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Vorwort zur 1. und 2. Aufiage. 
Meine langjii.hrige T"atigkeit als Bankbeamter hat mir 

den Gedanken nahegelegt, einige Richtlinien fiir den Verkehr 
mit der Bank zu.sa.mmenzustellen, die in der jetzigen Zeit des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs sowohl fiir den Geschaftsmann 
wie fUr den Laien auf kaufma.nnischem Gebiete von Nutzen sein 
diirften. 

Das in den Abschnitten: Die Bankiiberweisung, der Scheok 
und das Postscheckkonto gemeinversta.ndlich und an Hand er
lauternder Beispiele eingehend bea.rbeitete Material wird ge
eignet sein, den Vorteil eines Bankkontos hervon;uheben und die 
immer noch bestehenden Vorurteile gegen es beseitigen ~u helfen. 

Der Wechsel nach seinen Erfordernissen und mit seinen 
Abrechnungen ist eingehend besprochen; auBerdem ist der 
Kontoauszug nebet den verschiedenen Arten der Zins- und 
Provisionsberechnung - alles an Hand eines reichen Materials 
praktischer Beispiele - erschOpfend erlautert. Das Devisen- und 
Wertpapiergeschii.ft hat angesichts seiner immer allgemeiner 
werdenden Bedeutung in dem vorliegenden Neudruck eine be
sondere Wiirdigung erfahren. Vor allem ist das Devisengesohaft 
nicht nur nach seinen Berechnungsarten, sondern auch nach 
seinem Wesen, unter besonderer Beachtung des Termingeschaftes, 
behandelt worden. Es diirlten daher auch gr,5Bere Firmen das 
Buch gem in die Hand ihrer Angestellten legen. Sie werden 
dadurch nicht nur die Gewii.hr daiiir haben, daB ihr Verkehr 
mit der Bank sachgemaB geprii£t wird, sondern sie werden auch 
neue .Anregungen finden, den gesamten bankmaBigen Verkehr 
den neuzeitlichen Verhaltnissen entsprechend zur Erledigung zu 
bringen. Der Bank selbst wird durch die Vermeidung un
notiger Riickfragen eine nicht geringe Arbeitslast erspart bleiben. 

Wegen der eingehenden Besprechung des Kontokorrent
Abschlusses, Bowie der Wechsel-, Effekten- und Devisen
abrechnungen wird mein Buch schlieBlioh auch den angehenden 
Bankbeamten eine willkommene Gabe sein. 

Menden, im Mai 1922. 

Wilhelm Schmidt. 
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Die Bankllberweisung. 
Das Ideal des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist die Bank

uberweisung. Sie erfolgt duroh Umsohreibung von einem Konto 
auf daB andere, sofem der Auftraggeber sowohl ala auoh der 
Zahlungsempfa.nger bei derselben Bank Konto unterhalten. 
Da die Banken untereinander ebenfalls in ausgedehntem Ver~ 
reohnungsverkehr stehen, finden die Vberweisungen auoh von 
Bank zu Bank vielfach in hoohst einfacher Weise ihre Erledigung. 
Hat die Bank des auftraggebenden Kunden mit der Bank des 
ZahJungsempfa.ngers keine unmittelbare Verbindung, so erfolgt 
die tJberweisung duroh Vermittlung der Reiohsbank, bei der 
alIe Banken Girokonto unterhalten. Zur glatten Abwioklung 
der tJberweisungsauftrage ist es zunaohst von Bedeutung, zu 
wiesen, bei weloher Bank der Zahiungsempfanger sein Konto 
unterhiilt. Es ist desbalb eine unbedingte Notwendigkeit, auf 
den Briefbogen, den Reohnungen, sowie iiberbaupt auf allen 
gesohii.ftliohen Formularen seine Bankverbindung anzugeben. 
Auoh daB Postsoheokkonto sollte unter Angabe des Amtes und 
der Nummer nirgends fehien. FUr die ausfiihrende Bank ist as 
eine groBe Erleiohterung, wenn ihr die Bankverbindung des 
Zahlungsemp:fii.ngers bei Erteilung des Auftrages mit angegeben 
wird. Die Auftra.ge selbst gebe man stets in knapper und be
stimmter Form. AIle die Bank nioht interessierenden Mitteilun
gen lasse man fort. Uniibersiohtliohe Auftrage ersohweren die 
Ausfiihrung sehr und geben leioht zu allerlei Irrtilmern Veran
Jassung. Ein Auf trag in folgender Fassung genilgt vollkommen: 

Schmidt, Der Verkehr mit der Bank, 2. Auf!. 1 



2 Die Bankiiberweisung. 

Berlin, den 2. September 1922. 

Berliner Bank- Verein, 
Berlin. 

tJberweisen Sie gefl. zu Lasten meines Kontos: 
.1' 10430,85 an August Lersch in Berlin (Konto bei Ihnen), 
" 23625,30 an Becker & Klein, Akt. Ges., Hamburg 

(Reichsbank-Girokonto ), 
" 8932,80 an Kasseler Bank in Kassel fiir Rechnung 

Jul. Schmidt, Kassel, 
" 3730,90 an Forster & Co., Kaln (Postscheckkonto 

Kaln Nr. 35670) 

.4, 46719,85 
lIochachtungsvoll 

Kaspar Noelle. 

