabelle I). 

Stehen auf der Debetseite mehrere Posten, die an ver
schiedenen Tagen fallig werden, so berechnet man auf jeden 
einzelnen die Zinsnummern vom gemeinschaftlichen Ausgangstage 
(30. Juni) , addiert diese und setzt auf die Gegenseite die Zins
nummern von der Summe der Debetkapitalien auf die Epoche 
(180 Tage) , berechnet in einem Posten. Ebenso verfahrt man 
umgekehrt mit den Kreditposten. Die Zinsnummern werden von 
demselben.Ausgangsdatum (30. Juni) an berechnet, und auf die 
Debetseitewerden dieZinsnummern von derSumme der kreditierten 
Betrage auf die Epoche (180 Tage) gegeniibergestellt. Statt so 
die Zinsnummern der Debetkapitalien auf die Kreditseite und 
die der Kreditkapitalien auf die Debetseite zu bringen, setzt man 
einfacher nur die Zinsnummern vom Saldo der beiden Summen 
auf die Gegenseite (siehe Beispiel S. 390/391). Man beach te 
also, daB bei der progressiven Methode die Zinsen 
auf der Seite berechnet werden, wo der Obersch uB 
an Zinsn ummern vorhanden ist, bei der retrograden 
dort, wo die kleinere Zahl der Zinsnummern, also ihr 
Saldo, eingesetzt wird. 

Auch in diesem Beispiel ist als ZinsfuB der Durchschnitts
satz des Semesters - 4,40% - in Ansatz gebracht worden. Will 
man hier gleichfalls eine exaktere Rechnung vornehmen, so ist 
das Kontokorrent am Ende jeder ZinsfuBepoche abzuschlieBen 
und der Saldo vorzutragen. Gewohnlich wird aber ein etwas 
anderes Verfahren eingeschlagen. Man fiihrt das Kontokorrent 
tiber den Tag der ZinsfuBanderung weiter und reChnet sich separat 
die Zinszahlen aus, auf die die verschiedenen Zinssatze zur An
wendung kommen. Die Berechnung erfolgt gewohnlich in der 
durch Tabelle II (S. 387) skizzierten Weise. 

Das Beispiel der ersten Periode ist ohne weiteres klar. Eben
so, als wenn der AbschluB nicht separat, sondern im Konto-
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korrent erfolgen wiirde, werden die roten Zahlen auf die Gegen
seite gesetzt, auf den Kapitalsaldo die Zinszahlen fiir die ganze 
Epoche (hier 30. Juni bis 15. Oktober) berechnet, genau wie im 
Kontokorrentbeispiel, ins Kredit der Zinszahlen gesetzt, wahrend 
im Debet der Zinszahlen der Saldo der N ummern eingestellt wird. 
Die beiden ersten Ziffern (Debet 18 813 und 8271) miissen in der 
Separataufstellung natiirlich besonders aufgefiihrt werden; wiirde 
der AbschluB im Kontokorrent nicht erfolgen, so wiirden sie sich 
aus den einzelnen Posten, deren Addition sie bilden, von selbst 
ergeben. 

Schwieriger ist die zweite Periode. Um die Berechnung 
verstii.ndlich zu machen, muB man folgendes beriicksichtigen. 
Es ist ganz gleichgiiltig, von welchem Tage an die Zinsen bei 
einem Kontokorrent nach der retrograden Methode berechnet 
werden. Notwendig ist nur, daB die den Zinsnummern gegen
iibergestellte Epoche von demselben Tage wie die iibrigen Zins
zahlen bis zum AbschluB des Kontokorrents gerechnet wird. 

Bereits in dem Beispiel auf S. 386, in dem angenommen 
wurde, A. schulde der Bank seit dem 15. August 10 000 Mk. 
und das Konto sei per 31. Dezember abzuschlieBen, wurden 
Zinsnummern vom 30. Juni bis 15. August gerechnet und des
gleichen Nummern auf die Epoche vom 30. Juni bis 31. Dezember 
gegeniibergestellt. Statt dessen aber hii.tten wir ebensogut ala 
Ausgangstag den 15. August nehmen und die Epoche entsprechend 
kiirzen konnen. 

N ach demselben Prinzip nun kann man in dem vorliegenden 
Beispiel einer separaten Zinsberechnung zum retrograden Konto
korrent bei der zweiten Periode die Zinszahlen auf die Posten 
vom 15. Oktober bis 31. Dezember schon vom 30. Juni ab be
rechnen. Das muB naturgemaB geschehen, wenn das Konto
korrent nicht vor dem 31. Dezember abgeschlossen, Bondern 
fortlaufend waitergerechnet werden soIl. Die Ziffern Debet 90 614 
und Kredit 77174 entsprechen demnach, wie aus einer Nach
priifung der entsprechenden Additionen im Kontokorrentbeispiele 
hervorgeht, den vom 30. Juni ab gerechneten Zinszahlen. Dem
gemaB muB sich auch die ins Kredit einzustellende Epoche auf 
die Zeit vom 30. Juni bis 31. Dezember erstrecken. Die Zins
zahlen sind hierbei ebenfalls auf den ganzen Kapitalsaldo (fiir 
die Zeit vom 30. Juni ab) anzusetzen; denn hatten wir das Konto 
per 15. Oktober abgeschlossen, so ware ein Saldo von 25279,75 Mk. 
im Debet vorgetragen worden, und dieser Betrag hatte verzinst 
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Retrograde 

1 %0 Provision von der groJ3eren Seite des Kontos. 

Debet. Herm Fritz, MiUler, Hamburg 

1902 I Verfall II k II ~:-II Betrag 

Juli 1 An Saldo -Vortrag franko Juni 30 - - II 14426 -
4 Franz. Noten Juli 4 4 17 438 -

19 Domizil 19 19 570 3000 -
Aug. 7 Barsendung Aug. 7 37 7400 20000 -
Sept. 2 Efiekten Sept. 2 62 4646 7495 50 

24 Russ. Noten 24 84 540 643 70 
Okt. 4 Bar Okt. 4 94 5640 6000 -

18813 52003 20 
Nov. 8 Entnahme franko Febr. 8 218 21800 10000 -

Provision franko Nov. 8 128 64 50 -
29 Russ. Noten 29 149 3602 2418 75 

Dez. 2 Domizil Dez. 2 152 1330 875 -
6 Bar 6 156 47619 30525 -

20 Efiekten 20 170 10919 6423 10 
26 Domizil 26 176 5280 3000 -
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 515 105295 05 

DUl'IihsGhn. Zinssatz 4,40% 20026 244 80 
1 %0 Provision 

a./M. 77 386,30 1) 77 40 
---..!orti. Spesen UBW. 34 -

1903 129968 105651 25 

Jan. I --
2 An Saldo -Vortrag Dez. 31 25091 25 

werden mussen. Wenn man jedoch, wie es in unserem Beispiele 
geschehen ist, in der zweiten Periode den Kapitalsaldo samtlicher 
Debet- und Kreditposten seit dem Beginn des Kontokorrents ein
setzt, so ist jener Betrag schon mit in dieser Ziffer enthalten, und 
es genugt daher, nur die Zinszahlen auf diesen Saldo fur die ganze 
Epoche zu reehnen. 

Freilich ist hierbei ein Umstand noch nicht beriicksichtigt 
worden. Hatten wir namlich den Saldo von 25279,75 Mk. im 
Debet vorgetragen, so wiirde dieser Posten wie jeder Saldovor
trag vom Tage des Abschlusses des letzten Kontokorrents (hier 

11 Siehe Anmerkung zum Beispiel S. 380. 
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MethQde. 
Bankdiskont: bis 15. Oktober 40/} 

31 D b 50/0 Durchschnitt: 4,40%. 
" . ezemer ° 

in KontokoTTent mit der X-Bank, Berlin. Kredit. 

1902 I Veriall II ~ II ~::-II Betrag 

Juli 15 Per Barsendung Juli 15 15 675 4500 -
Aug. 10 Diverse Rimessen Aug. 10 40 7382 18456 50 

22 Stomo irrtfunl. belastete 
Entnahme franko Juni 15 15 515 3432 75 

Sept. 4 Osterr. Noten Sept. 4 64 214 334 20 
8271 26723 45 

Okt. 20 Rimesse a.[bier Okt. 20 110 4052 3684 -
Nov. 6 Barsendung Nov. 6 126 20774 16487 55 

30 Rimesse a. [bier 30 4500 -
Dez. 4. Coupons 30 150 7148 265 -

6 Barsendung Dez. 6 156 44460 28500 -
25 Rimesse a.fhier Jan. 5 185 740 400 -
31 Kapitalsaldo Mk. 24 735,05 Dez. 31 180 44523 80560 -

Saldo 25091 25 

129968 109651 25 
r--

also per 15. Oktober) valutiert worden sein. Nun haben wir 
aber, da das Konto der Einfachheit halber weitergefiihrt worden 
ist, immer Zinszahlen vom 30. Juni an gerechnet. Wir miissen 
also in diesem FaIle auch auf den Saldovortrag Zinsen vom 
30. Juni bis 15. Oktober berechnen und dem Konto belasten. 
Das heiBt aber nichts anderes, als daB die in der ersten Periode 
im Kredit eingesetzten Zinszahlen auf den Kapitalsaldo in der 
zweiten Periode ins Debet vorzutragen sind (s. Beispiel S. 387, II). 
N achdem diese separaten Berechnungen beendet sind, setzt man 
die Zinszahlen - Salden der beiden Perioden (15485 und 4541)1) 

1) Beide Summen ergeben zusammen dieselbe Ziffer, die in unserem Bei
spiel oben zum Durchschnittszinssatz von 4,40% eingesetzt worden ist. 
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ins Debet des Kontokorrents ein und berechnet auf die erste 
Summe 4%, auf die zweite 5% Zinsen. Das ergibt 172,05 :Mk. 
bzw. 63,05 :Mk., zusammen 235,10:Mk. Bei Anwendung des 
Durchschnittssatzes betrugen die Zinsen 244,80 :Mk.; die Diffe
renz erklart sich aus der Vngenauigkeit der Durchschnittsrech
nung (vgl. immer mit Beispiel S. 390/391). 

Auf den ersten Blick erscheint die retrograde Methode als 
die unverstandlichere. In Wahrheit ist sie das aber keineswegs. 
Ihre mechanische Anwendung ist sehr einfach; nur das Ver
standnis dafiir, warum die in der Praxis angewandten Regeln 
riohtig sind, ]Vird ein wenig erschwert. Von allen drei Arten 
der Kontokorrentberechnung ist die retrograde die bei weitem 
am haufigsten im Gebrauch befindliche. Es ist angenehmer, die 
Zahl der Tage von einem bestimmten Ausgangspunkte bis zur 
Falligkeit des Postens zu berechnen, ala. von dem Tage der 
Fiilligkeit bis zu einem spateren Absohlu13tage. 

Die Staffel wird weit seltener angewandt ala die retrograde, 
aber immer noch hiiufiger als die progressive Methode. Sie hat 
den Nachteil, daB die Zusammenstellung der Posten mehr Zeit 
erfordert, als dies bei den anderen Kontokorrenten der Fall ist. 
Denn ein groBer Teil der Geschii.fte wird von einem anderen Tage 
ab verzinst (valutiert), ala sie in das Kontokorrent eingesetzt 
werden. Bei der Anfertigung der Staffel sind daher die gleich 
valutierten Betrage in eine Summe zusammenzufassen. Mit der 
Staffel allein ware aber eine Kontofiihrung schon deshalb nicht 
moglich, weil aus ihr nicht hervorgeht, wie die einzelnen Debet
und Kreditposten entstanden sind, da die Staffel nur die Kapital
betrage auffiihrt. Haufig wird daher, falls die Zinsberechnung 
im Kontoauszuge mit Hille der Staffel vorgenommen wird, noch 
ein anderer Auszug ohne Einsetzung von Tagen, Zinsnummern, 
Zinsen, Provisionen usw. hinzugefiigt. Andererseits hat die Staffel 
einige Vorziige. Die Berechnung geschieht genau, man hat nur 
mit kleinen Betriigen zu rechnen, da die Zinsen nicht bis zu einer 
Epoche, sondern in der Regel nur immer auf wenige Tage ein
zustellen sind. Besonders vorteilhaft ist die Staffelrechnung, wenn 
ein Kunde im Laufe des Semesters teilweise Geld bei der Bank 
hinterlegt hatte, teilweise ihr schuldig war und fiir beide Posten 
verschiedene Zinsen berechnet werden sollen. Die Staffel gibt 
immer dariiber AufschluB, wann der Kunde Debitor, wann er 
Kreditor der Bank war. Die Zinsnummern kommen dann bald 
in die eine, bald in die andere Spalte und werden nicht kompen-
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siert; die Zinsen werden fiir beide Seiten getrennt gerechnet. Auch 
wenn, wie es haufig vorkommt, der Kunde eine Provision von 
dem im Laufe des Semesters geschuldeten h6chsten Betrage (Pro
vision vom gr6Bten Debetsaldo) zu zahlen hat, gibt die Staffel 
weit leichter einen Uberblick, wann dies der Fall war, als das 
Kontokorrent. 

Wenn die Zinssatze im Laufe des Semesters mehrmals 
herauf- oder herabgesetzt werden, ist die Anwendung der Staffel 
ebenfalls vorteilhaft. 

Sind die Zinsen ins Kontokorrent eingestellt, so werden die 
Provisionen und die verauslagten Portospesen gebucht, uber die 
in der Briefexpedition Buch gefiihrt worden ist. Dann werden 
die Zinsen, Provisionen und Portospesen in die Primanota (pro 
Diverse) eingetragen, da keine Buchung ohne die dazu geh6rige 
Grundbuchung gemacht werden darf. 

Unter dem AbschluB eines jeden Kontoauszuges wird die 
Klausel "Irrtum vorbehalten" oder die Abkurzung S. E. & O. 
(Salvo errore et emissione) gesetzt. Rechtlich ist die Klausel 
bedeutungslos. 

Bei Anwendung jeder der drei Methoden kann die Anferti
gung der Kontokorrentauszuge sehr schnell geschehen, wenn die 
Zinsnummern schon vor dem AbschluB ausgerechnet worden sind. 
In der Regel schlieBt der eine Beamte das Konto ab, wahrend 
ein anderer gleichzeitig den Auszug vollendet. Beide stimmen 
dann ihr Resultat miteinander ab, worauf dann die etwa vor
handenen Fehler richtiggestellt werden. 

Den Kontokorrentauszugen wird ein Begleitschreiben bei
gefiigt, ferner ein Formular, worin der Kunde die Abrechnung 
als richtig anerkennen soli. Es ist sehr wichtig, darauf zu 
achten, daB dieses Formular mit der Unterschrift des Kunden 
versehen an die Bank zuriickgelangt. Denn ist der Kontoauszug 
als richtig anerkannt worden, so gelten aile bisherigen Einzel
forderungen als abgetan, und die Klage aus dem vom Gegen
kontrahenten anerkannten Saldo erfordert nach einer Entscheidung 
des Reichs-Oberhandelsgerichts nicht eine Darlegung der ein. 
zelnen Posten, auf die sich der Saldo grundet. 

1m allgemeinen finden Staffelrechnungen bei Depositenkunden 
Anwendung; Kontokorrentauszuge bei allen anderen Kunden, 
namentlich bei solchen, die einen Kredit in Anspruch nehmen. 
Bei Depositenkunden genugt die Staffelrechnung deshalb, wei! 
hier immer nur Einzahlungen und Abhebungen in Betracht 
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Debet. Oredit LyonnaiB, 

1902 I ~ I! /I Franks II Mark 

August 15 An Sendung: Scheck, Paris 27 17 10000 - 8110 -
September 20 .. Sendung franz. Noten 35 22 3000 - 2436 -
Dezember 31 " 

4% Zinsen a 81,20 100 - 81 20 
" Wiihrungsdifferenz 10 -

I-'"--
13100 10637 20 -

I-

kommen, so daB es unnotig ist., genau anzugeben, welcher Art die 
einzelnen Posten gewesen sind. 

Zum AbschluB der Nostrokonten sind noch einige Eigen
heiten zu erwi:i.hnen. Kontokorrentausziige sind hierbei nicht 
anzufertigen, weil die Bank selbst Kundin einer anderen Firma 
ist, ihr also die Abrechnung erteilt wU·d. Nach den Ausziigen, 
die der Bank iibersendet werden, und nach deren Priifung setzt 
der Buchhalter Zinsen, Provision und Spesen, nachdem wieder 
die entsprechende Primanotenbuchung gemacht ist, in das Konto 
ein und schlieBt es abo Bei den Konten der auslandischen Firmen 
ist, wie aus dem obigen Beispiel ersichtlich ist, noch die so
genannte Wahrungsdifferenz zu beriicksichtigen. Diese erklii.rt 
sich aus folgenden Gesichtspunkten. Die Bank muB das Konto, 
wie erwahnt (S. 376), in zwei Wahrungen fiihren, in deutscher 
und auslandischer Valuta. Die Markwahrung ergibt sich aber 
nur aus der Umrechnung der einzelnen Posten zum Tageskurse. 
Die Bank hat in unserem Beispiele am 15. August Schecks in 
Rohe von 10 000 Fr. nach Paris zur Gutschrift gesandt. Es 
werden ihr 10000 Fr. gutgeschrieben; in ihren Biichern muB sie 
aber, um den bilanzmiiBigen Ausgleich herzustellen, den Gegen
wert auch in Markwahrung zum Tageskurse einsetzell (81,10 Mk.). 
Bei dem Posten der Kreditseite "Elltnahme 10 000 Fr." am 
15. Oktober war dieser Tageskurs ein anderer: 81,20, in den 
Biichern des Credit Lyonllais wird aber der~elbe Betrag von 
10 000 Fr. eingetragen. Somit ergeben sieh in der Markwahrungs-
8palte Differenzen, die nur durch die Umrechnung entstandell 
sind. Dazu kommt noch, daB der Saldo 3097 Fr. ebenfalls zum 
Kurse des 31. Dezember eillgesetzt wird, wiihrend die Posten 
der Gegenseite zu anderen Kursen umgerechnet worden sind. 
Sie miissen beim AbschluB ausgeglichen werden, sonst wiirden 
die beiden Seiten des Kontos nicht iibereinstimmen. Die Be. 
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Paris, Konto N08tro. Kredit. 

1902 

Oktober 15 Per Entnahme 31 15 10000 - 8120 -
Dezember 31 " 

Porti und Spesen 3- 2 45 

" Saldo a. 81,20 3097 - 2514 75 

13100 - 10637 20 
t--

lastung oder Kreditierung der Wahrungsdifferenz erfolgt zugunsten 
beziehungsweise zu Lasten des Devisenkontos. 

Beim AbschluB der Metakonten ist folgendes zu beachten: 
Wie erwahnt, wird das Konto so angelegt, daB aus ihm die 

Transaktionen des eigenen wie die des fremden Platzes ersicht
lich sind. Es werden zwei Reihen gefiihrt: die "hiesige Linie" 
und die "dortige Linie" (siehe Beispiel S. 396/397). AIle am 
hiesigen Platze abgeschlossenen Geschiifte kommen in die erste 
Rubrik, die am anderen Platze abgewickelten in die zweite. 

Die "Meta" kaufte am 30. September in Berlin 45 000 Mk. 
Diskonto-Kommandit, die sie am gleichen Tage in Frankfurt a. M. 
verkaufte. Die "hiesige Linie" wird daher fUr den Ankaufspreis 
belastet, die "dortige Linie" fiir den Verkaufserlos erkannt. Um
gekehrt wird fUr die am 5. Oktober in Frankfurt a. M. gekauften 
15000 Mk. Laurahiitte die "dortige Linie" belastet, die hiesige 
Linie fiir die dagegen in Berlin verkauften Aktien erkannt. Da 
in Berlin am Ultimo Effekten abzunehmen und zu bezahlen sind, 
der Frankfurter Metist sie aber zu liefern hat und das Geld er
halt, iiberweist Frankfurt den ungefi:i.hren Betrag fiir die ab
zunehmenden Effekten - 50 000 Mk. - nach Berlin. Die 
Deutsche Effekten- und Wechselbank, die diese "Oberweisung 
vornimmt, belastet fUr diese Summe das bei ihr in Frankfurt a. M. 
gefiihrte Metakonto; dementsprechend muB auch hier das Meta
konto fiir den Betrag in der "dortigen Linie" belastet werden. 
Denn die Buchungen in der Rubrik "dortige Linie" sind ja nichts 
anderes ala diejenigen Buchungen, die in den Biichern des Me
tisten in der Rubrik "hiesige Linie" gemacht werden. Da die 
50 000 Mk. hier eingehen, so muB das Konto a meta in der 
"hiesigen Linie" erkannt werden. Man kann sich diese Trans
aktion auch so vorsteIlen: Die Effektenbank in Frankfurt zahlt 
50 000 Mk., erkennt ihr Kassakonto und belastet das Metakonto. 
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Debet. 

September 30 
Oktober 5 

•• 10 
Dezember 31 

Dezember 31 

Der AbschluB der Metakonten. 

An Mk. 45000 Diskonto 

" " 15000 Laura 

" 
"Oberweisung 

" 
Spesen .. Saldo 

" 
Saldo-Vortrag 

" 
1/1 Gewinn 

.. O'berweisung 

Meta
Konto meta Deutllche E/lekten-

I ~ I ~ II ~esige II dortige 
r;.. ~ Linie Linie 

67 31 83700 -

72 31 33450 -
51 10 50000 -

1 20 
325 -

83701 20 83775 -
31./12. 233 70 

45 65 45 65 
279 35 

297 35 325 -

Das Geld geht bei der hiesigen Bank ein, das Kassakonto wird 
belastet, das Metakonto erkannt. 