Der Berliner Bank-Verein schreibt bei Erhalt dieses Auf
trages zunachst dem Konto der Firma August Lersch in Berlin 
den Betrag von .A{' 10430,85 gut unter entsprechender Benach
richtigung an die genannte Firma, und zW'ar wird er dabei er· 
wahnen, daB die Gutschrift im Auftrage der Firma Kaspar Noelle 
erfolgt ist. 

Dann uberweist er der Firma Becker & Klein, Akt. Ges. in 
lIa.mburg durch Reichsbank-Girokonto "" 23625,30 und teilt 
ihr ebenfalls mit, daB die tlberweisung im Auftrage und fUr 
Rechnung der Firma Kaspar Noelle ausgeftihrt wurde. 

Der Kasseler Bank vergiitet er durch Kontoubertrag oder 
durch Reichsbank-Girokonto J' 8932,80 und schreibt ihr, 
daB die Vergiitung im Auftrage der Firma Kaspar Noelle 
und fiir Rechnung der Firma Jul. Schmidt in Kassel erfolgte. 
Bei Eingang dieser Dberweisung bringt die Kasseler Bank den 
Betrag dem Konto der Firma Jul. Schmidt gut und setzt diese 
von der erfolgten Gutschrift in Kenntnis unter gleichzeitiger 
Mitteilung, daB sie im Auftrage cler Firma Kaspar Noelle in 
Berlin geschah . 

.Jf. 3730,90 werden dem Postscheckkonto Nr.35670 der 
Firma Forster & Co. in KOln beim Postscheckamt Koln uber
wiesen. Auf dem Dberweisungsabschnitt wird bemerkt, da.B 
der Betrag fur Rechnung der Firma Kaspar Noelle in Berlin 
bestimmt ist. 
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Nachdem alle tlberweisungen auf diese Weise ausgefiihrt 
worden sind, wird der Gesamtbetrag von .A£ 46719,85 dem Konto 
der Firma Kaspar Noelle unter enf:sprechender Mitteilung be-
18.'ltet. 

Unterhalt eine Firma Reichsbank-Girokonto an einem 
andern ala ihrem Heimatsorte, so ist dies bei dem Vberweisungs
auftrage zu bemerken. Hat zum Beispiel die Firma Becker&Sohn 
in Hemer Konto bei der Reichsbank in Iserlohn, so heiBt es in 
dem Anftrage: 

J(, 10 000,- an Becker & Sohn, Herner (Reichsbank
Girokonto Iserlohn). 

Zur Erteilung von Vberweisungsauftragen geben die Banken 
in der Regel besondere Formulare aus. Teilweise sind diesen auch 
Vordrucke fitr eigene Mitteilungen an die Zahlungsempfanger 
beigefiigt. Z. B.: 

An den 
Berliner Bank- Verein 

Berli'n. , 

leh meiner 
W····;,: ersuche ...... zu Lasten Rechnung an ............ . 

.LL unserer 

Mark 
(in Worten) 

durch 

................................................... , den 

zu vergiiten. 

19 .... 

(Unterschrift.) 

1* 
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Durch den Berliner Bank-Verein in Berlin werden Ihnen in 
meinem 
~-.--- Auftrage 
unserem 

vergiitet, die Sie zum Ausgleich Threr Rechnung vom .. 
benutzen wollen. 

leh bitte urn 
Wir verzichten auf Empfangsanzeige . 

. , den 19 

(Unterschrift.) 

Derartige Formulare werden der Einfachheit und der Porto
ersparniswegen vielfach auah in Postkartenform hergestellt. 
Der obere Teil dient als Auf trag fiir die Bank und ist dieser ein
zureichen, wahrend das untere Stuck zur Mitteilung des Auf trag
gebers an den Lieferanten zu benutzen ist. Hinter "an" in dem 
Auftrage an die Bank W'iirde der Zahlungsempfanger und hinter 
"d urch" die Zahlungsweise anzugeben sein; z. B. "Deutsche 
Bank, Berlin", "Reichsbank-Girokonto Hamburg", "Postscheck
konto Frankfurt a.M. Nr.23760", "Konto bei Ihnen" usw. 

1m Verkehr mit der Bank bediene man sich stets 
der von der Bank ausgegebenen Formulare. Vor aHem 
aber verquicke man nicht verschiedene Angelegen
heiten in einem Briefe und benutze die von del' Ba.nk 
ausgegebenen Formulare nie zu anderen Zwecken, a.ls 
zu welchen sie bestimmt sind. Man tragt dadurch 
wesentlich zur leichten und schnellen Abwicklung des Verkehrs 
bei und beugt manchen Irrtumern vor. 
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Der Scheck. 
Von dem Scheck sollte man nur Gebrauch machen, wenn 