Ferner sind noch in der hiesigen Linie 1,20 Mk. fur Spesen 
zu belasten. Um das Konto abzuschliellen, mull zunii.chst der 
Saldo festgestellt werden. In der hiesigen Linie iiberragt die 
Debetseite die Kreditseite um 233,70 Mk.; dieser Betrag ist; 
daher ins Kredit (hiesige Linie) einzustellen. Die dortige Linie 
ist im Debet um 325 Mk. kleiner ala die entsprechende Kredit
seite; es sind daher 325 Mk. im Debet einzustellen. Beide Salden 
werden zunaehst vorgetragen, in der hiesigen Reihe im· Debet, 
in der dortigen Reihe im Kredit. J etzt beginnt die Verteilung 
des Gewinns. Die Meta hatte 

in dortiger Linie Gewinn (Kredit) 325,- Mk. 
in hiesiger Linie Verlust (Debet) 233,70 Mk. 

mithin Gewinn 91,30 Mk. 
Davon fiir jede Firma die Halfte 45,65 Mk. 

FUr diesen Gewinn muS das Konto a meta belastet werden, 
die hiesige wie die dortige Linie je zu gleichen Teilen (45,65 Mk.). 
Der noch nicht ausgeglichene Saldo betragt jetzt 279,35 Mk.; fiir 
diesen Betrag ist die hiesige Linie noch belastet, die dortige 
Linie erkannt (325 Mk. Kredit minus 45,65 Mk. Debet = 
279,35 Mk. Kredit). Frankfurt a. M. schuldet also der hiesigen 
Linie 279,35 Mk.; dieser Betrag mull, wenn das Konto aus
geglichen werden solI, iiberwiesen oder iibersandt werden. Ebenso 
wie bei der trbersendung der 50 000 Mk. ist das Konto a meta 
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Konten. 
UM Wechaelbank, Frank/urt a.IM. Kredit. 

I I~ I~ I hi~~e II do~t~ge 
LlIDe LIDle 

September 30 Per Mk. 45000 Diskonto 68 31 83775 -
Oktober 5 " " 15000 Laura 73 31 33467 50 

" 10 " 
tlberweisung 90 10 50000 -

Dezember 31 " 
Baldo 233 70 

83701 20 83775 -
Dezember 31 .. Baldo-Vortrag 31./12. t 325 -

" 
tlberweisung 279 35 

279 35 325 -

auch fUr diesen Betrag in der dortigen Linie zu belasten und, 
da das Geld hier eingegangen ist, in der hiesigen Linie zu er
kennen (siehe Beispiel). Nunmehr sind beide Seiten des Meta
kontos abgeschlossen 1). 

Die Fiihrung und der AbschluB der Konsortialkonten 
ist aus den Beispielen S. 399 ersichtlich. Wir nehmen den Fall 
an, daB die Bank Fiihrerin des Konsortiums "Deutsohe Elektri
zitats-Gesellsohafts-Aktien" ist. Sie hat in diesem Falle, wie 
erwahnt, zwei Konten anzulegen. 

1. Konsortialkonto "Deutsche Elektr.-Ges.-Aktien", 
2. Konto eigener Beteiligung am Konsortium "Deutsche 

Elektr.-Ges.-Aktien" (siehe Beispiel S. 399). 
Das Konsortium hat am 9. Juni 10 000 000 Mk. Aktien von 

der Gesellsohaft 11 150% iibernommen und wird hierfiir belastet. 

1) Die oben wiedergegebene Methode fiir die Buchungen auf Konto 
a. meta ist fast bei allen Banken gebrii.uchlich. Leichter verstindlich ist 
eine andere Methode, auf die mich der vereidete Biicherrevisor Herr Lud
wig Holtbuer in Leipzig dankenswerterweise aufmerksanl macht. Bei 
ihr fii.lIt die Buchung zweier Linien weg; as wird ein Konto a. meta einge
richtet, auf das sii.mtliche Posten, gleichgiiltig, ob am eigenen oder fremden 
Platze ausgefiihrt, in einer Reihe gebucht werden. Auf3erdem wird ein 
zweites Konto fiir die Transaktionen des fremden Platzes etabliert. Der 
Nachteil dieser Methode gegeniiber der oben dargelegten besteht darin, daB 
man aus dem Konto a. meta nicht sofort iibersieht, welche GeschBfte 
bier und welche am fremden Platze ausgefiihrt worden sind. Um das 
festzustellen, mull erst das Konto des fremden Platzes herangezogen 
werden. 
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Ferner entstanden bei der Vbernahme noch 180 000 Mk. Spesen 
fiir Einfiihrung an der Borse (Bankprovision, Porti usw.) ; 
dafiir ist das Konsortium ebenfalls zu belasten. Das Geld fiir 
die V'bernahme wird von den Mitgliedern (Konsorten) aufgebracht; 
es wird eingezahlt und das Konsortium fiir 15 180 000 Mk. er
kannt. Die Bank selbst hat, da sie mit einem Drittel beteiligt 
ist, 5 060 000 Mk. zu zahlen; hierfiir wird das Konto "Eigene 
Beteiligung" belastet. Nunmehr verkauft das Konsortium 
2180000 'Mk. Aktien in drei Posten (100 000 Mk. am 12. Juni, 
80000 Mk. am 14. Juni, 2000000 Mk. am 16. Juni). Der Er
lOs betragt insgesamt 3 622 000 Mk. Da es somit bares Geld 
eingenommen hat, kann eine Ausschiittung an die Konsorten vor
genommen werden. Die ronde Summe von 3 600 000 Mk. wird 
daher am 17. Juni verteilt, das Konsortium hierfiir belastet. Die 
Bank erhiilt wieder ein Drittel 1 200 000 Mk., wofiir das Konto 
"Eigene Beteiligung" erkannt wird. Am 5. Juli verkauft das 
Konsortium 6000000. fiir 10200000 Mk. Diesen Betrag bringt 
es sofort zur Ausschiittung; das Konsortium wird belastet, das 
Konto "Eigene Beteiligung" fiir ein Drittel in Hohe von 
3400000 Mk. erkannt. Weitere Verkaufe fanden am 24. Juli 
und 3. August statt. Zusammen wurden 3 258000 Mk. erlost. 
Andererseits muBten aber, um den Kurs zu regulieren (siehe S. 243), 
am 6. Juli und am 20. Juli insgesamt 180000 Mk. Aktien an 
der Borse aufgenommen werden, wofiir 304 800 Mk. bezahlt 
worden sind. Ferner entstanden 5000 Mk. Spesen, so daB ein 
Saldo von 3 258 000 Mk. minus 309 800 Mk. (304 800 Mk. 
+ 5000 Mk.) = 2 948 200 Mk. verbleibt. Dazu kommen noch 
22000 Mk., die bei der Ausschiittung yom 17. Juni nicht mit
verteilt wurden. Das sind zusammen 2970200 Mk., die nun
mehr am 4. August als Restausschiittung verteilt werden. Das 
Konsortium wird hierfiir belastet und lost sich auf. Die Bank 
erhalt wieder Ya = 990 066 l\Ik., die zugunsten des Kontos 
"Eigene Beteiligung" gebucht werden. 

In der Regel werden im Konsortialkonto auch Zinsen fUr 
die jeweiligen Guthaben in Rechnung gestellt; sie sind dann bei 
der Verteilung mit zu beriicksichtigen. Der Einfachheit halber 
haben wir in den Beispielen die Zinsberechnung weggelassen. 

Auch dem Konto "Eigene Beteiligung" sind Zinsen zu be
lasten. Die Bank hat den Gegenwert fiir die iibernommenen 
Effekten an das Konsortium gezahlt, muB sich jetzt also fiir Zinsen 
belasten, da die Summe ihrem Geschaftsbetrieb entzogen worden 
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400 Bil8IlZarbeiten. 

ist und sonst in anderer Weise hatte zinstragend angelegt werden 
konnen. Wir setzen daher in unserem Beispiel 5200 Mk. als 
Zinsen ein, wofiir das Zinsenkonto zu erkennen ist. Der Saldo 
von 524866 Mk. wird mit dem Gewinn- und Verlustkonto aus
geglichen. Wiirde das Konsortialkonto iiber den AbschluB hinaus 
seine Bestande nicht verkauft, somit auch nicht den ganzen Ge
winn ausgeschiittet haben, so miiBte der Konsortialbestand an 
Effekten auf neue Rechnung vorgetragen werden. Angenommen, 
die letzten 200 000 Mk. Aktien waren am 3. August nicht be
geben worden, also auch der Erlos von 324 000 Mk. weniger 
ausgeschiittet worden, so miiBte die Buchung lauten: 

Dez.31lAn "Obertrag an die I IDez.31 perBestandMk.2000001 
Mitglieder. . • . 324000 Aktien a 162. • . 324000 

Das Konto "Eigene Beteiligung" wird fiir seinen Antell 
entsprechend erkannt: 

Dez. 31 An Dbertrag vom 
Konsortialkonto 

1903 Mk. 66666 

Do .• p~ B'-nd Mk. 6666'1'08000 

108000 

JaD.2 An Bestand Mk. 66666 108000 

Der Saldo von 66 666 Mk. Konsortialanteil erscheint dem. 
nach mit 108000 Mk. unter den Aktiven der Bilanz 1). 

Der Einfachheit halber nehmen wir an, daB der Kurs, zu 
dem der Restbestand von 200 000 Mk. eingesetzt worden ist, 
gleich dem Verkaufskurs von 162% unseres friiheren Beispieles 
ist. In Wahrheit ist die Bank, wenn es eine Aktiengesellschaft 
ist, jedoch gesetzlich verpflichtet, bei Effekten, die an der Borse 
notiert werden, den Ankaufspreis in die Bilanz einzusetzen, 
wenn dieser niedriger als der Kurs des AbschluBtages ist. 

4. Bilanzarbeiten. 
Den AbschluB jeder, Buchfiihrung bildet bekanntlich die 

Bilanz. Sie ist das letzte Ergebnis all der buchhalterischen 
Arbeiten, die im Laufe des Jahres verrichtet werden. 

1) Solche ungewohnlichen Summen kommen in der Praxis bei Auf
teilungen von Konsortialbestii.nden durchaus nicht selten vor; der Leiter 
des Konsortiums verkauft dann die "Spitzen" fUr Rechnung des Kon
Bortiums und verteilt das Ertragnis unter die Mitglieder. 



Beispiel fiir das J ouma1. 401 

Journal. 
Monat Januar 1902. 

2 Kassakonto 

15712175 

I An diverse Kreditores I 
Kontokorrentkonto K.l 
Wechselkonto 

" 
1668 25 

25160180 
Effektenkonto n 4618 90 
Sortenkonto 

" 
3160 90 

2 Diverse Debltores 
An Kassakonto 
Per Kontokorrentkonto K.1 14970 25 

Effektenkonto 
" 

3612 50 
Couponskonto 

" 
368 55 18951 30 

2 Kontokorrentkonto 
An diverse Kredltores 

Kontokorrentkonto P.N.3 6730 75 
Wechselkonto 4 12980 60 iI 

Effektenkonto 4 20030 30 
Provisionskonto 4 140 50 39882 15 

2 Wechselkonto 
An Kontokorrentkonto 
Per Wechselkonto P.N.3 17980 30 17980 30 

Zusammenstellung am Ultimo. 

2 Kassakonto 
3 
4 " " usw. 
2 
2 
2 

Kontokorrentkon to 

3 
2 
2 
3 

Wechselkonto 

" us 
Effektenkonto 

w. 
2 
2 
3 u BW. 

2 Couponskonto 
3 
4 us 
2 Sortenkonto 
3 
4 
2 
3 
4 

n 

" usw 
Provlslonskonto 

n 

" 

w. 

UBW. 

Debet Kredit 
25160180 18951130 

39882 15 6730 75 
14970 25 15712 75 

1798o. 30 

17980130111668 25 
12980 60 

20030 30 3 612150114618190 

36815511 
1 

1 113160190 

I 
140150 

Buchwald. Bankbetrleb. 6. Anft. 

Debet Kredit 

25160 80 18951 30 

54852 40 40423 80 

17980 30 14648 85 

3612 50 24649 20 

368 55 

3160 90 

140 50 
101974 55 101974 55 

26 



402 Beispiel fUr das Hauptbuch. 

Hauptbuch. 
Debet. Aktienkapitalkonto. Kredit. 

1902 1= (Jo_I)-Fol. 1902 ~ (Jounml)-Fol. 
10000001-Dez. 31 .:. Bilanzkonto 1000000 - Jan. I 2 Per Bilanzkonto 

1000000 - 1903 10000001-
Jan.r 2 I Per Bilanzkonto 210000001-

Debet. Kassakonto. Iuedit. 

1902 1902 
Jan. 1 2 An Bilanzkonto I 70760 40 Jan. 11/31 Per diy. Debitores 12 18951 3( 
Jan. 1/31 " diy. Kreditores 12 25160 80 Febr.1/28 " " " usw. Febr. 1/28 !-lL- " " nsw. ""'.1 31 

f-!.l- Bilanzkonto I 76969 9( 

1903 ~Bilanzkonto I 
95921 20 

I- I 9592T Jan. 1 2 76969 90 I 

Debet. Kontokorrpntkonto. Kredit. 

1902 I 1902 I 70189i3( J an. I 2 An Bilanzkonto 45677 15 Jan. I 2 Per Bilanzkonto 
J.".II/31~dlV.Kredit~ 3 54852 40 Jan. 11/31 " diy. Debitores 40423 S( 
Febr'll/28 "" " usw. Febr.l/28 "" " usw. 4 
Doz. 31 ....lL... Bilanzkonto 22137 60 -Zl... Bilanzkonto 1205 m 

1903 122667 15 1903 
P;: Bilanzkonto 

122667 11 
Jan. 1 2 An Bilanzkonto 12054 05 Jan./ 2 2213716( 

Debet. Wechselkonto. Kredit. -
1902 1902 I 

Jan. I 2 An Bilanzkonto 70977 05 Jan. 11/31 Perdiy.Debitoresl7 14648 81 
Jan. 1/31 " diy. Kreditores 7 17980 30 Febr. 1/28 "" " usw. 
Febr.,l/28 

" " " nsw. Dez' l 31 "Bilanzkonto 75175 8e 
Dez.! 31 " Gewinn- und 

867130 
I f-/-I 

I f--Verlustkonto I 
1903 

f--
89824165 

I 
f-- 89824 61 

Jan.j 2 An Bilanzkonto 75175 i80 
j 

Debet. Effektenkonto. Kredit. 

1902 1902 
Jan. 2 An Bilanzkonto 70318 90 Jan. 11/31 Per diy. Debitores 24649 2C 
Jan. 1/31 " div. Kreditores 8 3612 50 Febr.1/28 "" "usw. 8 Febr. 1/28 

" " " usw. Dez. 31 " Bilanzkonto 51082 2C 
Dez. 31 " Gewinn- nnd 

-~ _ Verlustkonto 1800 -
1903 - 75731 40 - 75731 4C 

Jan.j 2 An Bilanzkonto 51082120 

usw. 



Journal, Hauptbuchkonten. 403 

Ihre Anfertigung ist die schwerste, aber auch bei weitem 
interessanteste Beschaftigung der Buchhalterei. Bei ordnungs
malliger Buchfiihrung muB es jederzeit moglich sein, eine genaue 
Bilanz anzufertigen. Dennoch bedarf es im GroBbetriebe hierzu 
einer Menge Vorarbeiten. .Auch soweit diese mit· dem System 
der Buchfiihrung nichts zu tun haben, ist die Art ihrer Anferti
gung doch bei den Banken nahezu vollig gleich. 

Als Vorarbeit zur Bilanz ist streng genommen auch die 
Fiihrung des Journals zu betrachten. Das Journal ist das 
Sammelbuch fiir das Hauptbuch (Geheimbuch), aus dem das Ver
mogen und der Gewinn festgesteilt werden. Ins Journal werden 
die Ergebnisse samtlicher Kassen- und Primanotenbuchungen 
iibertragen, d. h. aile Summen, wofiir ein Hauptbuchkonto zu 
belasten oder zu erkennen ist. Hauptbuchkonten sind aile 
toten Konten, Effektenkonto, Wechselkonto, Zinsenkonto, Pro
visionskonto usw. sowie das Kontokorrentkonto, aber dieses nur 
in einem Konto zusammengefaBt; nicht als einzelne personliche 
Konten, sondern nur als deren Gesamtsummen. Die Anzahl der 
Hauptbuchkonten ist verschieden; sie schwankt je nach den Be
diirfnissen eines jeden Instituts. Eine Bank, die iiber ein eigenes 
Gebaude verfiigt, wird in ihren Biichern z. B. ein Gebii.udekonto 
aufweisen usw. Auch werden z. B. bei vielen Banken samtliche 
Unkosten iiber das Handlungsunkostenkonto gebucht, hei· einigen 
aber noch Spezialkonten eingerichtet, wie Salarkonto, Steuer
konto usw. 

Wir haben gesehen, daB die Kassenbiicher und Primanoten 
so gefiihrt werden, daB aus ihnen sofort ersichtlich ist, welches 
Hauptbuchkonto zu helasten oder zu erkennen ist. Es wird dies 
an der Spitze der Primanota vermerkt, (z. B. per Kontokorrent
konto, an Effektenkonto usw.). In den GroBbanken, wo fiir die 
Buchungen auf je zwei Konten je eine Primanota eingerichtet 
wird (siehe S. 37), ergeben sich die ins Journal zu iibertragenden 
Posten schon aus der Art jeder einzelnen Primanota. 

Das Journal ist nichts weiter a1s ein Auszug und gleich
zeitig eine Zusammensteilung aus den Kassenhiichern und Prima
noten. Wahrend in diesem z. B. j~des einzelne Effektengeschii.£t 
mit der Kundschaft seinen buchhalterischen Ausdruck findet, 
wird im Journal nur iibertragen, wofiir innerhalb einer bestimmten 
Zeit das Kontokorrent zugunsten des Effektenkontos zu belasten 
ist. Fiir welchen Zeitraum die Ziffern zusammengefaat werden, 
ist verschieden. In den meisten Betrieben werden die Tages-

26* 



404 Das Journal (amerikanisch). 

.Journal 
Monat 

~ Folie 
Kassakonto II Kontokorrentkonto Wechselkonto 

Debet I Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

2 K.l 25160180 18951 301114970 25 15712175 1668 25 
2 P.N.3 6730 75 673075 
2 P.N.4 12980 60 12980 60 

2 P.N.4 20030 30 
2 P.N.4 140 50 17980 30 17980 30 

usw. 25160 80 18951 30 54852 40 40423 80 17980 30 14648 85 

I 

salden zusammengestellt; bei einigen GroBbanken, wo die Prima· 
noten fiir die Buchungen auf je zwei Konten spezialisiert, auf 
Bogen geschrieben werden, iibertragt man ins Journal zuweilen 
die Ergebnisse jeder Primanotenseite besonders. Auch kann man 
in den Spezialprimanoten die Summen bis zum Monatsende fort· 
fiihren und dann erst ins Journal iibertragen. 

Die Anlage des Journals ist sehr einfach. Die Posten werden 
aus den Kassenbiichern und samtlichen Primanoten iibertragen 
und am Schlusse des Monats wird noch einmal im Journal eine 
Gesamtzusammenstellung gemacht. Die Summen werden so 
lange zusammengezogen, bis es moglich ist, den gesamten monat· 
lichen Umsatz in einem oder nur in wenigen Posten ins Hauptbuch 
einzusetzen. 

Sehr beliebt ist auch die Fiihrung des Journals nach dem 
Muster der amerikanischen Buchfiihrung. Fiir je ein Konto wird 
eine Spalte eingerichtet; hierin werden die Umsatze eingetragen. Am 
Schlusse des Monats wird jede Spalte addiert und die Debet· 
und Kreditsumme ins Hauptbuch eingesetzt (siehe Beispiel). 
1m GroBbetrieb hat die Einrichtung des Journals in dieser Form 
einige Schwierigkeiten, weil das Buch infolge der groBen Anzahl 
der Konten zu umfangreich wird. 

Aus dem Hauptbuch sind die Umsatze auf den verschiedenen 
Konten zu ereehen. Der Kaufmann kann aus diesen Ziffern 
erkennen, ob die Umsatze seines Geschaftes sich gehoben haben 
oder zuriickgegeangen sind; er kann auch feststellen, welche 
Zweige des Geschafts Fortschritte oder Riickgang der Umsatze 
aufzuweisell haben. Dagegen ist es unmoglioh, aus den Ziffern 
des Hauptbuches zu ersehen, ob die Firma Gewinn erzielt oder 



Der AbsohluB des Hauptbuches. 

( 8JIlerikanisch). 
Januar 1903. 

Effektenkonto II Couponskonto 
Debet I Kredit Debet I Kredit 

3612 50 4618 90 368 55 

20030 30 

3612 50 24649 20 368 55 

Sortenkonto I Provisionskonto 
Debet ~edit Debet I Kredit 

3160 90 I I 

140 50 
3160 90 140 50 

I 

405 

UBW. 

[ . 

mit Verlust gearbeitet hat. Dazu ist erst die Anfertigung der 
BHanz notwendig. 