del' Zahlungsempfanger kein Bankkonto hat, oder wenn man 
nicht feststellen kann, mit welcher Bank er in Verbindung steht. 
Dem Scheok haften manche Naohteile an gegenuber der Vber
weisung. Zunachst kann el' in Verlust geraten; er kann in un
berufene Hande gelangen; und er kann von unbefugter Seite 
eingezogen werden zum Nachteil des Ausstellers. Die Banken 
lehnen jede Verantwortung bei Benutzung ihrer Schecks ab und 
lassen sich bei Aushandigung des Scheckheftes vom Empfanger 
bestatigen, daB er ffir aIle Folgen aus einer mi.Bbrauchlichen 
Verwendung der Scheckformulare aufkommt, auch wenn~ ilm 
ein Verschulden nicht trifft. Die Schecks lauten in der Regel 
an "tJberbriDger" (wolle zahlen an ... oder Dberbringer). 1n
folgedessen kann der Betrag dieser Scheoks seitens der Bank an 
jeden Vorzeiger ausgezahlt werden (§ 4 des Scheckgesetzes). 
Schecks, in denen der Zusatz "oder Uberbringer" gestrichen ist, 
werden nicht eingelOst. Die Banken werden zwar nach Moglich
keit die 1nteressen ihrer Kunden zu wahren suchen, eine Ver
antwortung ubernehmen sie jedoch nicht. Es empfiehlt sich daher 
auch sehr, beim Versand durch die Post aIle Schecks, soweit sie 
nicht den Vermerk "Nur zur Verrechnung" tragen, unter "Ein
schreiben" aufzugeben. Schecks ohne diesen Vermerk sollten 
eigentlich nur zu Barabhebungen fur den eigenen Bedarf, z. B. 
fUr Lohnungszwecke und zu Zahlungen an solche Lieferanten 
verwandt werden, die ein Bankkonto nicht unterhalten. 

Auller den "Dberbringer-Schecks" gibt es noch die so 
genannten "Order-Schecks". In den Order-Scheckformularen 
steht anstatt "oder Dberbringer" "oder Order". In ihrem Wesen 
unterscheiden sich die Order-Schecks von den tJberbringer
Schecks dadurch, daB der Scheckbetrag nicht an jeden Vorzeiger 
ausgezahlt werden darf. Die Auszahlung kann vielmehr nur an 
die Person oder Firma erfolgen, die in dem Texte als Empfanger 
angegeben iat, oder an den 1nhaber, auf den der Scheck ordnungs
ma6ig iibertragen wurde. Order-Schecks mussen infolgedessen, 
sofern sie von der Order, d. h. dem in dem Texte genannten 



G Der Scheck. 

Empfanger, an eine andere Person oder Firma weitergegeben 
werden, ebenso wie Wechsel ordnungsmaBig giriert werden. 
(Siehe "Das Giro" Seite 16.) Die Folgen einer Auszahlung an 
einen unberechtigten Vorzeiger tragt bei einem Order-Scheck 
die Bank. Aus diesem Grunde werden von den Banken Order
Scheckformulare nur ungern ausgegeben. 

Hat man Zahlungen an jemand zu leisten, der zwar ein 
Bankkonto hat, 'Von dem man aber nicht weill, bei welcher Bank, 
80 bedient man sich des vorhin erwahnten Verrechnungsschecks; 
das heiBt, man schreibt oder stempelt quer fiber den Scheck den 
Vermerk "Nur zur Verrechnung". Solche Verrechnungsschecks 
diirlen von der bezogenen Bank nicht in bar ausgezahlt werden 
(§ 14 des Scheckgesetzes). Der Einzug kaun vielmehr nur im 
Wege der Verrechnung stattfinden. Der Empfanger hat einen 
derartigen Scheck seiner Bank zur Gutsohrift auf sein Konto 
einzureiohen. Die». Gefahr des MiBbrauches ist duroh dieses Ver
fahren, wenn auoh nicht ganz beseitigt, so doch wesentlich ver
ringert *). 

Zahlungen an das Postamt fUr Zahlkarten- und Postan
weisungsbetrage konnen duroh Verrechnungsscheck erfolgen. 
Dber die Gesamtsumme der einzuzahlenden Betrage ist ein 
Soheck an die Order des Postamtes auszustellen und am 
Schalter an Geldes Stattabzugeben. Allerdings ist hier zu beriick
siohtigen, daB die Post die Zahlkarten und Postanweisungen 
erst nach Eingang der Schecks zu befordern verpflichtet ist. 
In besonders eiligen Fallen konnen bei dieser Art der Bezahlung 
daher unter Umstanden unangenehme Verzogerungen eintreten. 

Neben den gewohnliohen Soheckformularen werden von den 
Banken in der Regel noch solohe in Postkartenform ausgegeben. 
Friiher durften Postkartenschecks nur fiber Betrage bis zu 
.JC, 1000 ausgestellt werden. Die Entwertung der Mark hat jedoch 
auch hier eine Anderung gebracht. Weun auch neuerdings 

*) Nach einer neuen Entscheidung des Reichsgerichts gilt das Vel'. 
bot del' Barauszahlung von Verrechnungsschecks nur fiir die bezogene 
Bank, nicht jedoch Dritten gegeniiber. Wenn liber diese Entscheidung 
in del' Handelswelt und in den Bankkreisen sowohl wie in den Indusirie. 
la-eisen auch lebhaft gestritten wird, so muB doch vorlaufig mit ihrer Giiltig
keit gerechnet werden. Infolgedessen ist es empfehlenswert, auch Ver
rechnungsschecks mit der n6tigen Sorgfalt zu behandeln und den Versand 
nur durch Einschreibebrief vorzunehmen. 



Der Scheck. 7 

allgemein eine bestimmte Grenze nicht mehr vorgeschrieben 
wird, so diirfte es doch mit Riicksicht auf die 6ffentlichkeit dar 
Postkarte angebracht sein, eine angemessene Rohe nicht zu 
iiberschreiten. Die Postkartenschecks tragen schon den auf
gedruckten Vermerk "N ur zur Verrechnung". Meistens ist den 
Abschnitten ein perforierter Streifen beigegeben, der vom 
Empfanger zurUckgehalten und somit zu Mittelungen an ihn 
benutzt werden kann. Bei der standig steigenden Robe des 
Portos und der immer groBer werdenden Spannung zwischen 
dem Brief- und Postkartenporto, wird der Postkartenscheck 
taglich aligemeinere Verwendung finden. 