Eine Bilanz muB nach § 39 des H. G. B. mindestens all
jahrlich nach SchluB des Gcschaftsjahres aufgestellt werden. 
Nach SchluB eines jeden Halbjahres veroffentlichen die groBeren 
Aktienbanken in der Regel einige Angaben iiber ihren Geschafts
gang. Doch welden die Biicher nur alljahrlioh abgeschlossen mit 
Ausnahme des Kontokorrents (nicht des Kontokorrentkontos im 
Hauptbuch); dieses wird nach Absendung del' Kontoausziige an 
die Kundschaft und nach Kreditierullg del' Zinsen oder Be
lastung der Zinsell, Provisionen und Spesen halbjahrlich 
abgeschlossell. 

Der AbschluB des Hauptbuches zur Feststellung des Ge
winns erfolgt in derselben Weise wie der der einzelnen Skontren. 
Die Bestande werden auf die Kreditseite "per Bilanzkonto" 
gegengestellt und der nun verbleibcnde Saldo auf Gewinll- und 
Verlustkonto iibertragen. Der Inhalt der Skontren entspricht 
ja iiberhaupt den betreffenden Konten des Haupthuches; sie 
unterscheiden sich nur dadurch, daB im Hauptbuch die Geschafte 
in wenigen Ziffcrn zusammengefaBt, im Hilfsbuch ausfiihrlich 
spezialisiert sind. 

Nicht bei jedem Konto des Hauptbuches konncn Bestande 
eingesetzt und nicht bei jedem kann Gewinn oder Verlust berechnet 
werden. Ein Bestand kann sich nicht auf dem Zinsen-, Pro
visions- oder Handlungsunkostenkonto ergeben. Diese Konten 
werden samtlich nur durch die Buchung "an" oder "per Gewinn
und Verlustkonto" ausgeglichen. Andererseits gibt es Konten, die 
nur durch das Bilanzkonto auszugleichen sind, so z. B. das Kassa-



406 Debitoren und Kreditoren. 

konto und das Kontokorrentkonto. Das "Gebaudekonto" wird in 
der Regel ebenfalls dureh das Bilanzkonto ausgegliehen. Nur 
wennaus dem Bestand im Laufe des Jahres Verkaufe statt
gefunden haben, ist ein Gewinn oder Verlust auf Gewinn- und 
Verlustkonto zu iibertragen. Auf dem Kassakonto kann natiirlich 
kein Gewinn erscheinen, weil an den Kassenumsatzen nichts 
verdient wird. Das Kontokorrentkonto kann deshalb keinen 
Gewinn erzielen, weil der Gewinn auf die Kreditgeschafte in Form 
von Zinsen und Provisionen auf den entsprechenden Konten 
erscheint. 

Beim AbschluB des Kontokorrentkontos ist noch zu berlick
sichtigen, daB man nicht den Saldo des Hauptbuches auf das 
Bilanzkonto iibertragt, sondern die Debitoren (per Bilanzkonto) 
getrennt von den Kreditoren (an Bilanzkonto; - siehe Beispiel). 
Das geschieht, weil es von Wichtigkeit ist, zu wissen, wie hoch 
die Summe der Schuldner und wie hoch die der Glaubiger ist. 
Schuldet eine Firma 10 Millionen, und sie hat 12 Millionen 
Debitoren, so ist das, kaufmannisch betrachtet, durchaus nicht 
dasselbe, als wenn sie nur 2 Millionen Debitoren, aber keine 
Kreditoren besitzt. Denn man rechnet immer damit, daB die 
Glaubiger unter allen Umstanden befriedigt werden miissen, 
von den Debitoren aber nicht der ganze Betrag vollstandig 
sieher ist. 

Die Hohe der Debitoren und Kreditoren ist separat aus dem 
Kontokorrent festzustellen (siehe S. 409). 

Der AbsehluB des Gewinn- und Verlustkontos erfolgt iiber 
Bilanzkonto. Denn der erzielte Gewinn ist dem Vermogen der 
Firma, deren ziffermaBiger Ausdruck die Bilanz ist, zuzuschreiben, 
der Verlust abzusehreiben. Bei Privatfirmen wird das derart 
gemacht, daB das Kapitalkonto des Bilanzkontos sieh um den 
jahrlichen Gewinn erhOht, um den Verlust vermindert. Bei den 
Aktiengesellsehaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien usw. 
bleibt im Bilanzkonto die Rohe des Kapituls unverandert, und 
der Gewinn wird besonders ausgeworfen, um dann an die 
Aktionare, Kommanditisten usw. verteilt zu werden. 

Oft erseheinen auf den Konten Posten, die erst ins nachste 
Rechnungsjahr gehoren. Angenommen, die Bank bezahlte die 
Miete ihrer Bureauraume fiir eine langere Zeit im voraus, z. B. 
am 1. Oktober fUr ein ganzes Jahr, so wiirde beim AbsehluB 
vom 31. Dezember die Gewinnzi££er des laufenden J ahres um % 
des Mietsbetrages geschmalert werden. Andererseits wiirde diese 
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Summe dem Gewinn des nachsten Jahres zugute kommen. Urn 
dies zu vermeiden, p£legt man daher solche Posten auf ein 
besonderes Konto zu iibertragen, auf das "Konto a. nuovo" 
(Konto fiir neue Rechnung) oder "transitorische Konto". Der 
Mietbetrag fiir % Jahre wiirde in unserem FaIle im Handlungs
unkostenkonto gegengestellt werden, z. B.: 

Handlungsunkosten.Xonto. 

1902 1902 
Okt. 1 An Miete fiir 1 Jahr 12000 Dez.31 Per Conto a nuovo 

fiir Miete v. 1./1. 
03 bis 1./10. 03 . 9000 

Conto a nuovo. 

1902 1902 
Dez.31 An Handlungs- Dez.31 Per Saldo . 9000 

unkosten-Konto : 
Miete v. 1./1. 03 
bis 1./10. 03 . 9000 

1903 9000 9000 
Jan. 2 An Sa.ldovortrag 9000 

Das Konto a. nuovo wird ala Konto des Kontokorrents 
gefiihrt. Sein Saldo wird daher wie bei jedem anderen Konto 
des Kontokorrents gegengestellt und auf neue Rechnung vor
getragen. Dadurch kommt er mit in die Zusammenstellung aller 
Debitoren und Kreditoren und bildet somit einen Teil der Ge
samtsumme, die ala Debitor oder Kreditor in die Bilanz eir.
gesetzt wird. 

Die Gewinne auf Coupons-, Sorten-, Wechsel- und Effekten
konto lassen sich unter Beriicksichtigung der Bestande jederzeit 
auch im Laufe des J ahres berechnen, die Ziffern des Provisions
und des Zinsenkontos kOnnen jedoch erst nach AbscbluB des 
Kontokorrents und Einsetzung der Zinsen und Provisionen fest
gestellt werden. Diese Arbeit im Laufe, etwa am Scblusse,eines 
jeden Monats zu verrichten, ware zu umstandlich und wird 
daher nirgends gemacht. Was das Geschaft verdient hat, sieht 
man deshalb erst am Scblusse des Semesters, wenn das Konto
korrent abgeschlossen ist. Vorher kann das Ergebnis nur nach 
der Entwicklung der Umsatzziffern im Vergleich zu denen der 
friiheren Jahre geschatzt werden. Dennoch hat man ein leb-
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haftes Interesse daran, jederzeit soweit als mogIich iiber den 
Stand des Geschaftes unterrichtet zu :-:ein. Man fertigt daher 
am Schlusse eines jeden Monats die sogenannte Rohbilanz 
oder Monatsbilanz an. Gleichzeitig dient sie dem Zwecke, 
festzustelIen, ob die Buchungen richtig erfolgt sind. Erst wenn 
die Rohbilanz stimmt, kann behauptet werden, daB sich kein 
Fehler in die Buchhaltung eingeschlichen hat. 

Nach dem System der doppelten Buchfiihrung muB bekannt
Hch jedem Debetposten ein Kreditposten gegeniiberstehen. Addiert 
man daher aIle im Laufe eines bestimmten Zeitraums, z. B. eines 
Monats, vollzogenen Buchungen der Debetseite und ebenso die 
der Kreditseite, so miissen die beiden Summen iibereinstimmen. 
Man hat also nur notig, samtHche Debetkolonnen des Haupt
buchs den Kreditkolonnen gegeniiberzustellen, selbstverstandIich 
ohne die Bestande und ohne die Ziffern des Gewinn- und Ver
lustkontos, sondern nur die Umsatzziffern. 1st diese Arbeit 
ededigt, so ist bewiesen, daB samtliche Posten gebucht und auf 
die richtige Seite der Konten gestellt sind. Eins ist jedoch durch 
die Zusammenstellung noch nicht geklart: namlich, ob die Posten 
auf die richtigen Konten gebracht sind. Angenommen, der 
Ruchhalter irre sich bei der Vbertragung des Journals, indem er 
eine Summe, z. B. von 10 000 Mk., die dem Provisionskont,o 
gutzuschreiben sei, dem Effektenkonto kreditiere. Die Gesamt
summe am SchluB des Monats ergibt dann auf dem Provisions
konto 10 000 Mk. mehr, auf dem Effektenkollto 10 000 Mk. 
weniger. Die Summen samtlicher Debet- wie Kreditkolonnen 
stimmen aber dellnoch iiberein, da die Ziffern sich nur ver
schoben haben. 

Um derartigen Fehlern auf die Spur zu kommen, begniigt 
man sich nicht mit der Anfertigung der Rohbilanz, 8011dern ver
gleicht auch noch die Konten des Hauptbuchs mit den Skontren. 
Da diese unabhangig vom Hauptbuch gefiihrt werden, miissell 
solche "Schiebungsfehler" hierdurch gefunden werden. 

Um die Hauptbuchkonten mit den entsprechenden Skontren 
abzustimmen, ist notwendig, die Ergebnisse der einzelnen Konten 
des Skontros zusammenzustellen. Hierdurch wird gleichzeitig 
wertvolles Material zur Beurteilung der Lage des Geschiiftes 
zusammengetragen. Die Skontroausziige werden wie die Roh
bilanz monatlich aufgestellt. 1hre Herstellung erfolgt na~h dem 
Kontokorrentbuch, dem Coupons-, Sorten-, Wechsel-, Devisen-, 
Effektenskontro usw. 
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Der Auszug des Kontokorrents enthiilt eine Aufzahlung 
der Summen siimtlicher Debetposten und samtlicher Kreditposten 
bis zum Schlusse des betreffenden Monats, also nicht bloB der 
Umsatze des letzten Monats. In den nachsten Spalten wird der 
Debet- oder Kreditsaldo angegeben (siehe Beispiel). Hierbei 
gewinnt man die Hohe der Debitoren und Kreditoren, die zur 
Einstellung in die Bilanz notwendig sind. Um zu priifen, oh 
die Aufstellung in Ordnung ist, werden die Debet- und Kredit
umsatzziffern wie die Debet- und Kreditsalden addiert; die Diffe
renz zwischen den beiden ersten muG gleich der Differenz zwischen 
den beiden letzten Summen sein. 

Nun wird der Auszug des Kontokorrents in die anderell 
Bureaus gesandt, wo bei den Debitoren vermerkt wird, welcher 
Art und Hohe die fiir die Schuld als Sicherheit gegebene Deckung 
jst. So wird z. B. im Effektenbureau der Wert der deponierten 
Effekten eingesetzt usw. Mit dem Wesen der Buchfiihrung 
hat diese Einstellung nichts zu tun; sie erfolgt nur, um den Konto
stand jedes Kunden genau beurteilen zu konnen. 

Auszug des Kontokorrents per ultimo Dezember 1902. 

I~ Umsatz bis ultimo Baldo am ultimo 
Firma. Dezember inkl. Dezember 

~ 
Debet I Kredit Debet I Kredit 

_. ---_. 

Fritz Schultz, Berlin . 7 716890 - 890137 50 173247 50 
Gusta.v Behrens, Hamburg 8 130729 35 75830 70 54898 65 
Ludwig Steinert, Dresden 9 927680 70 1038537 60 110856 90 

usw. 1775300 05 2004505 80 54898 65 284104 40 

In ahnlicher Weise werden die anderen Ausziige hergestellt. 
So werden z. B. beim Effektenauszug zunachst die ausmachenden 
Betrage auf beiden Seiten des Kontos, dann die Bestande, die 
am Ultimo 110ch abzunehmenden und zu liefernden Effekten, 
gewohnlich mit roter Tinte zugeschrieben. Der Saldo beider 
Seiten ist der Gewinn bzw. Verlust. 

Die Salden dieser Ausziige werden nun mit dem Hauptbuch 
oder Journal verglichen. 

Mit ihrer Hi1fe ist es leicht moglich, einen Uberblick iiber 
den Gang des Geschafts zu erlangen. Ferner kann man nach 
Abstimmung der Salden feststellen, ob die Buchungen samtlich 
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richtigerfolgt sind. Stimmen die Ziffern im Auszug und im 
Hauptbuch miteinander uberein, so kann mit Sicherheit an
genommen werden, daB die Bucher in Ordnung sind. 

Auszug des Effektenskontros per ultimo Dezember 1902. 

~I 
Umsatz bis ultimo Saldo am ultimo 

Effekt Dezember ink!. Dezember 

Debet ~edit Gewinn I Verlust 

Bestand 45 000 -
3 % Deutsche Reichsanl. 17 715380 - 670760 - 380 -
4% Hamburger Hyp.-Br. 20 130760 - 130820 - 60 -

usw. 846140 - 846580 - 440 -

Man kann auch mit Hille dieser Auszuge jederzeit die Bilanz 
zusammenstellen, ohne die Bucher formell abzuschlieBen und die 
Salden auf Bilanzkonto oder Gewinn- und Verlustkonto zu uber
tragen. 

In dieser Weise wird daher auch gewohnlich die Halbjahrs
bilanz angefertigt. 

Auch am SchluB des Geschaftsjahres werden die Auszuge 
und die Probebilanz hergestellt. Trotz des Biicherabschlusses ist 
es doch angezeigt, vorher eine provisorische Bilanz aufzustellen. 

Der Gang der Bilanzarbeiten ist daher folgender. Am Schlusse 
eines jeden Monats: Aufnahme der Bestande (Coupons, Sorten, 
Wechsel, Effekten) nach den Originalstiicken, Abstimmung 
mit den entsprechenden Skontren. Nunmehr werden beide 
Seiten der Skontren addiert; das Konto wird aber nicht ab
geschlossen. Darauf Anfertigung der Skontroauszuge (Konto
korrent, Coupons, Sorten, Wechsel, Effekten), Abstimmung der 
Endziffer mit dem JournaP), "Obertragung aus dem Journal ins 
Hauptbuch und Abstimmung des Hauptbuchs mit den Skontren. 

Am SchluB des Jahres werden nunmehr samtliche Bucher 
abgeschlossen, die Ziffern in das Bilanz-, Gewinn- und Verlust
konto eingesetzt und diese Konten ebenfalls abgeschlossen. In 

1) Hierbei ist zu beriicksichtigen, dall die Ziffern der Skontroaus
ziige die Umsatzziffern des ganzen James, die des Journals nur die des 
einen Monats darstellen. Um beide abstimmen zu konnen, mull man im 
Auszuge daher die Summen des Vormonats von denen des laufenden Monats 
abziehen. 
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die Primanoten werden die dazu gehOrigen Grundbuchungen ge
machtl). 

Man dan nicht annehmen, daB aIle diese Buchungen voIl
standig glatt und fehlerlos vonstatten gehen. N amentlich bei 
der tibertragung des Kontokorrents konnen sich leicht Irrtiimer 
einschleichen, und wenn auch bei den GroBbanken das Konto
korrent doppelt, zuweilen das eine Mal in Form der Staffel ge
fiihrt und womoglich taglich abgestimmt wird, so kOnnen falsche 
tibertragungen immerhin noch leicht entstehen, Fehler konnen 
iibersehen, die Primanoten unrichtig addiert, aDmit falsch in das 
Journal eingesetzt worden sein usw. Man hat daher in einige:t;l 
Banken noch eine besondere Einrichtung geschaffen, um solche 
Fehler schon im Laufe und nicht erst am Schlusse des Monats 
zu entdecken, wo die FeststeIlung groBere Schwierigkeiten ver
ursacht. Es werden namlich sogenannte Kontokorrent-Supple
mente gefiihrt. Taglich werden samtliche Kontokorrent-Posten 
aus den Primanoten noch einmal aufgefiihrt, jedoch nur die ein
zelnen Betrage unter Bezeichnung der Primanotenfolien; Debet-

Kontokorrent·Supplement. 
15. Juli 1902. 

Primanoten
Folie 

1 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
6 
4 
5 

Debet 

2 

1579 

296 
632 

1257 

3767 

Kxedit 

498 
50 

233 
40 

858 
4962 

18473 
5000 

296 
25 
-
60 

I 75 30322 

65 

50 

90 
50 
15 
-
25 

95 

1) Wie erwiihnt, miissen iiber siimtliche Buchungen, also auch iiber die 
Ausgleichsbuchungen des Bilanzkontos und Gewinn- und Verlustkontos 
Grundbuchungen in den Primanoten gemacht werden. 
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und Kreditposten werden voneinander getrennt. Jeder Buch
halter fiihrt nur das Supplement derjenigen Posten, die zu seinem 
Ressort geMren. Dann werden beide Seiten addiert. Die Prli
fung der Richtigkeit der Buchungen kann nun auf verschiedene 
Weise erfolgen. Bei einigen Banken werden die Supplemente 
tiiglich mit den Journalbuchungen, bei anderen monatlich mit den 
Kontokorrentauszligen abgestimmt. Die letzte Methode braucht 
jedoch nur dort angewandt ZQ werden, wo das Kontokorrentbuch 
nur einmal oder als Kontrollbuch nur eine Staffel gefiihrt wird. 
Denn auch bei der Staffel£iihrung kann man nachtriiglich tJber
tragungsfehler nicht gut herausfinden, weil die Staffel zu un
iibersichtlich ist, indem sie Debet- und Kreditposten nicht neben
einander wie im Kontokorrent, sondern untereinander bucht. 
In jedem FaIle sind die Supplemente ein wichtiges Hil£smittel 
der Buchfiibrung und haben sich, wo sie Anwendung finden, 
sehr bewiihrt. 

1st die Bilanz vollendet, so tritt bei der Aktiengesellschaft 
der Aufsichtsrat zusammen, um iiber die Gewinnverteilung zu 
beraten. Alsdann wird die Generalversammlung einberufen; ihr 
bleibt die Genehmigung vorbehalten. Der endgiiltige AbschluB 
des Bilanz- wie des Gewinn- und Verlustkontos im Hauptbuch 
wird erst nach der Generalversammlung vorgenommen. Vorher 
werden die Ziffern nur provisorisch festgestellt. 

5. Wie liest man eine Bankbilanz? 
Die Frage, wie eine Bankbilanz zu lesen ist, d. h. welche 

Schliisse aus den veroffentlichten Zahlen zu ziehen sind, kann 
erst beantwortet werden, wenn man sich kIar dariiber ist, in
wieweit die Bilanz iiberhaupt Einsicht in den Geschiiftsbetrieb 
eines Unternehmens zu geben in der Lage ist, und ob im spe
ziellen die Form, in der die Veroffentlichung zu geschehen p£legt, 
hinreicht, um eine Unterlage zur Beurteilung des Institute zu 
gewiihren. Die Bezeichnung Bilanz wende ich dabei nicht in 
dem engen Sinne der Vermogensaufstellung an, Bondern ich ver
stehe darunter auch die gleichzeitig immer zur Publikation ge
langende Gewinn- und Verlustrechnung. 

Schon bei Erorterung der Bilanzarbeiten haben wir gesehen, 
daB das Bilanzkonto das Ausgleichskonto fiir eine Reihe von 
Konten des Hauptbuches ist, daB also nur die Bestiinde an 
Vermogenswerten in der Bilanz erscheinen. Die Umsiitze auf 
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den eillzelnen Konten treten im BilallZkonto nicht zutage. Damit 
scheidet ein wesentliches Moment zur Beurteilung der Lage des 
Geschaftes von vornherein aus. Der Wert der Umsatzziffern 
ist nicht zu verkennen. Erst wenn man weiB, wie hoch die 
Umsatze sind, die mit Hilfe eines bestimmten Kapitals erzielt 
worden sind, kann man beurteilen, ob sich das Geschaft giinstig 
oder ungiinstig entwickelt. Die Angabe der Gewinn- oder Ver
lustziffern reicht noch nicht ohne weiteres hierzu aus. Eine 
Firma kann hohe Gewinne erzielt haben, und dennoch kann sich 
der Geschaftsumfang stetig verkleinern. Eine giinstige Kon
junktur kann voriibergehend hohen Nutzen zur Folge haben; um
gekehrt kann eine Schmiilerung der Gewinnziffern auch bei Er
weiterung des Kundenkreises eintreten. Das ist z. B. der Fall, 
wenn starke Konkurrenz zur Einriiumung billigerer Konditionen 
zwingt. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit laBt sich ohne Angabe 
von Umsatzziffern ein SchluB nach dieser Richtung hochstens dann 
ziehen, wenn sich trotz allgemein giinstiger Konjunktur bei einer 
groBen Anzahl von Gesellschaften derselben Branche ein relativ 
geringes Ertragnis bemerkbar macht. 

Viel£ach werden bei der Kritik der Bankbilanzen ohne Be
riicksichtigung der Umsatzziffern schon aus einer ErhOhung oder 
ErmaBigung der Bestande auf den Geschaftsumfang Schliisse ge
zogen. Auch das ist nicht ganz richtig. Ein Teil der Bestand
ziffern laBt sich iiberhaupt nicht hierzu verwerten, ein anderer 
Teil nur unter steter Gefahr, Fehlschliisse zu tun. Eine Ver
anderung des Bildes der Bilanz braucht namlich noch nicht ohne 
weiteres mit einer Veranderung des Geschaftsumfanges zusammen
zuhangen. So kann z. B. eine Zu- oder Abnahme der Wechsel
bestande ganz andere Ursachen haben. Eine Fliissigkeit am 
Geldmarkt gegen Ende des Jahres kann einer Bank Veranlassung 
geben, einen groBeren Bestand an Wechseln in ihrem Portefeuille 
zu behalten, wahrend sie im Jahre zuvor infolge hOheren Geld
standes einen groBen Teil bei der Reichsbank rediskontiert hatte. 
N och weniger laBt eine Vermehrung der Effekten- oder Kon
sortialbestande gegeniiber dem Vorjahr immer auf Geschafts
erweiterung schlieBen. Infolge schlechter Borsenkonjunktur 
kann die Bank verhindert worden sein, einen Teil ihrer Effekten 
zu verkaufen; das wiirde also gerade umgekehrt ein ungiinstiges 
Moment fiir die Beurteilung der Bilanz bedeuten. Auch kann 
die Bank eine Aufwartsbewegung an der Borse dazu benutzt 
haben, einen Teil ihrer Effekten mit Gewinn zu verkaufen, wo-
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durch eine Verrmnderung der Ziffern in der Bilanz zutage tritt. 
Hochstens kann aus einer Vermehrung der Debitoren oder der 
Kreditoren auf Zunahme der Kundschaft geschlossen werden, 
aber auch hierbei ist Voisicht am Platze. Es ist zu beriicksich
tigen, daB die Bilanz doch immer nur den Vermogensstand an 
einem Tagedes Jahres angibt; gar zu leicht kann also im Laufe 
des J ahres das Bild ein ganz anderes gewesen sein. Durch den 
BeschluB der Berliner GroBbanken (mit Ausnahme der Berliner 
Handels-Gesellschaft) und einer Reihe groBerer Provinzinstitute, 
in Zeitraumen von zwei Monaten Zwischenbilanzen zu veroffent
lichen, ist dieser Vbelstand etwas gemildert worden. Man ist bei 
der Betrachtung der Bilanzen der die Veroffentlichung vor
nehmenden Institute nicht mehr aliein auf die Jahresbilanz ange
wiesen, sondern kann auch die Ergebnisse der Zwischenbilanzen 
mit heranziehen. Der AbschluB erfolgt per 28. Februar, 30. April, 
30. Juni, 31. August und 31. Oktober; es werden hierbei jedoch 
nur die eigentlichen Bilanzziffern wiedergegeben, nicht die Ziffern 
der Gewinn- und Verlustrechnung. 

AuBer der Hohe der Umsatzziffern gibt es noch andere 
Momente, deren Angabe auch nur zu einigermaBen zutreffender 
Beurteilung notwendig ist. So ist gelegentlich der vorletzten Krisis 
oft und mit Recht die Forderung erhoben worden, die Banken 
mogen ihre Giroverbindlichkeiten und sonstigen Biirgschaften ziIm 
Ausdruck bringen. Beim Zusammenbruch der Leipziger Bank 
hatten sich namlich Folgen der Tatsache gezeigt, daB die Bank 
die enormen noch laufenden Giroverbindlichkeiten verschwiegen 
hatte. Man mag im einzelnen iiber die ZweckmaBigkeit oder Not
wendigkeit solcher Erganzungen denken wie man will, mit Sicher
heit geht doch eins aus aliedem hervor: die Bilanz aliein kann 
genauen AufschluB unmoglich gewahren. Aus diesem Grunde 
solite man annehmen, daB das Handclsgesetzbuch, dessen Be
stimmungen iiber die Aktiengesellschaften doch zum Schutze der 
Glaubiger und Aktionarminoritatengeschaffen worden sind, fiir 
entsprechende Erganzung der Bilanzziffern Sorge tragt. In dar 
Tat laBt es die Aktionare auch nicht auf die Bilanzveroffent
lichung allein angewiesen sein. Nach § 260 des H.-G.-B. hat nam
lich der Vorstand in den ersten drei Monaten des Geschaftsjahres 
fur das verflossene Geschaftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie einenden Vermogensstand und die Ver
hii.ltnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichts
rat und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung vor·" 
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zulegen. 1m Gesellschaftsvertrag (Statut) kann eine andere Frist, 
jedoch nicht liber die Dauer von sechs Monaten hinaus bestimmt 
werden. Nach § 263 des H.-G.-B. sind diese Vorlagen mindestens 
zwei Wochen vor der Generalversammlung zur Einsicht der Ak
tionare aUS2ulegen, und es ist jedem Aktionar auf Verlangen 
Abschrift hiervon zu erteilen. 

Die im Gesetz enthaltene Redewendung "einen den Ver
mogensstand und die Verhaltnisse der Gesellschaft entwickelnden 
Bericht" gibt aber den GesellschaftJen in bezug auf die Art der 
Berichterstattung groBe Freiheiten. 1m allgemeinen gewahren 
auch die veroffentlichten Geschaftsberichte der Aktiengesell
schaften keinen geniigenden Einblick in die Lage des Unter
nehmens. Sie enthalten in der Regel nur einige allgemeine 
Betrachtungen iiber die wirtschaftliche Lage, eiuige Erlauterungen 
zu den Bilanzziffern und die Antrage des Aufsichtsrats fiir die 
Generalversammlung iiber die Verteilung des Reingewinns 
an die Aktionare, Riickstellungen usw. Nicht einmal samt
liche Gesellschaften teilen die im Berichtsjahr erzielten Umsatz
ziffern mit. 

Ob selbst die Generalversammlung berechtigt ist, weitere 
AufklaJ;Ungen zu fordern, ist eine umstrittene Frage. Nach 
Staubs l ) Ansicht kann jeder Aktionar, soweit das Geschiifts
interesse durch die Erkliirung nicht leidet, Aufkliirung iiber Un
klarheiten verlangen. Eine iihnliche Auffassung vertritt Rehm 2), 

wahrend SimonS) der Meinung ist, die Generalversammlung 
konne nur die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Geschafts
bericht und die Bemerkungen des Vorstandes fordern; waiter
gehende Rechte, namentlich solche auf eigene Priifung der Biicher 
Bollen ihr jedoch versagt sein. Selbst wenn aber die Ansicht der
jenigen Kommentatoren, die der Generalversammlung groBere 
Rechte einraumen wollen, zutrifft, bleibt doch, solange das Gesetz 
nicht ausdriickliche Bestimmungen hieriiber trifft, den Gesell· 
schaften immer noch der Einwand, daB das Geschiiftsinteresse 
jede Mitteilung verbiete, abgesehen davon, daB mit dem Recht 
der Generalversammlung, wo die Majoritiit entscheidet, immer 
noch nicht das der Aktioniirminoritiiten gewahrt ist. 

1) Staub, Kommentar zum HandelBgesetzbuch. 8. Auf}. Berlin 1906. 
2) Rehm, Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und Gesellschaften. 

mit beschrankter Haftung. Miinchen 1903. 
3) Dr. Hermann Veit Simon, Die Bilanzen der Aktiengesell

Bchaften und der KommanditgesellBcliaiten auf Aktien. Berlin 1898. 
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Zu ebenso negativen Ergebnissen kommt man bei Be
antwortung der zweiten Frage. Die Form, in der die Bilanzen 
der Aktiengesellsohaften im allgemeinen und die der Bankbilanzen 
im besonderen veroffentlicht werden, hat sohon oft zur Kritik 
herausgefordert, ohne daB eine wesentliohe Anderung eingetreten 
ware. Abgesehen davon, daB die Angaben tiber die Bilanzposi
tionen meistens sehr ungenau sind, wahlen die Banken eine so 
versohiedenartige Bilanzierung, daB ein Vergleioh untereinander 
so gut wie unmoglioh ist. Darauf kommt es aber hauptsachlich 
an; die Bilanz eines Institutes allein kann dem AuBenstehendcn 
kaum irgendwelchen Uberblick verschaffen, erst wenn man die 
Ziffern der frtiheren Jahre und dieanderer Gesellschaften des
selben Industrie- oder Handelszweiges heranzieht und in Ver
gleich stellt, laBt sich ein Urteil gewinnen. 

Nur die Berliner GroBbanken (mit Ausnahme der Berliner 
Handels-Gesellschaft) haben, seitdem sie Zweimonatsbilanzen ver
offentlichen, auoh bei ihren Jahresabrechnungcn groBere Einheit
lichkeit durchgefUhrt. Diese erstreckt sich vornehmlich darauf, 
daB die Position en bei den verschiedenell Illstitutell gleichlauten. 
Es wird namentlich im Gegensatz zu frtiher vermieden, manche 
Bilanzpositionen zusammenzuwerfen. So wird z. B. die Position 
"eigene Effekten" von der Gruppe "Konsortialbeteiligungen" ge
trennt, wahrend bis vor einigen Jahren in der publizierten Bilanz 
vieler GroBbanken die "Effekten- und Konsortialbestande" in 
einer einzigen Ziffer erschienen. Notwendig ware jedoch auch, 
um einen Vergleich der Bankbilanzen zu ermoglichen, daB bei 
allen Instituten die Buohungsmethode die gleiche ist, d. h., daB 
dieselbenGeschaftsvorfalle bei jeder Bank auch tiber dasselbe 
Konto gefUhrt werden. Das ist jedoch keineswegs immer der 
Fall. Worin die Verschiedenheiten liegen, werden wir bei der 
Besprechung der einzelnen Bilanzpositionen sehen. Wir folgen 
hierbei dem- Bilanzschema, wie es von den acht Berliner GroB
banken fiir die Veroffentlichung der Zweimonatsbilanzen verein
bart worden ist. Auch die auf S. 436/437 zum Abdruck gelangende 
Jahresbilanz der Deutschen Bank wird im wesentlichen nach 
diesem Schema aufgestellt, nur in den Benennungen der ver
schiedenen Posten sind kleine Abweichungen enthalten. 

Das Sohema der GroBbanken fUr die Zweimonatsbilanzen 
lautet: 

Aktiva. 
1. Kasse, fremde Geldsorten und Coupons. 
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2. Wechsel und kurzfristige Schatzanweisungen des Reiches und 
der Bundesstaaten. 

3. Guthaben bei Banken und Bankiers. 
4. Reports und Lombards. 
5. Vorschiisse auf Waren und Warenverschiffungen. 
6. Eigene Wertpapiere. 
7. Konsortialbeteiligungen. 
8. Dauernde Beteiligungen bei anderen Bankinstituten und 

Bankfirmen. 
9. Debitoren in laufender Rechnung. 

Avaldebitoren. 
10. Bankgebaude. 
n. Sonstige Aktiva. 

1. Aktienkapital. 
2. Reserven. 

Passiva. 

3. Kreditoren in laufender Rechnung. 
4. Depositengelder. 
5. Akzepte und Schecks. 

Avalverpflichtungen. 
6. Pensions- und Stiftungsfonds. 
7. Sonstige Passiva. 

Die Zusammenfassung von Kasse, fremden Geldsorten 
und Coupons erfolgte wohl deshalb, weil nur vier Institute, 
namlich die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die National
bank fiir Deutschland und die Commerz- und Diskonto-Bank in 
ihren Jahresbilanzen den Kassenbestand getrennt angeben. Die 
iibrigen Institute vereinen den Saldo mit dem Coupons- und 
Sortenbestand. Auf eine Trennung braucht fiir die Bilanzkritik 
kein groBer Wert gelegt zu werden, da Coupons und Sorten im 
allgemeinen sofort in bares Geld umgetauscht werden konnen. 
DaB eine Bank groBere Bestande erst spater falliger Coupons 
erwirbt, und in ihre Bilanz in diese Rubrik einstellt, ist nicht 
anzunehmen; keinesfalls, daB dies in groBerem Umfange geschehen 
konnte. Denkbar ware allerdings, daB eine Bank, um ihre Ge
winnziffern zu vergroBern, spater fallige Coupons gegen Abzug 
eines Diskontsatzes ankauft, den Zinsgewinn in die Gewinn- und 
Verlustrechnung einstellt, und die Coupons zusammen mit dem 
Kassenbestand unter den Aktiven der Bilanz erscheinen laBt. 
Doch liegt in der Praxis ein eigentlicher AnlaB fiir eine solche 
Methode deshalb kaum vor, weil die Bank ebensogut statt der 

Buchwald, Bankbetrieb. 6. Aul!. 27 
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Coupons Wechsel ankaufen (zum Diskont nehmen) kOnnte. Es 
ist aber kaum glaubhaft, daB eine Bank besonderen Wert darauf 
legt, den Posten "Kasse, fremde Geldsorten und Coupons" zu
gunsten des Wechselbestandes zu erhohen, denn, wie spater noch 
gezeigt wird, werden bei der Besprechung der Bankbilanzen durch 
die Handelspresse Wechsel meistens zu den "leicht greifbaren 
Mitteln" gerachnet. Nur aus einem Grunde ware die Trennung 
des reinen Kassenbestandes von dem Bestande an fremden Geld
sorten und Coupons von Wert. Es ist vom volkswirtschaftlichen 
Standpunkte aus interessant festzustellen, wieviel Prozent der 
sofort falligen fremden Gelder (Depositengelder und sonstigen 
Kreditoren) die Banken in der Regel ala Kassenbestand halten. 
Aus einer solchen Berechnung vermag man durch Vergleich ver
schiedener Jahresergebnisse ungefahr zu erkennen, wie groB die 
Einschrankung des Bargeldumlaufes durch eine starkere Ver
mehrung des Depositenverkehrs ist. Je groBer die Summe der 
sofort falligen Depositengelder und sonstigen Kreditoren einer 
Bank ist, desto groBer wird auch ihr Kassenbestand sein miissen, 
weil sie darauf gefaBt sein muB, daB auch entsprechend hohere 
Summen bei ihr abgehoben werden. Freilich wird der Barbestand 
urn so groBer sein miissen, je mehr Niederlassungen eine Bank 
unterhalt, weil jede einzelne Niederlassung eine Reserve an Bar
mitteln fur etwaige unvorbereitete Anforderungen besitzen muG. 
Durch die Zusammenfassung von Kaase, fremden Geldsorten und 
Coupons wird also eine solche Berechnung erschwert; allerdings 
nicht erheblich, weil der Sorten- und Couponbestand nur einen 
geringen Prozentsatz des Kassenbestandes ausmacht. 

Mit den Wechseln sind die kurzfristigen Schatzanwei
sungen des Reiches und der Bundesstaaten in einer Summe ver
eint. Schatzanweisungen sind Schuldverschreibungen des Reiches 
oder eines Bundesstaates, die zur voriibergehenden Verstar
kung der Betriebsmittel der Reichshauptkasse oder Staatskassen 
dienen. Man nennt solche Schulden schwebende Staats
sch ulden, im Gegensatz zu den fundierten (dauernden) Staats
schulden, die in Form der unter dem Namen Anleihen (Staats
anleihen) bekannten Schuldverschreibungen kontrahiert werden. 
Die Schatzanweisungen zerfallen in zwei Arten; in verzinsliche 
und unverzinsliche. Die verzinslichen werden wie Anleihen an der 
Borsa notiert; die unverzinslichen wie Wachsel meistens der Reichs
bank (oder die von der preuBischen Staatskasse ausgestellten der 
Seehandlung) verkauft. Wahrend die verzinslichen Schatz-
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anweisungen in der Regel erst ein bis drei Jahre nach Ausgabe zur 
Einlosung kommen, lauten die unverzinslichen wie reichsbankfahige 
Wechsel gewohnlich auf drei Monate. Diese werdendaher auch 
kurzfristige Schatzanweisungen genannt; ihr Borsenname lautet 
gewohnlich Schatzscheine. Die GroBbanken oder groBere Privat
bankfirmen kaufen die Schatzscheine in der Regel von der Reichs
bank oder deren Borsenagenten unter Abzug des Privatdiskont. 
satzes. Langfristige Schatzanweisungen erscheinen in der Bilanz 
der Banken entweder unter den Effektenbestanden, oder, wie z. B. 
bei der Deutschen Bank (s. S. 436) als ein besonderer Posten. 

Was die Banken als Wechselbestand auffassen, ist nicht so 
leicht zu sagen, wie es, auf den ersten Blick betrachtet, erscheinen 
mag. Man wird geneigt sein anzunehmen, daB hierbei nur die 
von der Bank angekauften (diskontierten) Wechsel zu verstehen 
sind, d. h. solche Wechsel, bei denen der Kunde der Bank Aus
steller oder Girant ist, die Bank in jedem FaIle nur Girant, wenn 
sie den Wechsel rediskontiert. Bei einer groBen Anzahl von 
Provinzbanken, insbesondere solchen kleineren Umfanges (Ge
nossenschaftsbanken usw.), kommt es jedoch haufig vor, daB ein 
Kontokorrentkredit in der Form gewahrt wird, daB der Kunde 
zur Sicherheit einen von ihm selbst akzeptierten Wechsel hinter
legt, auf dem die Bank als Aussteller fungiert. In der Praxis 
wird gewohnlich gesagt, der Kunde hinterlege sein eigenes Akzept. 
Die Bank ist bei einer solchen Kreditform in der Lage, falls der 
Kunde seinen Verpflichtungen bei Falligkeit des Kredits nicht 
nachkommt, sofort Wechselklage zu erheben, wodurchsich £iir 
die Bank die auf S. 118 geschilderten Vorteile ergeben. Um diese 
Vorteile zu genieBen, geniigt es, wenn der von dem Kunden hinter
legte Wechsel als Depotwechsel figuriert. Unter einem Depot
wechsel (auch Kautionswechsel genannt) versteht man einen 
solchen Wechsel, der nach der allgemeinen Auffassung im Handels
verkehr nur zur groBeren Sicherheit des Wechselnehmers dient 
und von diesem nicht weiter begeben wird1). 

Haufig pfJegen die Banken sich von ihren Kunden bei lnan
spruchnahme von Krediten Wechsel mit eigenem Akzept geben 
zu lassen, um auf diese Weise durch die Gewahrung des Kredits 

1) Nach der herrschenden Indikatur kann freilich auch bairn Depot
wecheel, sofern der Wechselnehmer· iiberhaupt einen Anspruch hatte und 
nicht durch Vereinbarung mit dem Schuldner die Begebung des Wechsels 
ausgeschlossen worden war, ein Einwand gagen den wechselmlWigen An
spruch nicht hergeleitet werden (siehe Staub, Kommentar zur Wecheel
ordnung, 5. Aufl., S. 218). 
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ihre fliissigen Mittel nicht festzulegen, d. h. um durch Rediskon
tierung des Wechsels die verliehene Summe ihrem Betriebsfond 
wieder zuzufiihren. Der so zustande gekommene Kredit hat Ahn
lichkeit mit dem Akzeptkredit, weil in beiden Fallen die fliissigen 
Mittel der Bank nicht in Anspruch genommen werden.Fiir die 
Beurteilung der Bilanz besteht jedoch zwischen beiden Kredit
arten ein wesentlicher Unterschied, sofern die mit dem Akzept 
des Kunden versehenen Wechsel in der Bilanz als Wechselbestand 
aufgenommen werden. 

Denkbar ist freilich, daB solche Wechsel nicht auf Wechsel
konto erscheinen, sondern der Kunde fiir den in Anspruch ge
nommenen Kredit auf Kontokorrentkonto belastet wird. In diesem 
FaIle figuriert der Kredit in der Bankbilanz unter der Rubrik 
Debitoren, und der Wechsel wird als Sicherheit, genau wie eine 
Biirgschaftsurkunde, Lebensversicherungspolice usw. in das Depot 
genommen. Sehr haufig werden solche Wechsel jedoch ebenso 
behandelt, als wenn die Bank Geschaftswechsel des Kunden dis
kontiert. Der Gegenwert des Wechsels wird abziiglich des Dis
konts, der Provision und sonstigen Spesen dem Konto des Kunden 
gutgeschrieben, der den Betrag sofort oder allmahlich abhebt. Die 
Gutschrift des Betrages erfolgt naturgemaB bei dieser Buchungs
form "per Wechselkonto", die Wechsel werden also dem Wechsel
bestand . in den Aktiven der Bilanz zugezogen. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB solche Wechsel nicht so leicht fliissig zu 
machen sind, wie die iiblichen, dem regularen Handelsverkehr 
entstammenden Geschaftswechsel; schon deshalb nicht, weil bei 
der Rediskontierung als Girant nur die gleichzeitig als Aussteller 
fungierende Bank haftet. Da der Wechselbestand gemeinhin zu 
den leicht greifbaren Aktiven gerechnet wird, so gehoren die dem 
Kunden beiInanspruchnahme einesKredits hinterlegtenKautions-, 
Biirgschaftswechsel usw. keineswegs zu dem Wechselbestand. Die 
statistische Abteilung der Reichsbank hat bei der Bearbeitung 
der Materialien fiir die im Jahre 1908/09 zusammengetretene 
Bankenquete iiber das Depositenwesen versucht, auf Grund einer 
Anfrage bei den deutschen Kreditbanken zu ermitteln, wie groB 
der Bestand an solchen VorschuB-Biirgschafts-Kautionswechseln 
usw. ist. . Die Rundfrage erstreckte sich nur auf die kleineren 
Banken mit einem Aktienkapital unter lO Millionen Mark. Es 
ergab sich, daB in den Bilanzen von 339 Banken regulare Wechsel 
in Hohe von insgesamt 414853 Millionen Mark vorhanden waren, 
dagegen VorschuB-Kautionswechsel usw. im Betrage von 88473 
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Millionen Mark. Aus der GroBe dieser Summe geht schon hervor, 
wie notwendig eine Trennung zwischen den beiden Wechselkate
gorien ist, urn nicht ein schiefes Bild von der Bankbilanz zu 
erhalten. 