Die Ausstellung der Schecks ist hochst einfach und ergibt 
sich aus dem vorgedruckten Texte. 

Die wichtigsten Bestimmungen des Scheckgesetzes sind: 
§ 1. Der Scheck muB enthalten: 

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

2. die an den Bezogenen gerichtete Anweisung des Aus
steliers, aus seinem Guthaben eine bestimmte Geld
summe zu zahlen; 

3. die Unterschrift des Ausstellers; 
4. die Angabe des Ortes und des Tages der Ausstellung. 

§ 3. Als Guthaben ist der Geldbetrag anzusehen, bis zu welchem 
der Bezogene nach dem zwischen ihm und dem Aussteller 
bestehenden Rechtsverhaltnisse Schecks einzulOsen ver
pflichtet ist. 

§ 4. Als Zahlungsempfanger kann entweder eine bestimmte 
Person oder Firma oder der Inhaber des Sohecks angegeben 
werden. Der Aussteller kann sich selbst als Zahlungs
empfa.nger bezeichnen. 

Sind dem Namen oder der Firma. des Zahlungsempfa.ngers 
die Worte "oder Uberbringer" oder ein gleichbedeutender 
Zusatz beigefiigt oder enthalt der Scheck keine Angabe 
dariiber, an wen Zu zahlen ist, so gilt er als auf den In
haber gestellt. 

§ 5. Der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen 
angegebene Ort gilt ala ZahIungsort. Die Anga-be eines 
anderen ZahIungsortes gilt als nicht gesohrieben. Is t 
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bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen 
ein Ort nicht angegeben, so gilt der Ausstellungs
ort als Zahlungsort. 

§ 6. lst die zu zahlende Geldsumme in Buchstaben und in 
Ziffern ausgedriickt, so gilt bei Abweichungen die in 
Buchstaben ausged:riickte Summe. 1st die Summe mehr
mals mit Buchstaben oder mehrmaJs mit Ziffern ge
schrieben, so gilt bei Abweichungen die geringere Summe. 

§ 7. Der Scheck ist bei Sicht zahlbar. Die Angabe einer anderen 
Zahlungszeit macht den Scheck nichtig. 

§ 8. Der auf einen bestimmten Zahlungsempfanger gestellte 
Scheck kann durch Indossament (Giro) iibertragen werden, 
wenn nicht der Aussteller die Obertragung durch die 
Worte "nicht an Order" odeI' durch einen gleichbedeuten
den Zusatz untersagt hat. . . . . . 

Ein Indossament an den Bezogenen gilt als Quittung. 
§ 10. Del' Scheck kann nicht angeno.mmen (akzeptiert) werden, 

ein auf den Scheck gesetzter Annahmevennerk gilt ala 
nicht geschrieben. 

§ 11. Der im Inland ausgestellte und zahlbare Scheck ist binnen 
zehn Tagen nach der Ausstellung dem Bezogenen am 
Zahiungsorte zur Zahlung vorzulegen. 

Fallt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder 
einen am Zahlungstage staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag, so tritt an die Stelle des Sonntags oder des Feier
tags der nachstfolgende Werktag. 

§ 13. Der Bezogene, der den Scheckbetrag bezahlt, kann die 
Aushandigung des quittierten Schecks ve:rlangen. 

Der Ablauf der Vorlegungsfrist ist auf das Recht des 
Bezogenen zur Zahlung ohne EinfluB. 

Ein Widerruf des Schecks ist erst nach dem 
Ablaufe der Vorlegungsfrist wirksam. (DerWiderruf 
kann natiirlich schon wahrend der Vorlegungsfrist erfolgen, 
jedoch hat er erst Wirksamkeit, wenn der Scheck inner
halb der Vorlegungsfrist nicht ZUl' Zahlung vorgezeigt 
worden ist.) 

§ 14. Der Aussteller Bowie jeder Inhaber eines Schecks kann 
durch den quer iiber die Vorderseite gesetzten Vermerk 
"Nur zur Ver,rechnung" verbieten, daB der Scheck bar 
bezahlt werde. Der Bezogene darf in diesem Falle den 
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Scheck nur durch Verrechnwlg einlosen. Die Verrechnung 
gilt als Zahlung im Sinne dieses Gesetzes. 

Das Verbot kann nicht zuruckgenommen werden. Die 
Vbertretung des Verbotes macht den Bezogenen ffir den 
dadurch entstehenden Schaden verantwortlich. 

§ 15. Der Aussteller und die Indossanten haften dem Inhaber 
fUr die Ein16sung des Schecks. 

Auch bei dem auf den Inhaber gestellten Scheck haftet 
jeder, der seinen Namen oder seine Firma auf die Riickseite 
des Schecks geschrieben hat, dem Inhaber ffir die Einl5sung. 
Auf den Bczogenen findet diese Vorschrift keine Anwend ung. 

Hat ein Indossant dem Indossamente die Bemerkung 
"ohne Gewahrleistung" oder einen gleichbedeutenden 
Vorbehalt hinzugefiigt, so ist er von der Verbindlichkeit 
aus seinem Indossamente befreit. 