Die Guthaben bei Banken und Ballkiers erscheinen in 
den Bilanzen deshalb als ein getrennter Posten, weil man im 
allgemeinen annehmen kann, daB sie leichtcr fliissig zu machen 
sind als die iibrigen Debitoren, namentlich die dem Kunden ein
geraumten - gedeckten oder ungedeckten - Barkredite. Nur 
bei der Berliner Handelsgesellschaft, die, wie erwahnt, Zwei
monatsbilanzen nicht veroffentlicht und daher auch nicht das 
gemeinsame Bilanzschema akzeptiert hat, sind die Guthaben bei 
Banken und Bankiers .in der Position "Debitoren in laufender 
Rechnung" enthalten. Allerdings wird auch hier zu beriicksich
tigen sein, daB nicht immer Guthaben bei Banken und Bankiers 
als absolut sicher anzusehen sind. Denn es sind in dieser Position 
auch die Kredite enthalten, die z. B. eine Berliner GroBbank 
kleinen Provinzbankiers beim AbschluB von Effektenkommissions
geschaften gewahrt. Sehr haufig ist es aber schon vorgekommen, 
daB Kunden zur Zahlungseinstellung gezwungen waren, und die 
als Sicherheit gegebenen Wertpapiere infolge von Kursriickgangen 
nicht meh; zur Deckung der Forderung ausreichten. Daher ist 
schon mehrfach, zuerst von der "Frankfurter Zeitung", mit Recht 
verlangt worden, daB in den Bankbilanzen eine Trennung del' 
durchaus sicheren Guthaben bei del' Reichsbank und den Gut
haben bei anderen Banken und B~iers vorgenommen werdel ). 

Die Reports und Lombards erscheinen regelmaBig in 
einem Posten. Haufig wird statt del' Bezeichnung "Lombards" 
auch das Wort "Darlehen" gebraucht. Was unter Reports (Report
effekten) zu verstehen ist, wurde bereits auf S. 240 ausfiihrlich 
besprochen. Unter Lombards oder Darlehen versteht man nicht 
die der Kundschaft bei Anschaffung oder Beleihung von Wert
papieren 'gewahrten Kredite, sondern nur solche Lombar<J.a, die 
an del' Borse oder bei anderen Banken usw. in Form von tag
lichem Geld, Ultimogeld usw., in der Regel gegen Effektenunter
lage gegeben worden sind (siehe S. 238). 

Vorschiisse auf Waren und Warenverschiffungen 
werden getrennt angegeben, weil diese Kredite sich in mancher 

1) In der Jahresbilanz dar Dresdner Bank und des A. Schaffhausen
schen Ba.nkvereins sind die durch Effekten gedeckten Schulden der Banken 
und Bankiers in einem besonderen Posten unter dan Debitoren enthalten. 
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Beziehung von den sonstigen Krediten unterscheiden. Das Rem
boursgeschii.ft (siehe S. 19) hat in den letzten Jahren betrachtlich 
an Ausdehnung gewonnen. In der Bilanz der Deutsehen Bank 
wird seit dem Jahre 1909 noeh besonders vermerkt, fiir welchen 
Teil der gewahrten Kredite die Bank am Bilanztage die Waren
konnossemente usw. noeh tatsachlieh in Handen hat. Wie auf 
S. 21 hervorgehoben wurde, p£legen die Banken Rembourskredite 
haufig in der Weise zu geben, daB zuniichst das Konnossement 
beliehen wird, dann jedoch nach Eintreffen der Ware (zuweilen 
auch schon vorher) der Kunde iiber die Ware frei verfiigen darf. 
Der Kredit verwandelt sieh daher in einen Blankokredit; manch
mal werden statt der Konnossemente andere Sicherheiten gewahrt. 
Wenn die Deutsche Bank diese Kredite nicht unter die "Debi
toren in laufender Rechnung" einreiht, wie es eigentlich der Fall 
sein miiBte, so geschieht dies aus betriebstechnischen Griinden. 
Sie besitzt fUr die Abwieklung der Konnossementgeschafte eine 
besondere Abteilung. Hier gelangen die Kredite zur Buchung, 
und es ware technisch mit Schwierigkeiten verkniipft, das Konto 
auszugleichen und in einer anderen, auch riimnlich getrennten 
Abteilung neu zu eroffnen, wenn der Kunde die Konnossemente 
zuriickerhalt oder an ihre Stelle eine andere Sicherheit gibt. 

Die eigenen Wertpapiere werden zwar, wie erwahnt, bei 
den Berliner GroBbanken, aber nicht bei samtlichen kleineren 
Bankinstituten getrennt von den Konsortialbestanden angegeben. 
Welcher Art die eigenen Effekten sind, wird von keiner Bank 
genau angefiihrt. Nur ungefahre Mitteilungen iiber die Gattungen 
der Effektenbestande finden sich in den Geschaftsberichten, in 
der Bilanz nur bei der Bank fiir Handel und Industrie. Diese 
Angaben sind aber auch wieder nicht einheiWch. So unterscheidet 
die Deutsche Bank erstens zwischen Staats- und Kommunal
papieren, zweitens Pfandbriefen und Eisenbahnobligationen, 
drittens Eisenbahn-, Bank- und Industrieaktien, viertens Obli
gationen industrieller Unternehmungen und fUnftens "Diverse". 
Die Dresdner Bank teilt ihre Bestande ein in: erstens festverzins
liche Werte (bei denen sie wieder zwischen Staats-, Provinzial-, 
Kommunal-, landschaftlichen Obligationen und Werten anderer 
staatlicher Korporationen einerseits sowie Hypotheken-Pfand
briefen, Eisenbahn-, StraBenbahn- und Industrie-Obligationen 
anderseits unterscheidet), zweitens Aktien von Eisenbahn-, StraBen
bahn- und Transportunternehmungen, drittens Bankaktien, vier
tens Terrainaktien und fiinftens Industrieaktien. Ahnliche Unter-



Eigene Wertpapiere. 423 

scheidungenfinden sich bei den anderen Instituten, nur die Bank 
fiir Handel und Industrie spricht von bOrsengangigen und nicht 
borsenmaBig notierten Werten; der A. Schaaffhausensche Bank
verein etwas ahnlich erstens von Konso]s, Reichsanleihen, Pro
vinzial- und Kommunalanleihen, Pfandbriefen, zweitens von indu
striellen Obligationen, drittens bOrsengangigen Aktien und Berg
werksanteilen und viertens noch nicht an der Borse eingefiihrten 
Werten. Teilweise wird bei jeder Kategorie die Anzahl der 
Posten hinzugefiigt, aus denen der Besitz besteht; in allen Fallen 
jedoch der Betrag, zu denen sie insgesamt zu Buche stehen. Von 
den Effektenarten wird nur in einigen Bilanzen ein Teil derjenigen 
angegeben, die die Bank im Geschaftsjahre neu erworben hat, 
fast immer aber nur im giinstigsten FaIle diejenigen, dit' die Bank 
an der Borse eingefiihrt hat. Diese Beteiligungen waren aber 
schon vorher bekannt; die zu spekulativen Zwecken erworbenen 
Aktien werden in den Berichten der deutschen Banken im Gegen
satz zu denen anderer Lander, z. B. Osterreichs und RuBlands, 
nicht genannt. In vielen osterreichischen, teilweise auch schwElize
rischen, besonders aber in den russischen Bankbilanzen wird sogar 
ausfiihrlich angegeben, welchen Nominalbetrag jeder Effektenart 
die Bank besitzt und zu welchem Kurse die Wertpapiere in die 
Bilanz eingesetzt sind. Schon daraus, daB eine solche. Spezia
lisierung im Auslande vielfach erfolgt, ergibt sich, daB sie ohne 
Gefahrdung des Geschaftsinteresses durchfiihrbar ist. Gegeniiber 
der Forderung, daB auch die deutschen Banken cine solche 
Detaillierung vornehmen mogen, wird namlich meistens einge
wendet, daB die Publikationen leicht Gelegenheit zu spekulativer 
Ausnutzung geben konnten. Mindestens die Angabe der Nominal
betrage und eine eingehende Spezifikation nach Gattungen (z. B. 
Eisenbahnaktien, Terrainaktien, Aktieri. chemischer Gesellschaften 
usw.) ware durchaus notwendig, weil man erst durch einen Ver
gleich der Nennwerte mit den Bilanzwerten zu ersehen vermag, 
ob der Effektenbestand einer Bank im Vergleich zu friiheren 
Jahren groBer oder geringer geworden ist. Der in die Bilanz 
eingesetzte Wert kann z. B. infolge eines KursrUckganges niedriger 
geworden sein, wahrend der Nominalbetrag unverandert geblieben 
ist. Zur Beurteilung der volkswirtschaftlich wichtigen Frage, ob 
eine Bank im Laufe des Geschaftsjahres ihren Effektenbestand 
vermehrt hat, kommt es hauptsachlich auf den Nominalbetrag 
an. Von Bedeutung ist auch zu wissen, ob eine Erhohung des 
Wertbestandes nur dadurch herbeigefiihrt worden ist, daB Effekten, 
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die sich sohon Hingere Zeit im Besitz derBank befanden, zu 
h5herem Kurse in die Bilanz aufgenommen worden sind, so daB 
in der Gewinn- und Verlustreohnung ein Effektengewinn ausge
wiesen wird, der nur buchmiiBig, nicht durch Realisierung von 
Wertpapieren erzielt worden ist. Freilich ist jede Aktiengesell
schaft, wie erwahnt (S. 326), nach § 261,1 des H.-G.-B. verpflichtet. 
Wertpapiere und Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis haben, 
hochstens zu dem Borsen- oder Marktpreise des Zeitpunktes, flir 
welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser Preis jedoch den 
Anschaffungs- oder Herstellungspreis iibersteigt, hochstens zu dem 
letzteren einzusetzen. Wenn daher eine Aktienbank im Laufe 
des Geschaftsjahres Wertpapiere, die einen Borsenpreis haben, 
gekauft und der Kurs bis zum Schlusse des Geschiiftsjahres ge
stiegen ist, so darf sie die Papiere nur zu dem AnsohaHungspreise 
aufnehmen. Der Sinn dieses Paragraphen ist, zu verhindern, daB 
Gewinne in der Bilanz ausgewiesen werden, die nur buchmaBig 
entstanden, aber nicht tatsachlich erzielt worden sind. Nach der 
herrschenden Rechtsanschauung kann jedoch die Bilanz in vielen 
Fallen trotzdem Gewinne ausweisen, die nur buchmaI3ig erzieIt 
wurden. Hat namlich eine Bank in einem Jahre Wertpapiere 
un ter dem Anschaffungspreis eingesetzt, weil der Kurs am Bilanz
tage niedriger notierte, so kann sie, wenn bis zum AbschluBtage 
des nachsten Jahres der Kurs gestiegen ist, die Wertpapiere zu 
dem den letzten Bilanzkurs iibertreHenden h6heren Preise des 
AbschluBtages einsetzen, freilich nur zu einem Kurse, der den 
urspriinglichen Anschaffungspreis nich t iibersteigtI}. Wenn auch 
auf diese Weise nur ein in einem friiheren Jahre tatsachlich er
zielter Verlust durch die Kurssteigerung ganz oder teilweise aus
geglichen wird, so erscheint doch die Verteilung eines solchen 
Buchgewinnes deshalb bedenklich, weil durchaus nicht feststeht, 
daB zu dem in die Bilanz eingesetzten Kurse des AbschluBtages 
tatsachlich die Wertpapiere verkauft werden konnten. Man wird 
vielmehr annehmen miissen, daB der Kurs erheblich niedriger 
geworden ware, wenn groBere Bestande von Wertpapieren ver
auBert worden waren. Auf nicht borsengangige Wertpapiere 
findendie oben erwahnten gesetzlichen Bestimmungen keine An
wendung. Sie diirfen nach § 261,2 des H.-G.-B. zum Anschaffungs
preise in die Bilanz eingesetzt werden, selbst wenn ihr Wert 

1) Anderer Ansicht ist Georg Bernhard, der eine solche, jeden
falls durchauB iibliche Bilanzierungsmethode flir unzulitssig halt. Siehe 
hieriiber Plutus vom 23. Oktooor 1909. 
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inzwischen geringer geworden ist. Auch aus diesem Grunde ware 
es notwendig, um eine Bankbilanz beurteilen zu konnen, dan 
Nominalbetrag und Effektenart angegeben werden. 

Die Position "Konsortialbeteiligungen" gibt iiber aIle 
noch schwebenden Beteiligungen der Bank an Konsortialgeschaften 
AufschluB. Auch hier waren, ebenso wie beim Effektenbestand, 
im Geschaftsbericht erganzende Angaben iiber jede einzelne Be
teiligung mit'" Angabe des Kapitals, das die Bank angelegt hat, 
erwiiru>cht. Die Banken beschranken sich jedoch ebenfalls -nur 
auf die Angabe, wie groB die Beteiligung an den einzelnen Wert
papiergaUungen (festverzinslichen Werten, Bankaktien usw.) ist 
und an welchen Gesellschaften die Bank im Laufe des Berichts
jahres Interesse genommen hat. Als Konsortialbeteiligungen 
werden auch die Terraingeschafte der Banken gebucht, die in der 
Regel von einem Konsortium abgeschlossen werden. Haufig 
werden Grundstiicke von einigen Banken gemeinsam' gekauft, um 
sie spater an eine bereits bestehende oder zu griindende Terrain
gesellschaft iibergehen zu lassen. Es versteht sich, daB diese 
Grundstiicksbeteiligungen schwer realisierbar sind. Sie ~ilden 
wohl die am wenigsten liquide Aktivmasse einer Bank. Aus 
diesem Grunde sollte mindestens aus der Bilanz oder dem Ge
schiHtsbericht zu ersehen sein, mit welchern Kapitalbetrage die 
Bank an Grundstiicksgeschaften beteiligt ist. Eine Zusammen
fassung dieser Beteiligungen mit dem Konsortialbestand an 
Aktien von Terraingesellschaften geniigt keineswegs. 

Die Position "dauernde Beteiligungen bei anderen 
Bankinstituten und Bankfirmen" gibt zu besonderen Er-. 
wagungen keinen AnlaS. Es sind hierin diejenigen Betrage ent
halten, die als Kommanditbeteiligung bei anderen Bankunter
nehmungen eingezahlt sind; ferner auch der Gegenwert fiir die 
Aktien solcher Banken, an denen dauernd Interesse genommen 
werden soIl. Fast in allen Fallen wird schon auBerlich das Inter
esse einer Bank an einer anderen Aktienbank dadurch erkennbar 
sein, daB Mitglieder ihrer Direktion oder ihres Aufsichtsrates im 
Aufsichtsrat des anderen Unternehmens vertreten sind. Der 
Bilanzwert solcher Beteiligungen bei fremden Banken bleibt· regel
maBig der gleiche. Zeigt also die in dieser Rubrik enthaltene 
Ziffer gegeniiber derjenigen des letzten Jahres eine Veranderung, 
so ist es darauf zuriickzufiihren, daB eine Beteiligung abgestoBen 
oder eine neue erworben worden ist. 1m Geschaftsbericht sind 
dann gewohnlich nahere Erlauterungen hieriiber enthalten. Haufig 
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kommt es vor, daB eine Bank ihr Aktienkapital dergestalt erhoht, 
daB die jungen Aktien gegen Aktien einer anderen Bank umge
tauscht werden. Wenn in einem solchen FaIle der Kurs der Aktien 
des "Mutterinstituts" hoher ist, als der Aktienkurs desjenigen 
Instituts, das dem ersten angegliedert werden soIl (des "Tochter
instituts"), so wird sich der Umtausch in der Weise vollziehen, 
daB flir eine geringere Summe von Aktien des Mutterinstituts ein 
groBerer Betrag von Aktien des Tochterunternehmens eingetauscht 
wird. Angenommen, die A-Bank habe beschlossen, an der B-Bank 
Interesse zu nehmen. Sie fordert die Aktionare der B-Bank auf, 
ihre Aktien gegen junge Aktien der A-Bank umzutauschen. Der 
Borsenkurs der alten A-Bank-Aktien notierte 150%, der Kurs der 
B-Bank-Aktien 100%. Das Angebot wird dann so lauten, daB 
fiir je drei B-Bank-Aktien zwei junge Aktien der A-Bank gewahrt 
werden!). Das Aktienkapital der B-Bank betrage drei Millionen 
Mark. Es sind dann zum Umtausch des gesamten Kapitals zwei 
Millionen Mark A.-Bank-Aktien notwendig. Welche Veranderung 
tritt nun nach VoIlzug des Umtauschs in der Bilanz der A.-Bank 
zutage~ In den Passiven hat das Aktienkapital eine Vermehrung 
in Rohe der jungen Aktien, d. h. urn zwei Millionen Mark erfahren. 
Unrer den Aktiven figuriert in der Rubrik "dauernde Beteili
gungen" ein Posten von drei Millionen Mark B-Bank-Aktien, die 
naturgemaB nur zu demselben Betrage, zu dem in den Passiven 
die jungen Aktien aufgenommen werden, einzustellen sind. Die 
drei Millionen Mark B-Bank-Aktien miissen also mit zwei Millionen 
Mark bilanzieren, d. h. zu einem Korse von 662/ 3 %, also 331/ 3 % 
wIter dem Borsenkurse der B-Bank-Aktien. Rieraus ergibt sich, 
daB durch solche Tauschoperationen das Mutterinstitut haufig 
stille Reserven zu scha£fen in der Lage ist, andererseits freilich 
wird durch diese Transaktion der ordentliche Reservefonds 
des Mutterinstituts, der als getrennter Posten unter den Passiven 
figuriert, nicht angefiillt, wahrend er eine Erhohung erfahren 
batte, wenn die A-Bank die jungen Aktien nicht gegen B-Bank
Aktien umgetauscht, sondern sie ihren alten Aktionaren zum 

r) In der Praxis wird gewohnlich das UmtauschverhiUtnis so ge
strutet, daB den Aktionaren der B-Bank ein etwas hoherer Kurs, als er 
augenblicklich an der Borse notiert, geboten wird, um die Aktionare 
zum Umtausch Ieichter zu veraniassen. Haufig sind die jungen Aktien 
der A-Bank erst von einem spateren Zeitpunkt ab dividendenberechtigt 
als die aiten Aktien. Alsdann muB die Differenz der Dividende bei der 
Berechnung des UmtauschverhaltnisB6s beriicksichtigt werden. 
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Bezuge angeboten odeI' an del' Borse verkauft haben wiirde (siehe 
S. 314). 

Die Kontokol'l'entdebitoren (Debitol'ell in laufender 
Rechnung) zerfallen, wie erwahnt (siehe S. 21), in gedeckte und 
ungedeckte. Wahrend das Schema fUr die Zwischenbilanzen einen 
Untel'schied zwischen heiden Kategorien nicht macht, wird in 
den Jahresbilanzen im allgemeinen eine Trennung vol'genommen. 
In den Bilanzen del' Dresdner Bank und des A. Schaaffhausen
schen Rankvereins findet noch eine weitere Spezialisierung statt, 
indem diejenigen Debitoren, die an Banken und Bankiers gegeben 
wurden und durch Effekten gedeckt sind, getrennt angegeben 
werden (siehe S. 421). Bei dem A. Schaaffhausenschen Bankvereill 
wird noch ein viertel' Posten aufgefUhrt: "AuBenstande bei groBe
ren Aktiengesellschaften und Gewerkschaften." Die Forderung 
nach einer weiteren Spezialisierung del' Debitoren ist haufig ei:
hoben worden. Berechtigt erscheint mil' in erster Reihe die Not
wendigkeit einer Stiickelung del' von den Banken gewahrten 
Kredite. In del' Bilanz odeI' im Geschaftsbericht miiBte angegeben 
sein, wieviel Kredite die Bank in bestimmter Hohe gewahrt hat. 
Die Veroffentlichung konnte in del' Weise geschehen, daB die 
Kredite gestaffelt werden, also z. B. die Summe del' Kredite von 
1-10000 Mk., von 10-50000 Mk., 50-100000 Mk. usw. ge
trennt hervorgehoben wird. Eine ahnliche Bilanzierungsmethode ist 
bereits im Reichshypothekenbank-Gesetz vom 13. Juli 1899 vol'
geschrieben. In dem Geschaftsbericht odeI' in del' Bilanz del' 
Hypothekenbanken sind nach § 28,1 dieses Gesetzes ersichtlich 
zu machen: "Die Zahl del' zur Deckung del' Hypothekenpfand
briefe bestimmten Hypotheken und deren Verteilung nach ihrer 
Hohe in Stufen von hundel'ttausend Mark." Vorgeschlagen wul'de 
ferner eine Tl'ennung nach del' Art del' Deckung, also z. B. dahin
gehend, ob del' Kredit gegen Eintragung einer Kautionshypothek, 
Effektenunterlage usw.· gegeben worden ist. Georg Bernhard 
wiinscht die Scheidung zwischen in- und auslandischen Schuld
nern, urn hieraus einen SchluB ziehen zu konnen, in welchem 
Umfange die Bank Geld nach dem Auslande verliehen haP). 

Getrennt gefUhrt werden bei fast allen Banken noch die Aval
debitoren (S. 23). Ihnen entspricht unter den Passiven del' Bilanz 
stets del' gleiche Posten an A valakzepten, d. h. an Akzeptverbind
lichkeiten, die die Bank fiir den Kunden bei del' Steuer usw. 
eingegangen ist. Wenn die Bank ihr eigenes Akzept hinterlegt, 

1) Siehe PlutuB vom 12. Juni 1900. 



428 Die Verscbiedenheiten der Bilanzierung. 

wird der Kunde mit dem Betrag belastet (siehe S. 375). Darum 
entsprechen auch den librigen Akzeptverbindlichkeiten, die in 
den Passiven der Bilanz erscheinen, immer Debitorenposten, teils 
gedeckte, teils ungedeckte, unter den Aktiven j freilich nicht ge
trennt, sondern mit den librigen Debitoren zusammengeworfen. 
Die getrennte Bilanzierung der A valakzepte soIl wohl die groBere 
Sicherheit fiir die Bank bekunden, die ihr haufig beim AbschluB 
dieser Geschafte im Gegensatz zu anderen Akzeptkrediten durch 
den bevorrechtigten Anspruch im Konkurse zuteil wird. 

In die Rubrik Bankgebaude wird nur der Wert der eigenen 
Gebaude der Bank eingestellt. Auch in dieser Position ruhen 
haufig stille Reserven, weil die Bilanzierung zum unveranderten 
Werte erfolgen muB, wahrend die Terrains im Laufe der Jahre 
eine betrachtliche Wertsteigerung erfahren. 

Als "sonstigeAkti va" figurierenMobilien (Bureauutensilien 
usw.) sowie eventuelle Anlagen des Pensionsfonds der Angestellten 
(meistens in Wertpapieren) usw. 

Unter den Passiven der Bilanzen erscheinen zunachst 
Aktienkapital und Reserven. Die Reserven konnen freiwillige 
oder gesetzlich vorgeschriebene sein. § 262 des H.-G.-B. be
stimmt hieriiber folgendes: 

Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Ver
lustes ist ein Reservefonds zu bilden. In diesen ist einzusteIlen: 

1. von dem jahrlichen Reingewinne mindestens der zwanzigste 
Teil so lange, ala der Reservefonds den zehnten oder den 
im Gesellschaftsvertrage bestimmten hOheren Teil des 
Grundkapitala nicht liberschreitet; 

2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft 
oder bei einer ErhOhung des Grundkapitala durch Ausgabe 
der Aktien fiir einen hOheren ala den N ennbetrag liber 
diesen und liber den Betrag der durch die Ausgabe der 
Aktien entstehenden Kosten hinaus 'erzielt wird j 

3. der 'Betrag von Zuzahlungen, die ohne ErhOhung des Grund
kapitala von Aktionaren gegen Gewahrung von Vorzugs
rechten fUr ihre Aktien geleistet werden, soweit nicht eine 
Verwendung dieser Zahlungen zu auBerordentlichen Ab
schreibungen oder zur Deckung auBerordentlicher Verluste 
beschlossen wird. 
Die freiwilligen Reserven konnen wieder zweifacher Art 

sein. In Zeiten guten Geschaftsgallges richten die Banken haufig 
Spezialreservefonds ein, um noch eine besondere Sicherheit 
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gegen unvorhergesehene Verluste zu haben. Oft werden auch, 
meistens gerade umgekehrt in Zei ten s chI e c h ten Geschafts
ganges, Riickstellungen vorgenommen, die die Ausfalle decken 
sollen, die im nachsten Jahre voraussichtlich aus bestimmten 
Geschaften entstehen werden. 

Wohl am wenigsten einheitlich erfolgt die Bilanzierung der 
Kreditoren und Depositengelder. In den Abschliissen der
jenigen Banken, die Zwischenbilanzen veroffentlichen, wird zwar 
neuerdings eine Trennung zwischen Kreditoren und Depositen 
vorgenommen, unter den Berliner GroBbanken bucht nur die 
Berliner Handels-GeselIschaft beide Arten von Kreditoren in einem 
Posten. AlIein es herrscht sehr verschiedene Auffassung dariiber, 
welche Gelder als Depositengelder zu bezeichnen sind. In der 
Bankenquete-Kommission ist diese Frage eingehend erortert wor
den. Die iiberwiegende Anzahl der Kommissionsmitglieder ver
trat die Ansicht, daB eine genaue Unterscheidung zwischen Depo
sitengeldern und anderen Kreditoren nicht zu tref£en sei. Es 
wurde hervorgehoben, daB einige Banken, z. B. die Dresdner Bank, 
als Depositen aIle Kreditoren der Depositenkassen und Wechsel
stuben sowie solche Kreditoren bezeichnen, die bei ihren anderen 
Niederlassungen Geld auf Depositenquittungsbiicher eingezahlt, 
oder unter der ausdriicklichen Bezeichnung als Depositen hinter
legt haben. Andere Banken rechnen zu den Depositen nur Kredi
toren auf feste Termine. Man wird, um zu dieser Frage SteHung 
nehmen zu konnen, zunachst sich iiber den Begriff des Depositen
geldes Klarheit verschaffen miissen. Denn schon die Bezeichnung 
Depositengeld wird nicht immer gleichmiiBig angewendet. Raufig 
versteht man darunter die Spargelder des kleineren Publikums, 
oder wie Reiligenstadt auf dem Genossenschaftstage zu Swine
miinde hervorhob, die Gelder derjenigen Kreise der Bevolkerung, 
"die nicht als Unternehmer an der volkswirtschaftlichen Produk
tion direkt beteiligt sind; z. B. Beamte und Rentner". Es sind 
dies also solche Gelder, wie sie in der Regel bei den Sparkassen 
Unterkunft finden. Raufig werden jedoch auch die von Geschafts
leuten usw. eingezahlten Summen, also derjenigen Kreise, die an 
der volkswirtschaftlichen Produktion ala Unternehmer beteiligt 
sind, als Depositengelder bezeichnet.·· Es kann sich bei diesen 
Geldern um tTherschiisse aus dem Geschaftsbetriebe, die voriiber
gehend entbehrlich sind, handeln; es kann jedoch auch eine Ein
zahlung von Barbetragen auf langere Zeit beabsichtigt sein. Die 
GroBbanken pflegen in ihren Zentralen die von Geschaftsleuten, 
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insbesondere von Bankfirmen eingezahlten Betrage, sofem sie 
nicht auf eine bestimmte Zeit unkiindbar zu fest vereinbartem 
Zinssatze gegeben wurden, auf das Scheckkonto zu buchen. 
DaB diese Gelder buchhalterisch anders behandelt werden, ala die 
Einzahlungen des sogenannten "kleineren Publikums" in den 
Depositenkassen, Hegt daran, daB auf jene Guthaben ein hoherer 
ZinsfuB vergiitet wird. Die Zinssatze auf Depositenkonto sind 
sehr gering und werden in gleicher Rohe fiir groBere wie fiir 
kleinere Betrage (gewohnlich von 100 Mk. an) vergiitet. Wenn 
z. B. ein Provinzbankier ein Guthaben bei einer hauptstli.dtischen 
Bank unterhalt, so wird er sich nicht mit einem so geringen Zins
fuB begniigen, wie ein Beamter, der in der Depositenkasse einer 
Bank 200 Mk. einzahlt. Die Gutschrift auf Scheckkonto erfolgt 
in der Regel zu einem ZinsfuB, der sich uni 1 % unter dem Diskont
satz der Reichsbank bewegt. Aus dieser verschiedenen Verzinsung 
der Gelder ist die Gewohnheit zu getrennter Buchung herzuleiten. 
Willkiirlich ist es daher, in der Bilanz Depositengelder und son
stige Kreditoren danach zu unterscheiden, ob das Konto in der 
Zentrale der Bank oder in einer Depositenkasse gefiihrt wird. Oft 
genug kommt es vor, daB Warenfinnen Gelder, die sie in ihrem 
Geschii.ftsbetriebe nicht brauchen, in einer dem GeschliftsloKal 
nahegelegenen Depositenkasse einzahlen. Diese Summen pflegen 
dann meistens in den Bilanzen als Depositengelder zu erscheinen, 
wahrend sie sich, volkswirtschaftlich betrachtet, in keiner Weise 
etwa von dem Guthaben eines Provinzbankiers bei der Zentrale 
der Bank unterscheiden. Will man daher die oben dargestellte 
Trennung nach der Berufsart des Einzahlers vornehmen, so muB 
diese gleichmaBig bei allen Niederlassungen der Bank, also auch 
bei der Zentrale zur Durchfiihrung gelangen. Man kann sich 
jedoch mit demselben Recht auf den Standpunkt stellen, daB 
beide Kategorien von Geldern, gleichgiiltig ob sie auf Scheck
oder Depositenkonto gebucht sind, in wirtschaftlichem Sinne als 
Depositengelder bezeichnet werden konnen1). 

Fiir die Beurteilung der Frage, wie die Banken durch Anlage 
von jederzeit leicht greifbaren Werten fiir die Moglichkeit so
fortiger Riickzahlung der ihnen anvertrauten Gelder sorgen, 
kommt es hauptsachlich an, daB \n der Bankbilanz angegeben 
wird, ein wie groBer Teil der Kreditoren und Depositengelder 

1) Von diesem Gesichtspunkt geht anscheinend Georg Bernhard aus, 
der empfohlen hat, als Depositenkonten aIle diejenigen Konten zu be
zeichnen, die provisionsfrei gefiihrt werden (siehe PlutuB vom 12. Juni 1909. 
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ohne jede Kiindigungsfrist eingezahlt worden ist. Daneben waren 
noch die Betrage anzugeben, die gegen spatere Kiindigungsfristen 
(z. B. bis zu einem Monat, zwei, drei Monaten usw.) hinterlegt 
worden sind. In keiner einzigen Bankbilanz werden jedoch der
artige Spezialisierungen vorgenommen. 

1m iibrigen bediirfen die Passivposten der Bilanz keiner 
Erorterung; iiberall werden die Akzepte in einem besonderen 
Posten vermerkt, meistens gesondert nur die Avalakzepte, von 
denen schon die Rede war. 

GroBere Klarheit als in den Bilanzen (im engeren 
Sinne) hen-scht auf der Debetseite der Gewinn- und Verlust
rechnungen. tTherall werden Verwaltungskosten und 
Steuern getrennt gefiihrt oder doch die in den Verwaltungs
kosten enthaltene Hohe der Steuern separat angegeben. Nur 
darin hen-scht Verschiedenheit, daB einige Banken leider die 
Direktorentantiemen unter den Handlungsunkosten verbuchen, 
statt sic, wie bei den meisten von ihnen, erst von dem Rein
gewinn abzusetzen. Die Buchung@n auf der Kreditseite des 
Gewinn- und Verlustkontos ergeben eine Reihe bemerkenswerter 
Momente. Die Gewinne auf Wechselkonto, also hauptsachlich 
die Zinsgewinne beim Diskontgeschaft, werden bei der Dresdner 
Bank, dem A. Schaaffhausenschen Bankverein, der Nationalbank 
fiir Deutschland und der Mitteldeutschen Kreditbank gesondert 
aufgefiihrt, bei der Berliner Handelsgesellschaft einschlieBlich der 
Kursdifferenzen auf Devisen und Sorten, bei den iibrigen Banken 
wird der Wechselgewinn mit dem Zinsenkonto zusammengefaBt. 
Wie berechtigt diese Zusammenfassung ist, wurde auf S. 162 ge
zeigt. Ob bei den Banken, die getrennt bilanzieren, die beim 
Diskontgeschaft verdienten Provisionen vollstandig auf dem 
Wechselkonto erscheinen, ist aus den GeschMtsberichten nicht zu 
ersehen, aber kaum anzunehmen, da, wie auf S. 374 dargestellt 
wurde, die Provision haufig beim AbschluB des Kontos (von der 
Hohe des Gesamtumsatzes) berechnet wird und dann in das 
Provisionskonto flieBt. Einen tTherblick iiber den beim Diskont
geschaft erzielten Nutzen kann man also durch Angabe des Ge
winns auf Wechselkonto nicht erlangen. 

Das Zinsenkonto wird, abgesehen von der Vereinigung 
mit den Diskontgewinnen, iiberall selbstandig aufgefiihrt. 

Immer tritt das Provisionskonto ohne Vermengung mit 
anderen Konten auf, wahrend die Effektengewinne leider 
meistens mit den Konsortialgewinnen vermischt werden. 
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In den Bilanzen des A. Schaaffhausenschen Bankvereins und der 
Diskontogesellscha£t wird iiberhaupt nur "Gewinn aus Effekten" 
angegeben, es ist aber anzunehmen, da die Konsortialgewinne 
nicht in einem besonderen Posten erseheinen, daB aueh diese mit 
in jener Ziffer vereint worden sind. Getrennt werden beide 
Konten bei der Deutsehen Bank und der Bank fUr Handel und 
Industrie vero££entlieht. 

Die Gewinne auf Sorten und Coupons werden bei 
allen zum Vergleich herangezogenen Instituten mit der bereits 
erwiihnten Ausnahme der Berliner Handelsgesellsehaft separat 
angegeben. 

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich zur Geniige die Sehwierig· 
keit, ja geradezu Unmogliehkeit, einen hinreiehenden Einbliek in 
die gesehiiftliehe Tatigkeit der Bank zu erlangen. Die Versehieden
heiten in der Veroffentliehung der eigentliehen Bilanz treten be
sonders dann hemmend hervor, wenn man die vom volkswirt
schaftlichen Standpunkt aus auBerst wichtige Frage nach der 
Liquiditiit der Bankbilanzen aufwirft. Die geringe Spezialisie
rung der Gewinn- und Verlustziffern verhindert hauptsachlich 
eingehende Betrachtungen tiber die Rentabilitat des Geschafts, 
die allerdings nicht allein fUr die Aktionare, sondern ebenfalls fUr 
den Volkswirtschaftler von Interesse sein muB. 

Die Feststellung der Liquiditat einer Bank wird von der 
Handelspresse nicht in ganz gleicher Weise vorgenommen. Zu 
den Verbindliehkeiten werden allgemein, wie es aueh gar nieht 
anders sein kann, samtliehe Kontokorrentkreditoren sowie die 
Akzepte gereehnet. Hierbei mtissen aueh, was aber nicht immer 
geschieht, die A valakzepte zugezogen werden, da die Bank jeder
zeit in die Lage kommen kann, sie einlosen zu mtissen. Um
standlieher ist die Aufstellung der leieht greifbaren Aktiven. 
DaB Kasse, Sorten, Coupons und Bankierguthaben hierzu gehoren, 
ist selbstverstandlich. Unter den Wechselbestiinden wird sieher
lieh in der Regel der groBte Teilleicht realisierbar sein, obgleieh, 
wie sieh beim Zusammenbrueh der Leipziger Bank gezeigt hat, 
auch wertlose Papiere darin enthalten sein konnen. Auch die 
Reports und Darlehen gegen Effektenunterlage kann man allen
falls dazu reehnen; die Reports unterseheiden sieh in dieser Be
ziehung von den Effektenlombards fast gar nieht. Denn Reports 
sind Effekten, die bei der Ultimoprolongation vom Kunden 
hineingegeben, von der Bank aber an der Borse abgenommen 
worden sind (siehe S. 240). Der Kunde sehuldet darau£ den Gegen-
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wert abziiglioh des Einsohusses, genau so wie beim Darlehen gegen 
Effektenunterlage. Bei den eigenen Effekten der Bank sind die 
Staatspapiere, Stadtanleihen usw. begreiflicherweise leichter zu 
realisieren oder zu beleihen als Industriepapiere und Industrie
obligationen. In dieser Beziehung ist zu beachten, daB eine Bank 
gegen Hinterlegung der zuerst genannten Papiere sich jederzeit 
bis zu 75% des Kurswertes bei der Reichsbank Geld verschaffen 
kann, gegen die zuletzt genannten aber nicht (siehe S. 18). Die 
Konsortialbeteiligungen sind im aligemeinen schwer realisierbar. 
Unter den Debitoren und Warenvorschiissen wird ein Teil sofort 
greifbar sein, ein anderer Teil schwerer oder gar nicht. 

Man ersieht hieraus, daB sich die Grenze der leicht greif
baren Aktiven nicht genau ziehen laBt. In der Bilanzkritik der 
Zeitungen werden zuweilen alie erwahnten Posten, mit Ausnahme 
der Debitoren, also auch die Effekten- und Konsortialbestande 
bei der Bereohnung der Liquiditat mit herangezogen. Das ge
schieht, soweit es die Effekten mit Ausnahme der Staatspapiere, 
Stadtanleihen usw. und die Konsortialbestande betrifft, m. E. mit 
Unrecht, wenn auch zuzugeben ist, daB sich sogar unter den 
Debitoren eine Reihe von Schuldnem befindet, die jederzeit ihren 
Verpflichtungen sofort nachkommen wiirden. Einige Blatter 
rechnen zu den leicht greifbaren Aktiven: Kassa, Bankguthaben, 
Wechsel, Schatzanweisungen, Reports und Lombards. 

Jedenfalls ergibt sich hieraus, daB die Berechnung der 
Liquiditat nur dann von einigem Wert ist, wenn man das bei 
jeder einzelnen Bank ermittelte Ergebnis mit demjenigen friiherer 
Jahre und demjenigen bei den anderen Banken vergleichen kann. 
Ein Vergleich mit der Liquiditat friiherer Jahre kann vor
genommen werden, wenn nicht, was nur selten zu geschehen 
pfiegt, sioh die Form der Berichterstattung bei demselben Institute 
geandert hat. Doch ist, wie schon oben dargelegt wurde, eine 
Gegeniibersteliung der Bilanzen verschiedener Banken nur in sehr 
unvollkommenem MaBe moglich. GroBe Verschiedenheiten weisen 
insbesondere die Bilanzen der Provinzbanken au,f. Es ware zu 
wiinschen, daB in dieser Beziehung auf groBere Einheitlichkeit 
Bedacht genommen werde. 

Bei Erorterung der Frage, wie weit iiberhaupt eine Bilanz 
Gelegenheit geben kann, den Geschaftsbetrieb zu iiberblicken, 
wurde darauf hingewiesen, daB mindestens die Umsatzziffern der 
einzelnen Konten, die in der Bilanz nicht enthalten, zur Ergan
zung des Bildes notwendig sind. Da die Mehrzahl der Banken 

Buchwald, Bankbetrleb. 6. Auf!. 28 
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Anga.ben iiber die Umsatze zu ma.chen pflegt, so bleibt noch 
die Frage zu erortern, was sich aus einem Vergleich der 
Umsatzziffern mit den Ziffern des Gewinn- und Verlustkontos 
schlieBen laBt. 

Von der Unmoglichkeit, aus dem spezialisiert angegebenen 
Wechselgewinn Folgerungen zu ziehen, war bereits die Rede. 
Eine Bank kann einen hohen Umsatz auf Wechselkonto dadurch 
erzielen, daB sie die Wechsel rediskontiert, ohne groBe Gewinne 
dabei zu erzielen. Umgekehrt kann ein Institut bei relativ kleiner 
Umsatzziffer hoheren Profit haben, wenn sie die Wechsel bis zur 
Falligkeit in ihrem Portefeuille behalt (siehe S. 162). 

1m Zinsenkonto treten hauptsachlich die Zinsgewinne beim 
Kontokorrentgeschaft zutage; zu beriicksichtigen ist aber hierbei 
der in dem betreffenden Jahre herrschend gewesene ZinsfuB. 
Man kann wohl sagen, daB die Umsatze auf Kontokorrentkonto 
sich um X-Prozent, der Zinsgewinn um Y -Prozent vermehrt 
oder vermindert habe. Genau ist dieser Vergleich auch nicht, 
denn es ist sehr wichtig, wie sich das Verhaltnis der Debitoren 
zu den Kreditoren verschoben hat. Hat der Umsatz auf Konto
korrentkonto sich z. B. erhOht, so bleibt noch die Frage, in 
welchem MaBe diese Erhohung durch eine Zunahme der Debi
toren oder durch eine solche der Kreditoren eingetreten ist. 
Angenommen, die Debitoren hatten sich erhoht, die Bankhatte 
also mehr Geld verliehen, so erscheint auf dem Zinsenkonto der 
ganze Ertrag der empfangenen Zinsen; hat die Bank aber z. B. 
mehr Depositengelder erhalten, so zahlt sie mehr an Zinsen und 
das Zinsenkonto erleidet dadurch Ausfall. Freilich entsteht ihr 
dennoch Gewinn, indem sie die Depositengelder nutzbringend 
anlegt. Geschieht das durch Ankauf von Wechseln, so bleibt 
ihr ein Zwischengewinn (Wechseldiskontsatz minus Depositen
geldzinsfuB). Aber selbst wenn der Wechselzinsgewinn auf 
Zinsenkonto gebucht wird, erhOht sich doch das Zinsenkonto 
nur um die Differenz zwischen dem beim Wechselkauf dem 
Verkaufer abgezogenen Zins und dem fiir das Depositengeld ver
giiteten. Die Umsatzziffern allein geniigen also auch nicht 
vollends; man kann, um groBere Genauigkeit zu erzielen, die 
Veranderung der Debitoren- und Kreditorenbestande aus der 
Bilanz mit heranziehen, aber, wie erwahnt, immer unter Beriick
sichtigung, daB die Bilanz nur das Bild eines Tages im Jahre 
wiedergibt. 

Der Gewinn auf Effekten ist mit den Umsatzen auf Effekten-
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konto gar nicht zu vergleichen, denn auf diesem erscheinen auch 
die Kommissionsgeschafte mit der Kundschaft, wobei der Gewinn 
in der Regel ins Provisionskonto flieBt. 