§ 16. Zur Ausubung des RegreBrechts muB nachgewiesen werden, 
daB der Scheck rechtzeitig zur Zahlung vorgelegt und 
nicht eingel6st oder daB die Vorlegung vergeblich versucht 
worden ist. Der Nachweis kann nur gefUhrt werden: 

1. durch eine auf den Scheck gesetzte, von dem Be
zogenen unterschriebene und den Tag der Vorlegung 
enthaltende Erklarung; 

2. durch eine Bescheinigung der Abrechnungsstelle, daB 
der Scheck vor dem Ablaufe der Vorlegefrist einge
liefert und nicht eingeli:ist worden ist; 

3. durch einen Protest. 
S 29. 1m Sinne des § 24 des Gesetzes, betreffend die Wechsel

stempelsteuer vom 10. Juni 1869 sind als Schecks, fur 
welche die Befreiung von del' Wechselstempelabgabe be
stimmt ist, diejenigen Urkunden anzusehen, die den An
foroel'Wlgen der §§ 1, 2, 7, 25, 26 des gegenwartigen Ge
setzes entsprechen. 

Die Vorschrift des Abs. 1 findet keine Anwendung auf 
Schecks, welche VOl' dem auf ihnen angegebenen Aus
stellungstage in Umlauf gesetzt sind. (Vordatierte 
Schecks sind also wechselstempelpflichtig.) Fur 
die Entrichtung der Abgabe haftet als Gesamtschuldner 
jeder, der am Umlaufe des Schecks im Sinne des § 5 
des Gesetzes, betreffend die Wechselstempelsteuer, 1m 
Inlande vor dem Ausstellungstage teilgenommen hat. 
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Der Wechsel. 
Allgemeines. 

Zahlungen duroh Bankuberweisung und Scheck sind im 
allgemeinen ala Barzahlungen anzusprechen. Der Weohsel dient 
dagegen eher dem Kreditbedurfnisse. Duroh die Geldflussigkeit 
der Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre ist der Wechsel mehr 
und mehr aus dem Markte verschwunden. Die fortschreitende 
Entwertung der Mark hat jedoch ffir die Geschi:i.ftswelt immer 
vermehrte Betriebsmittel erforderlich gemacht, so daB der Kredit
bedarf von Tag zu Tag wachst und die Ruckkehr zum Wechsel 
unausbleiblich ist. Die gegen ihn bestehenden Vorurteile sind 
auch zum groBten Teile unbereohtigt. Man darf eben den ge
sunden Warenweohsel nicht mit dem Prolongationsweohsel ver
wechseln, wie er leider vor dem Kriege vielfa.oh ublioh war. Der 
gute Wechsel dient dem Zahlungsausgleiohe wie kaum eine 
andere Einrichtung des Zahlungsverkehres. Natiirlich wird man 
Akzepte nur von solohen Firmen an Zahlungsstatt hereinnehmen, 
von denen man bestimmt weiB, daB sie am Fii.lligkeitstage ihren 
Zahlungsverpfliohtungen nachkommen. 

Hat zum Beispiel A an Beine Zahlung zu leisten von 
.M.lOOOOO,-, denBetragaberzurZeit noch nicht inBar verfiigbar, 
so gibt er B sein Akzept fiir vielleicht drei Monate. B kann den 
Weohsel dann soforl seiner Bank einreichen, die ihm den Betrag 
unter Kiirzung des Diskontes oder Wart Falligkeitstag auf seinem 
Konto gutsohreibt. Die entstehenden Zinsverluste. sowie die 
sonstigen Kosten, wie Stempel usw., wird er sioh naturgemaB 
von B ersetzen lassen. Auf diese Weise ist beiden geholfen. A hat 
bis zur Einlosung. des Wechsela drei Monate Zeit, und B kann 
sioh auf Grund des Weohsela bei seiner Bank Geld verschaffen, 
oder aber er kann ihn an einen Dritten, an den er wiederum Zah
lung zu leisten hat, in Zahlung geben. Von dem guten Waren
wechsel sollte man daher soviel wie moglich Gebrauch machen. 

Die Ertordemisse. 
Der Weohsel muB nach Art. 4-7 der Wechselordnung ent

halten: 
1. Die in dem Weohsel aufzunehmende Bezeichnung ala 

Weohsel (zahlen Sie gegen diesen Weohsel, Prima-Wechsel 
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usw.) oder wenn der Wechsel in einer fremden Sprache 
ausgestellt ist, einen jener Bezeichnung entsprechenden 
Ausdruck in der fremden Sprache (z. B. franzosisoh 
"lettre de change", englisch "bill of exchange", italienisch 
"lettera di cambio", hollandisch "wisselbrief"). 

2. Die Angabe der zu zahlenden Geldsumme. Sind zwei 
Summenangaben vorhanden und ist die eine davon in 
Buchstaben ausgedriickt, so gilt bei verschiedener Angabe 
die in Buchstaben geschriebene, andernfalls die geringere. 

3. Den Namen der Person oder Firma, an welche oder an 
deren Order gezahlt werden soIl (Fehlt diese Angabe, so 
ist der Wechsel ungiiltig.) 

4. Die Angabe der Zeit, zu welcher gezahlt werden soli; die 
Zahlungszeit kann ffir die gesamte Geldsumme nur ein 
und dieselbe sein und nur festgesetzt werden auf einen be
stimmten Tag (z.B. ,,1. FebruarI922", "Anfang MarzI922", 
d. h. am 1. Marz 1922; "Mitte April 1922" , d. h. am 15.April 
1922; "Ende Juni 1922", d. h. am 30. Juni 1922), auf Sicht, 
auf eine bestimmte Zeit naoh dem Tage der Ausstellung 
(z. B. ,,8 Tage nach heute", "drei Monate nach heute") 
und schlieBlioh, was allerdings nur sehr selten mehr vor
kommen dUrfte, auf eine Messe odel." einen Markt. 