Das Provisionskonto ist, wie gezeigt wurde, das Sammel
becken fur aile moglichen Provisionsgewinne. Hauptsachlich 
flieBen hier die Provisionen der Debitoren zusammen; da auf 
Kontokorrentkonto nur die Umsatze der Debitoren und Kredi
toren zusammen erscheinen, laBt sich diese Ziffer nicht ver
werten, hochstens die in der Bilanz ausgewiesene Debitorenziffer, 
wieder naturlich unter dem erwahnten Vorbehalt. 

So laBt sich im ailgemeinen eigentlich nur die prozentuale 
Vermehrung oder Verminderung der Umsatze auf Coupons- und 
Sorten- sowie auf Konsortialkonto mit derjenigen der ent
sprechenden Gewinne in Vergleich stellen, naturlich auch nur, 
soweit die betreffenden Angaben vorliegen. 

Zum naheren Verstandnis der Materie sei hier die letzte 
Jahresbilanz der Deutschen Bank nebst der im Geschaftsbericht 
erwahnten Gewinnverteilung wiedergegeben (siehe S. 436/437). 

Fur die AbschluBposten: Reservefonds, Aufsichtsratstantieme, 
Pensionsfonds der Angestellten, Dividende usw. sind in den 
Buchern der Bank Konten einzurichten; hierauf werden die 
Summen vom Gewinn- und Verlustkonto iibertragen. Dazu sind 
wieder Primanotenbuchungen erforderlich. 

Unter der Bilanz sehen wir einen Vermerk der Revisions
kommission des Aufsichtsrats, wonach das Bilanz- wie das Ge
winn- und Verlustkonto gepriift und mit den Biichern der Bank 
fUr iibereinstimmend befunden wurde. Haufig finden sich ahn
liche Bescheinigungen von einem gerichtlich vereideten Biicher
revisor. Verpflichtet ist eine Gesellschaft nicht, eine solche 
Priifung vornehmen zu lassen. 1st auch festgestellt, daB die 
veroffentlichte Bilanz mit den Biichern iibereinstimmt, so ist 
damit noch nicht gesagt, daB die Biicher selbst gepriift worden 
sind. Ob das geschieht, hangt von dem Auftrage ab, den der 
Aufsichtsrat der Kommission oder dem Biicherrevisor erteilt. 
Die Kontrolle der Bilanzen ist in Deutschland noch sehr im 
argen, im Gegensatz zu England, wo durch die Auditors bei 
weitem groBere Sicherheit gegeben ist. Auch Amerika unter
scheidet sich von Deutschland und vielen iibrigen Landern vor
teilhaft dadurch, daB sich dort zwei eingetragene Vereine von 
Berufsrevisoren (Public Accountants) befinden, und daB in 
mehreren Staaten das Gesetz vorgeschrieben hat, daB zur Fiihrung 

28* 
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Aktiva. 

Kasse • • •• • ••••••••• 
Borten, Coupons und zur Riickzahlung 

gekiindigte Effekten. •• •• 
Guthaben bei Banken und Bankiers 
Wechsel . • . .. •. 
Deutsche Schatzanweisungen • 
Report und Lombardvorschiisse •• 
Eigene Effekten laut Jahresbericht • 
Eigene Beteiligungen an Konsorlial-

geschiften • • • •• ••••• 
Kommanditen •• • • • • 
Dauernde Beteiligungen bei fremden 

Unternehmungen • • • • • • • • 
Debitoren in laufender Rechnung, gedeckte 

" "" " ungedeckte 
auBerdem Biirgschafts-Debitoren: 

Mk. 99379487,15 
Vorschiisse auf Waren und Warenver-

schiffungen. • • .• . • • • . • 
davon am Bilanztage durch Waren, VerschiHungs. 
dokumente UBW. effektlv.gedeckt 110 408S88,21III. 
Anlagen des Dr, Georg von Siemensschen 

Pension- und Unterstiitzungfonds 
Bankgebaude 
Mobilien 

Debet. 

An Handlungsunkosten·Konto (worunter 
Mk. 3175315,77 f. Steuern u. Abgaben) 

" 
Riickstellung fiir Talonsteuer 

" Abschreibungen auf Bankgebaude 

" 
Hobilien " n ••• 

" Baldo, zur Verteilung verbleibender 
tlberschuB .....•...•• 

BUanz der 
am 31. De-

84 265 298 84 I 
34807258 88· 119072557 72 
54609619 40 

528710382 99 
37398202 19 

279001 957 29 899720 161 87 
35800 139 84 

450 896 571 07 

28469854 44 
660000 -

72167552 41 

76282415 08 527 178986 15 

177 265 475 37 

6107250 -
25306400 -

406 -

Mark 1891748783 1 80 

Gewinn- und 

24 228 203 78 
400000 -

1732267 48 
674884 -

32271617 48 

Mark 59306972 74 

Vorstehende Bilanz, BOwie das Gewinn- undVerlustkonto haben wir gepriift 

Berlin, den 3. Mii.rz 1910. 

Die Revl81on8kommi881on de8 Auf8lohtBrates. 
gez. Berve. Jonas. Steinthal. Wallich. 



Beispiel einer Ba.nkbilanz. 

Deutschen Bank. 
zember 1909. 

Aktienkapital . ........ 
Reserven: Ordentliche Reserve A 

~ ~ 
B 

Kontokorrentreserve 
Depositengelder . •••• ,# •• 

Kreditoren in laufender Rechnung 
Noch nicht vorgekommene Schecks 

. 

Akzepte im Umlauf . ........ 
auBerdem Biirgsch.: n. 99379487,15 

Dividende, unerhoben ........ 
Dr. Georg von Siemensscher Pension-

und Unterstiitzungfonds • . . . . 
Obergangposten der Zentrale und der 

Filialen untereinander 
Riickstellung fiir Talonsteuer • .. 
Gewinn- und Verlustkonto . 

Verlustkonto. 

Per Saldo aus 1908 ........ 
" 

Gewinn aufWechsel- u. Zinsenkonto 

" " 
" Sorten, Coupons und zur 

Riickzahlung gekiindigte 
Effekten • 

" " " Effekten .•... 

" " 
" Konsortialgeschlifte 

" " 
" Provisionskonto 

" " 
aus dauernden Beteiligungen 
bei fremden Unterneh-
mungen und Kommanditen --

66388031 30 
30294319 34 
7016652 28 

I 

Mark 

25319856 86 

409750 60 
3092767 31 
7338801 73 

15154 715 32 

6840539 40 
Mark 
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Passiva. 

200000000 -

103699002 92 
489313092 77 
790384045 61 
15185009 70 

249802259 66 

39690 -
6493255 -

4160810 66 
400000 -

32271617 48 

1891748783 80 

Kredit. 

1150541 52 

58156431 22 
59306972 74 

und mit den Biichern der Deutschen Bank iibereinstimmend gefunden. 

Der Vorstand der Deutschen Bank. 
gez. A. von Gwinner. E. Heinemann. Dr. K. Helfferich. C. Klonne. 

R. von Koch. P. Mankiewitz. C. Michalowsky. G. Schroter. 
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Gewinnverteilung, 
aus dem Geschattsbericht der Deutschen Bank pro 1909, Seite 13. 

Einschlie13lich des Vortrages aus 1908 
von 1 150 541,- Mk. sowie nach Absetzung 
der den Vorstandsmitgliedem, Direktoren 
und Beamten der Zentrale und Filialen ver
tragsmaBig zustehenden Gewinnanteile, welche 
wie gewohnlich iiber Handlungsunkosten 
verbucht sind, nach Vomahme der Ab
schreibungen auf Bankgebitude und Mobilien 
in Hohe von 2407151,48 Mk. und Riick-
stellung von 400000 Mk. fiir Talonsteuer 
belauft sich das Ertragnis des Jahres 1909 auf 

Hiervon erhalten zunachst die Aktionare 
6% Dividende auf 200 000 000 Mk. - (nach 
§ 36b der abgeanderten Satzungen) 

Von den verbleibenden 
beantragen wir, 
der ordentlichen Reserve 
B 10% mit ..... 2 027 161,75 Mk. 
dem AufsichtBrat fiir Re-
~unerationen an die An-
gestellten. . . . . •. 2 200 000,- " 
zu iiberweisen und fiir 
den Dr. G~org von Sie-
mensschen Pension- und 
Unterstiitzungfonds so-
wie fiir Wohlfahrtein-
richtungen fiir die Be-
amten die Summe von. 900 000,- " 
zur Verfiigung zu stellen. 

Von dem iibrigbleibenden Betrage von 
abziiglich 1165961,11 Mk. Vortrag auf neue 
Rechnung, erhalten (nach §36d derSatzungen) 
der Aufsichtsrat und die Lokalausschiisse 7% 

32 271 671,48 Mk. 

12 000 000,- " 
20 271617,48 Mk. 

5127161,75 " 

15144455,73 Mk. 

Gewinnanteil mit . . . . . . . . . . .. 978494,62" ----....;,--..;.;-
Wir schlagen vor, von den restlichen 14165961,11 Mk. 

61/ 2 % Superdividende auf 200000000 Mk. mit 13000000,- " 
zu verteilen und den "OberschuB von. 1165961,11 Mk. 
auf neue Rechnung vorzutragen. 
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eines Titels als pri viIegierter Bucherrevisor eine Prufung 
uber die wissenschaftliche Befahigung abgelegt werden muJP). 
In Deutschland darf jedermann ohne Priifung die Funktionen 
eines Bucherrevisors ausuben; die Handelskammern und kauf
mannischen Korporationen durfen Bucherrevisoren vereidigen und 
sieh hierbei diejenigen aussuchen, die sie fur geeignet haIten. 

Die Vorteile des englischen Systems beruhen hauptsachlich 
darin, da3 die Bucher jeder eingetragenen Gesellschaft durch 
Auditors standig uberwacht werden mussen. Die Auditors 
werden alljahrlich von der Generalversammlung gewahlt und 
haben dieser im nachsten Jahre Bericht zu erstatten. Sie durfen 
die Vorlegung samtlicher Bucher fordern und haben auch, wenn 
sie auf Fehler des Systems sto3en, fUr schleunige Abhilfe zu 
sorgen. 

Auch in Deutschland hat man versucht, fUr die Kontrolle 
der Bucher geeignete Organe zu schaffen. 1m Jahre 1901 wurde 
die Deutsche Treuhand-Gesellschaft mit einem Aktien
kapital von 1 % Mill. Mark errichtet, die u. a. die Aufgabe hat, 
dauernd oder vorubergehend "Vberwachungs- oder Revisions
funktionen zu ubernehmen, insbesondere auch Bilanzen, Ab
rechnungen usw. zu priifen2). Es handelt sich aber hierbei. 
nur um ein Privatunternehmen; wie die Gesellsehaft in einem 
friiheren Geschiiftsbericht betonte, entschlie3en sieh die Interes
senten infolge der hoheren Kosten nur selten zur Aufgabe des 
aIten Modus. 

Ohne gesetzliehen Zwang wird auch hier kaum Abhilfe er
folgen konnen. 

6. SicherheitsmaBregeln in der Buchhalterei. 
Obgleich die BuchaIterei an sich schon Kontrollbureau 

anderer Abteilungen ist, sind doch auch hier noch einige Sieher
heitsma3regeln anzuwenden, um Veruntreuungen sofort zu ent
decken und hierdurch ihre Ausfuhrung zu verhuten. Die Zahl 

1) Siehe den Aufsatz des Professors Dr. Jastrow: "Bericht liber 
eine volkswirtschaftliche Studienreise durch Nordamerika", abgedruckt im 
Berliner Jahrbuch fiir Handel und Industrie. (Bericht der Altesten der 
Kaufmannschaft von Berlin.) Jahrgang 1904, Band-I, Bowie das Buch 
von Romer, Die Biicherrevisoren-Pl'axis in Deutschland und England, 
Berlin 1905. 

2) Siehe Statut der Deutschen Treuhand-Gesellschaft. 
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der notwendigen Kontrollen ist aber in der Buohhalterei gering, 
weil hier keine Wertgegenstande rohen, die Malversationen also 
nur daduroh auszufiihren waren, daB sioh der Beamte die Wert
gegenstande aus einer anderen Abteilung. zu verschaffen wiiBte. 

Ein einfaoher und auoh sohon haufig angewendeter Weg, in 
der Buohhalterei Betriigereien zu veriiben, ist der, daB sioh der 
Buohhalter des Kontokorrentbuohes yom Guthaben eines Kunden 
auf Grund eines von ibm gefalsohten Auftrages Geld an der 
Kasse erheben oder iiberweisen laBt. Werden zwei Kontroll
konten gefiihrt, so ist der Betrug sohon sohwieriger duroh
zufiihren. Denn wenn die prasentierte Quittung von zwei Be
amten gepriift wird, mull die Untersohrift des Kunden sohon 
sehr gut gefalsoht worden sein, wenn der eine redliohe Beamte 
sie fiir eoht halt. Ein weiteres, nooh besseres Mittel ist, wie 
sohon an anderer Stelle erwahnt (S. 90), jede Auszahlung dem 
Kunden brieflioh zu bestatigen. Freilioh ist dafiir Sorge zu 
tragen, daB es dem betriigerisohen Beamten nioht gelingt, die 
Absendung' des Briefes zu verhindern. Vom Buohhalter des 
Kontokorrents werden solche Manipulationen deshalb leicht aus
gefiihrt, weil es ibm moglioh ist, das Kontokorrentbuoh zu 
fii.lsohen, und er daduroh unentdeokt. zu bleiben gedenkt. Wenn 
jemand Geld abhebt oder sioh iiberweisen laBt, mull er in den 
Biiohern belastet werden. Der Buohhalter konnte nun, wenn er 
duroh einen Strohmann Betrage abgehoben hat, sioh mehrerer 
Mittel bedienen, urn die Abhebung zu vertusohen. Er konnte 
die Vbertragung des Postens ins Kontokorrent iiberhaupt unter
lassen oder den Posten buohen, aber in dem fiir den Kunden 
bestimmten Halbjahrsauszug weglassen. Der erste Fall ware 
deshalb nioht ausfiihrbar, weil die Monatsbilanz (Rohbilanz) 
nioht stimmen kann, wenn der in der Kasse als ausgegangen 
gebuohte Posten keinen Gegenbelastungsposten aufweist. Das 
kann aber dadurch versohleiert werden, daB der Buohhalter den 
abgehobenen Betrag in den Kontokorrentauszug mit einsetzt. 
Dann stimmt die Abstimmung des Kontokorrentauszuges mit 
dem Journal oder dem Hauptbuoh iiberein und fiihrt nicht zur 
Entdeokung der Falsohung. Ein derartiger Betrug kann daduroh 
verhindert werden, daB die Kontoausziige, die der Kunde am 
Sohlusse des Semesters erhalt, von einem Revisionsbeamten mit 
dem Auszug des Kontokorrents abgestimmt werden. Gesohieht 
das, so mull der dem Kunden gesandte Kontoauszug die tat
slWhlioh erfolgten Zahlungen enthalten, und der Kunde wiirde 
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sofort reklamieren, wenn ihm ein Betrag unrechtmii.J3ig belastet 
worden ist. 

Schreibt der Buchhalter das auf betriigerische Weise fiir 
Rechnung eines Kunden abgehobene Geld nicht in den fiir den 
Kunden bestimmten Halbjahrsauszug, so wird der Revisor, der 
die Ausziige vor ihrer Absendung mit dem Auszug des Konto
korrents oder einem zweiten, unabhangig vom ersten gefiihrten 
Kontokorrentbuche vergleicht, monieren. 

Es bliebe noch die Moglichkeit, daB der Posten zur Ver
schleierung sowohl in den Kundenauszug wie in den Konto
korrentauszug eingesetzt wird. Deshalb ist dafiir Sorge zu tragen, 
daB aIle von der Kundschaft etwa eingehenden Moniten iiber 
die Kontoausziige zuerst in die Hande eines Kontrollbeamten 
gelangen und von diesem untersucht werden. Ferner ist darauf 
zu achten, daB der Buchhalter die Halbjahrsausziige nach der 
Revision nicht mehr in die Hande bekommt. 

Am besten wird es sein, die zuriickgekommenen Bestatigungs
schreiben mit dem Auszug des Kontokorrents abzustimmen. 
Dabei wird darauf zu achten sein, daB der Saldo der als richtig 
anerkannten Summe nicht vom Kunden verandert worden ist. 

Aus der,Darstellung der zah1reich~n SicherheitsmaBregeln 
in diesem und in den friiheren Kapiteln ist ersichtlich, daB sich 
Unterschlagungen durch geniigende Kontrollen zum groBen Teil 
vermeiden lassen. Werden von ungetreuen Beamten auch noch 
immer neue Betrugsmethoden "entdeckt", so kann doch als 
bewiesen gelten, daB eine gute Organisation die Gefahr erheblich 
reduzieren kann. Notwendig ist, daB bei jedem groBen Institut 
mindestens ein Beatnter sich nur den Organisationsfragen widmet, 
und daB namentlich mit der Anstellung von Beamten nicht 
gespart wird. AuBerdem aber muB eine gute Organisation darauf 
bedacht sein, die Arbeiten so zu verteilen, daB die sie aus
fiihrenden Beamten sich gegenseitig kontrollieren. Biicher, die 
die Moglichkeit einer Kontrolle gewahren, diirfen nicht von dem
selben Beamten gefiihrt werden, der kontrolliert werden solI, 
sondern die Arbeit muB verschiedenen Angestellten iibertragen 
werden. 

DaB dieses Prinzip, so einleuchtend es ist, haufig nicht be
achtet worden ist, haben die groBen Unterschlagungen bewiesen, 
die vor einigen und wieder im letzten Jahre in erschreckendem 
Umfange bei einigen GroBbanken veriibt worden sind. 
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- der Wechsel (Gesichtspunkte) 124 
Diskontnota • . .. ., 127 
Diskonto-Gesellschaft. • 12, 13 
Diskontsatz .•.•. . 8, 17 
Dividendenausschiittung 96 
Dividendenpapier-Konto .. 375 
Dividendenschii.tzung .. 197, 318 
Dividendenscheine s. auch Cou-

pons. . • . . . . . • . 95, 294 
- Abtrennung ••••• 195, 322 
Domizilbuch . . . . . . . . 355 
Domizile (Domizilwechsel) U6, 134 
- bei Kellerwechseln .. 125, 134 
Domiziliat . . . . . • . . . 125 
Domizilwechsel, uneigentliche. 134 
dont. • • • • . . • •. 219 
Doppelte Buchfiihrung 85, 373 
Doppeit fiir eiufach giiltig • • 346 
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Selte 
dortige Linie . • • • • • 395. 396 
Drehen. (bei Effektenarbitrage) 250 
Dresdner Bank 14 
Duplikat . 348, 351 
duplo . . . . . . . 348 

Eagle • . . . . • . 102 
Effekten, Einsetzung eigener 

in die Bilanz . . . . • 400, 416 
Effekten-Arbitrage s. Arbitrage. 
Effektenbanken ..... " 12 
Effektenbestande, Kontrolle d. 331 
Effekten-Ein- und -Ausgangs-

buch. . . . . • 296, 332, 362 
Effektengesohafte • . • • . . 31 
Effektenkassierer . • . . • . 287 
Effekten-Kommissionsgeschii.ft 31,34 
Effekten-Primanota . . . 321, 324 
Effektenrechnungen ... 194, 298 
Effektenreports s. Reporteffekten. 
Effekten-Skontro .. . 323, 324 
- Auszug aus dem 410 
Effektenstempel . 262 
Ehrenakzept . . . . 118 
Ehrengericht . . . . 173 
Eigenhandler . . . . " 180 
Eigene Beteiligwlg, Konto 377 
Eigene Effekten. . . .. 422 
Eigentliche Borsenterminge-

schii.fte s. Borsenterminge
schafte. 

Ein- und Ausgangsbuch s. 
Effekten-Ein- und Ausgangs
buch. 

Ein- und Auszahlungen • 43. 343 
Einforderung bei Konsortien • 367 
EinschuB bei Lombard •... 204 
EinschuB b. Termingeschii,iten 204 
- Kauf mit . • . . . . . • 32 
Einzahlungen. . . . . . . . 44 
- bei Konsortien .. 367, 377, 398 
- Benachrichtigung ana Korre-

I spondenzbureau 64 
Einzahlungskasse 41 
Einzahlungszettel 58 
Ekart . . . . . 219 
Emissionen. . . 30, 320 
Emissionsbureau. 36 
Emissionsgesohii.fte 29 
Emissionsbaus. . • 242 
Engagementsbiicher 278 
Englische Banken . 15 
Epoche •..•. 388 
Erfordernisse des Wechsels . 155 
Erhohung des Aktienkapitals. 314 

Selte 
Emeuerung b. Borsenauftragen 360 
Erster Kurs • • • . . . 181, 212 
etwas bezahlt (Geld oder Brief) 187 
Exekution, -srechnung. • . . 277 
Extraprovision • . • . . . . 142 

Fii.11igkeitstag bei Coupons u. 
Dividendenscheinen • . . • 98 

Falls bei • . . . • . . . . . 136 
"fest" • . • • • • • • . . • 171 
feste Stiicke bei Prii.mien. . . 220 
Festsetzung der Kurse s. Kurs-

festsetzung. 
Financial Olea. . • • . . 16 
Finanzwechsel . . • •• 124 
fixen s. a. Blankoverkauf 182 
"flau" . . . . • • . .. 171 
Formfehler bei Wechseln 128 
franko Courtage. . . .. 212 
Frankoposten. . . . .. 380 
freie Stiicke . . . . .• 292 
freier Verkehr .•••• 177, 243 
fiinf (Abkiirzung fiir 15000) 212 
Fugger. • • . . . . 5 
Fungible Waren 170 

Garantie des Maklers 
Gebaudekonto. . 

215 
406 

Gedeckte Kredite 
Gegenbuch ... 
Gegenkontrahent 
Geheimbuch . • 
Gekreuzte Schecks 

21 
.43, 66 
.. 182 
.. 403 

Geld und Brief ... 182, 186, 
Geldarbitrage . . . . • . . . 
Ge1ddispositionen . • . . . . 
Ge1d-Ein- und -Ausgii.nge, Kon-

trolle der ......•. 
Ge1dgeschii.fte. . . . . . . . 
Ge1dmarkt ........ . 

92 
244 
261 
42 

90 
33 
17 

Ge~dsatz, Prolongationen unter, 
uber. . . . . . . . 239 

Ge1dsendungen . . .. . 90 
Geldwechs1er . . . . . .• 2 
Geld- und Stiickzinsen 235 
Genera.lversammlung 195 
Genossenschaftsgesetz § 17 . 202 
Genua. . . .. . . . 4 
Gerichtsvollzieher alB Protest-

beamte ..•......• 108 
Gesohii.ftebedingungen ••.. 183 
Geschii.ftebericht •.••.• 415 
Gesetz betr. die Er1eichterung 

des Wechselprotestes. . 119. 122 
Gesetz betr. die Gesellsoh. mit 

besohr. Haftung § 41 . . . 



446 Register. 

Gesetz betr. die Pflichten der 
Kaufleute bei Aufbewahrung 
fremderWertpapiere s. Depot
gesetz. 

Gestohlene Wertpapiere s. ab
handen gekommene Wert
papiere. 

Seite 

"Gestrichen" . . . . • • . . 185 
Getreidehandel, Termingeschiifte 

beirn ....••••••• 200 
Gewerkschaften, U msatzstempel 

bei ........... 263 
Gewichtszertifikat. . . • • . 349 
Gewinn- und Verlust-Konto. 323 
Gewinnverteilung • 410, 437 
Gewinnverteilung beirn . Meta-

Konto • • . . 396 
Giro, Girant 47, 118 
- Inkasso • . 129 
Girobanken • . 5, 299 
Girobuch. . 43 
Giro-Effekten·Depot .299, 300, 310 
Giroobligo . • • • • • • 126, 342 
Giroobligobuch, Girokontroll-

buch. . . . • • • • . 126, 157 
Giroiiberweisungsgeschiifte •. 16 
Giroverbindlichkeiten • • • . 414 
Giroverkehr s. a. Reichsbank-

giro-Primanota • • .. 67, 68 
Glattstellung der Borsenengage-

mente. . . 232 
- der Va.1uta . 248, 254 
Goldarbitrage. . . . 258 
Golddeckung . . . • 7 
Gold-Dollars • • • • 102 
Goldimport, -export . 259 
Goldparitat . 257 
Goldpunkt . . . 259 
Griechenland . . 2 
GroBverkehr . . 177 
"Griine Schecks" 302 
Griindungsgeschiifte 13 
Grundbuchung s. Primanota. 
Guthaben bei Banken und 

Bankiers • . • • . 421 

Halbjahrsbilanzen . . . •. 410 
Hamburger Girobank • . •• 5 
Hamburger "Oberweisungsver-

kehr. . • • . . 83 
Handelsgesetzbuch 

§ 1 . 1 
§ 36 . 202 
§ 39 405 
§ 40 . 325 

Sette 
Handelsgesetzbuch 

§ 54 • . 131 
§ 182, 2 98 
§ 246 • 87 
§ 255, 1 98 
§ 260 414 
§ 261 326 
§ 262 428 
§ 263 415 
§ 265, 1 98 
§ 285, 1 98 
§ 363, 2 19 
§ 365, 1 19 
§ 365, 2 348 
§ 367, 1 u. 2 313 
§ 383 216 
§ 384 • 216 
§ 387, 1 217 
§ 400, 1 217 
§ 400, 2 218 
§ 400, 3 217 

Handelskammern 172 
Handelsmiinzen . 101 
Handlungsunkostenkonto 405, 431 
Handwerk. • • • 3 
Hansemann 13 
Hauptbucbha.1terei . . . 373 
Hauptbuch-Konten . 402, 403 
Hereinnahme • . 234, 309 
hiesige Linie • 395 
Hineingabe • • • 234, 309 
hochmoglichst 184 
Honorat • . . 136 
Hypothekenpfandbriefe, Zulas-

sung der . . . . 174 

19ibi ...... 
Immobilien-Konto • 
Imperials. • • 
income tax •. 
in fuI set 
in Kommission 
in Prokura .. 

• •• 2 
.425, 428 

• . 102 
99 

.• 348 
266,270 

129 
Indossament, s. a. Giro 47, 115, 
Indossant 47, 
Indossatar • . • . 
Inhaberpapiere • • 
Inhaberscheck . . 

129 
118 
117 
95 
50 

130 
131 

Inhalt empfangen . 
Inkasso-Agenturen 
Inkasso durch d. Kassenverein 
Inkasso-Giro • • . • 47, 116, 
Inkasso-Indossament 

70 
130 
130 

• 114, 131 Inkasso, Inkassowesen • 
Inkassoprovision. . . . 131 
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Bette 
Inkassotarif 131 
Inkasso von Wechseln . 129 
Inoffizielle TermingeschiiIte s. 

BorsentermingeschiiIte. 
Inspektionszertifikat . 349 
Interesse wahrend. 214 
Interimsscheine 319 
Intervention, Intervenient 136 
Jobbers 16 
Journal. 59, 401, 404 
Journal, Borsen- 274 
Irrtum vorbehalten 393 
Issue-Departament. 9 
Junge Aktien . 319 
Juristisches Biiro 33 

Karthager 2 
Kassabuch, reines . 59 
- unreines. 59 
Kassageschafte, Kassahandel17 4, 177 

Kassakurse . 
Kasseneingiinge . . . 
Kassenverein s. Bank. d. Berl. 

Kassenvereins. 

241 
242 

44 

- Giroverkehr s. Giroverkehr. 
Kassenvereins-Primanota. 71, 159 
Kassierer . 41 
Ksuf mit EinschuB 32 
Kauf- u. Anschaffungsgeschafte 262 
Kauf- u. RiickkaufsgeschiiIte . 235 
Kauf- und Verkaufrechnungen 275 
Kautionshypothek. 21 
Kellerwechsel . . 125, 134 
KOnigliche Bank 6 
Kolonialbanken . .' 16 
Kommerzielle Wechsel 124 
Kommission, in . . 266, 270 
Kommissioniir. 216 
Kommittent216 
Kompensation, Versteuerung 

bei der. 
Konditionen 
Konditionsbuch . 
Konnossemente, Konnossement-

270 
379 
342 

geschiiIte. . .• .. 19, 348 
Konsortialbureau. .. 36, 340 
KonsortialgeschiiIte 30, 362, 425 
- Versteuerung. • 269 
Konsortialkonto.. ., 377, 397 
Konsortial-Primanota 37 
Konsortiwn 30, 377, 397 
Konten in zwei Wahrungen 

164, 394 
Konto 8. meta s. Meta-Konto. 

Konto 8. nuovo . 
Konto-AufsteUung 
Konto eigener Beteiligung am 

Belte 
407 
341 

Konsortium. . 377, 397 
Konto frankQ . 359 
Kontokorrent-Auszug 197, 390, 409 
Kontokorrent, Fiihrung 372 
- Debitoren . 427 
- Kredit. 21 
Kontokorrent-Primanota 38 
Kontokorrent-Supplemente 411 
Kontokorrents, Auszug des 390 
Konto mio . 308 
Konto nostro . 308 
Konto ordinaria. 375. 
Konto pro diverse. 374 
Konto T . 210 
Konversion, Konvertierung. 314 
Kopien von Wechseln s. Dupli-

kat. 
Korrekturen im Wechsel . 
Korrespondenzbureau als Sam

melstelle fiir alleGeschafte usw. 

154 

32-36, 89, 298, 339 
Korrespondenz-Chef 339 
Korrespondenz-Eingang 40 
Kost, in - geben, nehmen. 234 
Kreditbanken . 12 
Kreditbriefe. 346 
Kredite, gedeckte u. ungedeckte 21 
Kredite in laufender Rechnung 21 
KreditgeschiiIte . 34 
Kreditoren, Einstellung in die 

Bilanz 429 
Kreuzen der Schecks 91 
Kurs. 184 
Kursfestsetzung . 173 
Kursmakler . . 173, 176 
Kursregulierung . 243 
Kurswert . 184 
Kurszettel .100, 148, 185 
Kurs-Zu- und -Abschlage 195, 316 
Kurz Paris usw.. 145 
kurzsichtige Wechsel . 145 

Lagerbuch . . . . . . " 337 
Landschaftliche Pfandbriefe 

(Zulassung) . . . . . .. 174 
Langsichtige Wecbsel. . .. 145 
lateinische Miinzkonvention. 102 
Law. . . . . . . . . . 6, 220 
"lebendes" Depotbuch . . 306, 334 
"lebende" Engagementbiicher 278 
Legitimitatspriifung . . 44 
leicht greifbare Aktiva 433 
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Leihkapital. . . . . . . . 
Leipziger Bank . . . . . . 
Lektiire der Korrespondenz, 

Selte 
171 
123 

gemeinschaftliche . . . 40 
Lieferbarkeit von Effekten 294 
Lieferungstermin . . . 250 
Lieferungszettel. . . •. 282 
Limit, limitierte Order 185 
Liquidation. • . . . .. 278 
Liquidationsbureau, -Verein. 281 
Liquidationskurs. . . 233, 328, 360 
Liquiditat der Bilanz . . 432, 433 
Lombardgeld. . . . . . 232, 295 
Lombardgeschaft . . . . .. 18 
- eigentliches u. uneigentliches 232 
Lombardpfander, Abstimmung 

der 326 
Lombardsatz . . . 8 
Lorokonto . . . . 374 
Lorokorrespondenz. 340 
Liibecker Girobank 5 

Makler. . .. .176, 182, 186 
MakJergruppe . 176 
Maklerkammer 176 
Maklerschranke 211 
Mantel. . . . 319 
Mark-Coupons. 109 
Markt, Handel im . 181, 214 
Markt und Borse • 181 
"matt" (Borsentendenz) 171 
Medio, - Geschiifte . . 177, 200 
Memorial. . . . . 36, 323 
Merchant-Bankers. 16 
Meta-Abrechnung . 252 
Metageschiifte. .. . 245, 340 
-, Versteuerung der 269 
Meta-Konto. . . . 376, 396 
Metallbestand. . 7 
Metaverbindung . 245 
Metist . . . . . 247 
Mindestumsatz b. Terminhandel 200 
Minenwerten, Terminhandel in 203 
Minimalumlaufzeit bei Devisen 152 
Mio, Konto. . . . . . .. 308 
Mio-Korrespondenz . . .. 340 
Mittelalter, Bankwesen im . 2 
Mitteldeutsche KXeditbank . 14 
Mittelkurs . 216 
Mittelsichten 153 
Monatsbilanz . 408, 440 
Montes. . . 4 
- pietatis . 5 
Miinzkonvention, lateinische 102 

Selts 
Miinz- und Randdukaten. . • 101 
Miinzwechsel (s.a. Geldwechsler) 2 

Nachforderung (beim Priimien
geschiift) . . . . . . . . . 229 

Nachlieferung (beim Pramien-
geschaft) . . . 229 

Napoleons . . . 102 
N ationalbanken . 10 
Naturalwirtschaft 3 
Nebenplatze. . . 140 
Nennwert. . . . 183 
neue Aktien . . 314 
Neu-Emissionen s. Emissionen. 
Nochgeschiift . 220, 226, 229, 268 
Nominalbetrag ....... 183 
Nomineller Kurs ...... 244 
Nostro-Effekten, - Bestande 

273, 308, 335 
nostro, Konto. 273, 308, 376, 394 
Nostro-Korrespondenz " 340 
Notadresse . . . 118, 136 
Notenbanken . . . . 6, 17 
Notenkontingent 7 
-Notensteuer. . . ..• 7 
Notiz, Handel zur amtlichen 215 
- ohne Umsatze 244 
Nummernaufgabe . 185, 289 
- -buch. . . . 287, 303 
- -verzeichnis . 291, 303 
- -verzicht . 191, 293 
nummularii. . 2 
nuovo, Konto a . 407 
"nur zur Verrechnung". 91, 284 

Obligation . . . . .. 13, 183 
Osterreichische Kreditanstalt. 13 
- Landerbank . . . . . . . 93 
Osterreichisch-Ungarische Bank 10 
offizieller Banksatz . . . . . 138 
"ohne Kosten", "ohne Pro-

test". . . . . . . . . 122, 133 
"ohne Spesen" (bei Kredit-

briefen) . . . . . 347 
Optionsgeschiifte. . 220 
Order beim Wechsel . 116, 154 
- Borsen- . . . . 183 
Orderscheck. . . . 50, 130 
ordinario s. Konto o. 
Organisationsfragen . 39 
Ostindische Kompagnie 171 

Pari ....... . 
Paritat, -sberechnung 
Paritatstabellen. . . 

305 
.247, 256 

249 
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Passivgeschafte . . . . . . 
patriarchalische Bauernfamilie 
Peels Acte 
"Per" . . 
Pereire .. 
Periodenrechnung beim retro-

Sette 
17 
3 

10 
68 
12 

graden Kontokorrent 387 
Personenkonto 372 
Pfuschmakler 243 
Phonizier. . 2 
Piastre. . . 102 
Platzanweisungen 53 
pignus irregulare 232 
Platzwechsel .132, 144, 158 
Portospesen 393 
Postscheck 121 
Postprotest . 118, 128 
Posttage . 149 
Pramienanleihen. 305 
Priimienerklarungstag . 188, 218 
Pramiengeschaft, s. auch Vor-

pramie, Riickpramie, Stellage, 
Nochgeschaft . .. . 218, 219 

- auf schiefer Basis 225 
-e, Versteuerung der 268 
Pramienkurs . . 219 
Pramienziehung . 305 
Prasentationsfrist beim Scheck 55 
Preu/3ische Bank 6 
Preu/3ische Seehandlung 202 
Prima beim Wechsel . 353 
Primanota . . . . .. 37, 411 
Primanotenabteilung.. 36, 372 
Privatdiskontsatz, Privatdis-

konten. . 31, 124, 140 
Probebilanz. . . . . . . . . 410 
Probierschein . . . . . . . . 258 
ProgressiveMethode 380,382,384,387 
Prokuraindossament ..... 129 
Prolongationen 210, 233, 268, 360 
- Versteuerung von . 239, 268 
Prolongationssatze. . 235 
Prolongationstabellen 241 
Prolongationstage 234 
Prospekt . . . . . 174, 242 
Protest, Wechsel- s. Wechsel-

protest. 
-- Beispiel. . . 
- mangels Annahme . 
- domizilierter Wechsel 
- bei Schecks . . . . 
Proteststunden . . . . 
Provisionen auf Effektenkonto 

120 
127 
133 
121 
123 

161, 197 
auf Wechselkonto . .. 160 

Buchwald, Bankbetrieb. 6. Auf!. 

provisionsfrei . . . 
Provisionskonto. . 
Public Accountants 

Seite 

375 
. 323, 431 

435 

Quittung, Auszahlung gegen 54 
- beim Scheck. . . . 47 
-- Unterschrift bei der 89 

Randdukaten . . . . 101 
Rasuren im Wechsel . 156 
Rediskontgeschafte 31, 114, 143 
Registereinwand .202, 204, 231 
Registratur.. ... 39, 341 
Reichsanzeiger. .287, 305, 313 
Reichsbank. .. .... 7, 65 
- Bedingungen bei Lombar-

dierungen. . . . . . . " 18 
- Bedingungen b. Wechselver-

kehr . . . . . .. . 132, 139 
- Inkasso durch die .... 132 
- -Konto ...... 67, 79, 91 
Reichsbankfahige Wecheel 

125, 133, 158 
Reichsbank-Girokonto .. 344 
Reichsbankgiro-Primanota 68, 159 
Reichsbankplatze . . . . . . 133 
Reichsbanksatz und Privatdis 

kont ........... 138 
Reichsbankschecks. . 66, 167, 300 
Reichsbankiiberweisungen 65 
Reichsgericht iiber Formfehler 

bei Wechseln ....... 128 
Reichsgericht iiber Sicherheits

stellung bei Termingeschaften 205 
Reichskassenscheine 7 
Reichsstempelgesetz 

§6 2U 
§ 15 . 264, 268 
§ 16 272 
§ 17 269 
§ 19 263 
§ 20 264 
§ 100 264 

Reitwechsel, s. auch Wechsel-
reiterei. . . . . . .. 124 

Reklamationen iiber Ein- und 
Auszahlungen. . . 59 

- iiber Schlu/3noten. . 268, 271 
Remboursgeschafte 19, 352 
Remittent . . . . . 116 
Rentensteuer . . . . 99 
Report, -geschaft, -satz 232, 236, 269 
Reporteffekten 308, 335, 338, 421 
Reserven, Reservefonds . . . 435 

29 
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Seite 
Respektsta.ge . . . . 149 
Resta.nten . . . . . 306 
retrograde Methode .383, 390, 391 
Reugeld . . . . . 218 
Revisionsburea.u. . . . . . . 38 
Revisionskommission. . . . . 87 
Ricambio, -Nota .141, 143, 147 
Rohbilanz . . . 408, 440 
Rom. . . . . 2 
Rote Schecks . . 300, 301 
Rote Za.hlen 383 
Rothschilds . . 15, 172 
Riickprii.mie. 219 
Riickwechsel .141, 136, 375 
Rupie . . . 102 
russisches Gold 103 

Sa.chkonto . . 372 
Salii.r-Konto. . 403 
Sa.ldierungsburea.u . . 281, 284 
Saldo-Vortra.g. . . 380 
Sammeldepots. . . 302 
Sammelliste aufgerufener Wert-

papiere. . . . . . . . . . 312 
Sanierung. . . . . • . . . . 320 
Satz, Pro1ongationen unter, iiber 239 
Scheck, -verkehr 44, 66, 137, 300 
Scheckbuch. . . . . 44 
Scheckformular . . . 46 
Scheck-Gesetz, ErlaB. 49 

§ 1. . 49 
§ 1, 2 50, 300 
§ 2. 50 
§ 3. 53 
§ 5. 135 
§ 8. 46, 130 
§ 10 49 
§ 12 76 
§ 14 91 
§ 16 121 
§ 18 138 

Scheck-Konto . 375 
Scheck-Stempel ..... 48 
Schecks als Kassenbestand . 158 
- auf Giro-Effekten-Depot 300, 311 
Schecks, Handel in . . . . . 175 
Schecks, Kontrolle der ausge-

gestellten. . . . . . . . . 81 
Schecks, Mitteilung bei Aus-

stellung ......... 51, 63 
- Priifung b. Prii.senta.tion . 51 
- Versteuerung. . .... 51, 53 
Scheck-und Wechselkurs 142,145,257 
Schiebungsfehler b. d. Mona.ts-

bila.nz . . . . . . . . . . 408 

Seite 
Schiffsfra.chturkunde s. a.. KOIl-

nossement ....... 19 
Schlullkurs . . . . . . . 181, 216 
Schlullnoten . 175, 215, 262, 264 
- in Kommission ..... 270 
- Reklamationen iiber 263,268,272 
- -revision ....... 264 
- -stempel, s. a. Reichsstem-

pelgesetz. . . . . . . . 198 
Schuld im Auslande, Deckung 

einer. . . . . . . 106 
Schuldverschreibung . 184 
S. E. & O. . . . 393 
Sekretariat . . . 340 
Sekunda. . . . . . 348, 353 
Selbstkontrahent . . . 217 
Serienziehung. . . . . 305 
Sicherheitsstellung . . 204, 205 
Sicht, s. a.. kurzsichtige, lang-

sichtige Wechsel, Mittelsicht 23 
- bei Schecks . . . 55 
Silbergeld. . . . . . . . . . 104 
Skontrierungsbureau ..... 281 
Skontro s. a. Effektenskontro, 

Wechselskontro usw.. . 372, 405 
Skontrobogen. . . 280, 281, 299 
Skontrobuchhaltung . . . . . 372 
Skontrotag . . . . . . . . . 282 
Societe generale du credit mo-

biller. . . . . . . 12 
Sofortige Ausza.hlun~ 255 
Sortengewinn . . 96, 432 
Sorten-Primanota . . 37 
Sorten-Skontro . . . 112 
Sovereigns . . . . . 102 
Spannung (bei Stella.gen) 221 
Spekulationsbanken 12 
Sperrverpflichtung . 361 
Spezialjournale . . 37 
Spezialreserven . . 328, 428 
Spieleinwand . . . 204, 231 
Spiel und Wette. 203 
Spitzen. 318 
Sprung-Regrel3 . 135 
Staatsbanken . . 5 
Staatskommissar. 173 
Staffel . . . 377 
Stahlkammer 286 
Stammaktien 184 
Stellage. . . . 220, 224, 268 
Stempela.bgabe s. SchluBnoten-

stempel, Wechselstempel. 
Stempelerganzungsscheine 270 
Stempelkonto. . . . . .. 323 
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Selte 
Steuerabzug bei Coupons und 

Dividendenscheinen . . . . 99 
steuerfreies Notenkontingent. 7 
Steuerfreiheit bei Wechseln. . 155 
Steuerkonto ....... 403, 431 
Steuern, Einzug d. d. Kassen-
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