5. Die Unterschrift des Ausstellers, und zwar ist die Stelle 
hierfiir unten rechts. 

6. Die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Aus
stellung. 

7. Den Namen der Person oder der Firma, welche die ZaWung 
leisten soli (Bezogener). Bezeichnet der Aussteller sich 
seIber aIs Bezogenen, so ist der Wechsel giiltig, sofern die 
Zahlung an einem andern als dem Ausstellungsorte er
foIgen soIl. 

8. Die Angabe des Ortes, an dem die Zahlung geschehen soil. 
Der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen an
gegebene Ort gilt fur den Wechsel, sofern nicht ein eigener 
Zahlungsort angegeben ist, aIs Zahlungsort. 

Die in manchen, hauptsachlich ii.lteren FormuJaren vorge
sehenen Vordrucke fur die Quittung fiber den empfangenen 
Wert des Wechsels (Wert in Ware, Wert in Rechnung usw.) 
oder die Mitteilung an den Bezogenen fiber die erfolgte Aus
schreibung (mit/ohne Bericht) sind zur VoUgiiltigkeit des Wechsels 
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nicht erforderlich. Dagegen ist es der besseren Vbersicht wegen 
sehr empfehlenswert, die Wechsel mit FaJligkeitstag und Zahlungs· 
ort zu iiberschreiben, z. B. "per 1. Dezember 1922 auf Berlin". 

FOlgender Wechsel geniigt also vollkommen den gesetz
lichen Bestimmungen: 

Per 1. Dezember 1922 auf Berlin. 

Hamburg, den 1. September 1922 FUr.M. 1000,-

Am 1. Dezember 1922 

Wechsel an 

Mark Tausend 

mick 

Herrn 
Siegfried Muller 

Berlin SW 9 
Konigstra/3e 38. 

zahlen Sie gegen diesen 

die Summe von 

Wilhelm Sauer. 

AuBer dem vorstehenden, dem gezogenen Wechsel, ist def 
sogenannte eigene Wechsel viel gebrauchlicb. In diesem be
zeichnet der Aussteller sich selbst als Bezogenen. Die Erfordernisse 
beim eigenen Wechsel sind die gleichen wie beim gezogenen, nur 
fallt die nochmalige Nennung des Bezogenen fort. Die eigenen 
Wechsel werden in der Regel bei der Bank des Ausstellers zahlbar 
gestellt. Die Banken stellen durchweg ihren Kunden bescmdere 
Formulare mit dem aufgedruckten Domizilvermerk zur Ver
fiigung. Die iibliche und dem Gesetz entsprechende Form des 
eigenen WechseIs ist: 

Per 12. Oktober 1922 auf Berlin. 

Berlin, den 12. Juli 1922 Fur Mark 50 000,-

Am 12. Oktober 1922 zahle irk gegen diesen Wechsel 

an Herren Kramer &; Compo 

Mark Funk~qtausend '~-----------------------------

zahlbar beim 

Berliner B:a.nk·Verein, 
Berlin 

Karl Unger·. 
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Die Zahlbarstellung von Solowechseln und Akzepten bei 
einer Bank empfiehlt sich schon im Interesse des bargeldlosen 
Verkehrs und erfreut sich auch in Geschaftskreisen mit Recht 
besonderer Beliebtheit, trotzdem damit natiirlich eine hOhere 
Sicherheit ffir die Einlosung des Wechsels nicht verbunden ist. 
Aus dem auf den Formularen angebrachten Aufdruck fiber die 
als Zahlstelle dienende Bank wird wohl auch nicht mit Unrecht 
geschlossen, daB der Aussteller des Solowechsels bzw. der Akzep
tant des gezogenen Wechsels mit der betreffenden Bank in lau
fender Geschaftsverbindung steht, ein Umstand, der zweifellos 
ffir die Kreditwiirdigkeit gUnstig beurteilt wird. Ein weiterer 
Vorteil des zahlbar gestellten Wechsels besteht darin, daB er von 
den meisten Banken auf alle Platze von einiger Bedeutung 
spesenfrei eingezogen wird, wahrend der nicht zahlbar gestellte 
einer besonderen GebUhr lmteriiegt, die fiir die einzelnen Orte 
allerdings verschieden ist, und in der Regel 1/2 bis 1%0 des 
Wechselbetrages betragt. 

Der Stempel. 

Bevor ein inlan.discher Wechsel vom Aussteller, ein aus
landischer vom ersten inlii.ndischen Giranten aus den Handen 
gegeben wird, muB er mit dem deutschen Stempel versehen 
werden. 

Nach dem Gesetz vom 29. Juli 1918 betragt der Stempel: 
bis At 250 .At 0,15 

von " 250 bis 500 " 0,30 
" "500,, 750 " 0,45 
" "750,, 1000 " 0,60 

und von femeren .If. lOOO je .M, 0,60 mehr, dergestalt, daB jede 
angefangenen ~ff, 1000 ffir voll gerechnet werden. J£ 1500 
kosten daher nicht, da gleich zweimal .H, 750 Jl, 0,90, sondern 
J£ 1,20, denn oM, 1000 sind mit .If, 0,60 und jede weiteren an
gefangenen .«, 1000 ebenfalls mit JC, 0,60 zu versteuern. 

Vorstehender Tarif bezieht sich auf Wechsel mit einer Lauf
zeit von nicht mehr als 3 Monaten und 5 Tagen. Langer laufende 
Wechsel kosten bis zu einem Jahre den doppelten Stempel und 
fUr jede weiteren angefangenen 6 Monate einen weiteren Stempe1. 

Die Berechnung von 3 Monaten und 5 Tagen geschieht in der 
Weise, daB zunachst die 3 Monate und dann die 5 Tage gezahlt 
werden. Ein am 26. September ausgestellter und am 1. Januar 
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fiilliger Wechsel kostet daher doppelten Stempel, denn vom 
26. September 3 Monate gerechnet, ergibt den 26. Dezember, und 
vom 26. Dezember bis 1. Januar sind es 6 Tage, da der 31. Dezem
ber in diesem FaIle mitgezii.hlt wird. Dagegen kostet ein am 
25. November ausgestellter und am 1. Ma.rz zahlbarer Wechsel 
nur einfachen Stempel, da die drei Monate bis 25. Februar gehen 
und es vom 25. Februar bis 1. Mii.rz nur 4 hzw. 5 Tage sind. 

Die Entrichtung der Stempelabgabe erfolgt durch Verwen
dung von Wechselstempelmarken, die auf die Riickseite des 
Wechsels zu kleben sind, und zwar, wenn diese unbeschrieben ist, 
unmittelbar an einem Schmalrande derselben, andernfalls un
mittelbar unter dem letzten Vermerke (z. B. bei Wechseln aus 
dem Auslande). Auf der Stelle, wo die Marke aufgeklebt wird 
und neben dieser diirfen sich Schriftzeichen nicht befinden. 
Werden mehrere Marken benotigt, so sind diese nebeneinander, 
und erst wenn der Raum nicht mehr ausreicht, untereinander 
zu kleben. Die Entwertung der Marken hat durch Aufschreiben 
des Datums der Verwendung zu erfolgen. Dabei ist zu beachten, 
daB der Monat in Buchstaben und nicht in Zahlen wiederzugeben 
ist. Die Schreibweise ,;1. X. 22." ist also nicht zulassig. Es 
muB ,,1. Okt. 22." heiBen. Die Monatsnamen konnen abgekiirzt 
werden, z. B. Jan., Febr., Sept. usw. Auch ist es nicht erforderlich, 
die JahreszaHl auszuschreiben, es geniigt 22 fiir 1922. 

Der Stempelpflicht kann auBerdem geniigt werden durch 
Verwendung von Wechselformularen mit aufgedrucktem Stempel. 
Eine besondere Entwertung ist in diesem Falle nicht erforderlich. 
Etwaige Nachstempel sind wie ublich auf der Riickseite anzu
bringen und zu entwerten. Von der Stempelabgabe befreit 
bleiben: 

1. die vom Auslande auf das Ausland ge2:ogenen und im 
Auslande 2:ahlbaren Wecbsel, 

2. die vom Inlande auf das Ausland ge2:ogenen und im Aus
lande, und 2:war auf Sicht oder spatestens innerhalb IOTage 
nach dem Tage der Ausstellung 2:ahlbaren Wechsel, sofem 
sie V'om Aussteller unmittelbar in das Ausland gesandt 
werden (§ 1, Wechseistempelgesetz). 

Dem Aussteller eines inlandischen Wechsels und dem 
ersten inlandischen Inhaber eines auf das Inland gezogenen 
auslandischen Wechsels ist gestattet, den mit einem inlan
dischen Giro noah nicht versehenen Wechsel vor Entrichtung 



Der Stempel. 15 

der Stempelabgabe lediglich zum Zwecke der Annahme zu 
versenden und zur Annahme vo~m;eigen. Der .Akzeptant 
eines unversteuerten Wechsels ist verpflichtet, vor der 
Riickga.be oder jeder anderweitigen Aushii.ndigung des 
Wechsels seine Versteuerung zu bewirken. 

Wird jedoch ein nicht zum Umlauf im Inlande 00-
stimmtes Exemplar eines in meh'reren Exemplaren aus
gefertigten WechseIs zur Einholung des Akzeptes benutzt, 
so bleibt der Akzeptant von der Ve.rpflichtung zur Ver
steuerung befreit, wenn die Riickseite des akzeptierten 
Exemplares vor der Riickgabe dergestalt durohkrem;t 
wird, da.B dadurch seine weitere Benutzung zumIndossieren 
ausgeschlossen wird (§ 8, Wechselstempelgesetz). 

Die Umrechnung zur Ermittlung des zu versteuernden 
Wertes der in ausmndischer Wahrung ausgestellten Wechsel hatte 
vor dem Kriege zu den Paritatskursen zu erfolgen. lmolge der 
Markentwertung ist jedoch auch hier eine Anderung eingetreten. 
Auf Grund der Verordnung vom 29. Dezember 1921 sind seit 
10. Januar 1922 folgende Mittelwerte in Geltung: 

1 Pfund Sterling. . . .JIg 800,-
1 franzosischer Frank. . " 16,-
1 belgischer Frank . 16,-
1 Schweizer Frank . . " 40,-
1 Lira ." 9,-'-
1 Pepet.a . " 28,-
1 Leu. . ." 1,50 
1 finnische Mark . 
1 deutsch-osterreichische Krone 
1 tschechische Krone . 
1 hollandischer Gulden 
1 schwedische Krone . 
1 danische Krone . . 
1 norwegische Krone . 
1 polnische Mark. . . 
1 tiirkischer Piaster . 
1 argentinischer Peso (Gold). 
1 argentinischer Peso (Papier) . 
1 chilenischer Pe~o (Papier) . 
1 Dollar ..... . 
1 mexikanischer Dollar . . . 

· " 
· " 
· " 
· " 
· " 
· " 
· " 
· " 

3,-
0,06 
0,25 

70,-
50,-
40,-
28,-
0,05 

." 1,
" 140,-

· " 60,
. " 18,

" 200,
" 1l0,-
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Bei weiteren Anderungen des Wertes der Mark diirften auch 
wiederum Anderungen der U mrechnungskurse zu erwarten sein. 

Das Giro. 

Stellt der Aussteller den Wechsel an eigene Order aus, so 
hat er ihn vor Weitergabe an seinen Nachmann zu girieren. 
Ist der Wechsel an die Order eines Dritten ausgestellt, so hat 
dieser ibn als erster Girant zu unterschreiben. Jeder Girant 
muB ihn alsdann bei Weitergabe auf seinen Nachmann iiber
tragen. Das Blankogiro (einfache Namensunterschrift obne 
Nennung desjenigen, auf den der Wechsel iibertragen wird) ist 
zulassig. Der iibliche Text des Giros ist: 

FUr mich an 

Herm Karl Wagner. 

Wert in Recbnung. 

Hugo Krause. 

Banken pflegen Wechsel mit Blankogiro nicht anzunehmen. 
Wo ihnen solche. eingereicht werden, wird das Giro in der Regel, 
gestiitzt auf Art. 13 del.' Wechselordnung, vervollstandigt. 

Banken lassen sich Wechsel von ihren Kunden nur durch 
'Vollgiro ubertragen. AlB Vollgiro gilt das Blankogiro, dasjenige 
ohne Quittung iiber den empfangenen Wert und dasjenige mit 
der Quittung iiber den empfangenen Wert, also mit dem Zusatz 
"Wert in Rechnung", "Wert in bar" usw. Ein Giro "Wert zum 
Einzug" ist kein Vollgiro und ermachtigt den Giraten (der
jenige, an den der Wechsel giriert wird) nur zum Einzug der 
Wechselsumme fur Rechnung seines Vormannes, es ubertragt 
ihm aber nicht das Eigentumsrecht an dem Wechsel. Von 
manchen Banken werden den Kunden Girostempel zur Ver
fiigung gestellt. 

Neben das Giro kann del.' Vermerk "ohne Kosten", ,,0. K.", 
oder auch "ohne Protest" gesetzt werden. Er besagt, daB 
im Nichtzahlungsfalle Protest nicht gewiinscht wird. Jeder 
Girant hat das Recht, den Vermerk fortzulassen, und auch der 
letzte Inhaber kann den Wechsel im NichtzahlungsfaUe trotz 
des Vermerkes zum Protest geben. Doch ist es iiberall Sitte 
"Ohne-Kosten"-Wechsel mangels Zahlung ohne Protest zu be
:handeln. 
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Ein "mangels Annahme ohne Kosten" girierter Wechsel 
soil ffir den Fall der verweigerten Annahme nicht wegen der 
Akzeptverweigerung, wohl aber im Nichtzahlungsfaile mangels 
Zahlung protestiert werden. 

Die Abrechnung. 

Der Bank reicht man aile Schecks und Wechsel mit einem 
Begleitbriefe zur Gutschrift ein. Die meisten Banken geben hier
fUr besondere Wechseleinreichungsfo:r:mulare aus. Man fiihrt 
aile Wechsel dem Verfalltage nach geordnet mit Betrag, Verfall 
und Zahlungsort auf. Die Betrage sind zu addieren. Zum Beispiel: 

Anbei erhalten Sie zur Gutschrift: 

.M, 3625,30 Scheck auf Frankfurt a. M. 
" 2730,- Wechsel per 5. Oktober auf Berlin 
" 645,90 Wechsel per 12. Oktober auf Spardorf 
" 430,95 Wechsel per 26. Oktober auf Mosbach in Baden 
" 1230,- Wechsel per 5. November auf Stuttgart 

~ 8662,15. 

Die Wechsel werden, sofern es sich um eine gebiihrenpflichtige 
Rechnung handelt, meistens unter Abzug von etwaigen Einzugs
spesen dem Konto des Einreichers mit Durchschnittsvaluta 
gutgeschrieben, d. h. die Gutschrift erfolgt in einem Posten. 
Die Wertstellung dieses Postens, das ist der Tag, von dem an 
die Zinsberechnung erfolgt, kann naturgemaB auch nur auf 
einen Tag gesetzt werden. Da nun die einzelnen Scheck- bzw. 
Wechselbetrage an verschiedenen Tagen fallig sind, ist auf Grund 
der Einzelbetrage und deren Falligkeitsterminen der Mitteltag, 
die Durchschnittsvaluta, zu errechnen. Die Berechnung der 
Einzugsgebiihren erfolgt auf Grund des Inkassotarifs, der von 
jeder Bank ausgegeben wird. FUr alle Platze von einiger Be
deutung entstehen bei den meisten Banken Einzugsspesen nicht, 
sofern die Wechsel bei einer Bank zahlbar sind. Handelt es sich 
dagegen urn nicht bei einer Bank zahlbar gestellte und nicht 
den Diskontbedingungen der Reichsbank entsprechende Ab
schnitte, so werden die auf Seite 13 erwahnten Stuckspesen 
berechnet. Auf Wechsel bis J(, 5000 iibersteigen die Kosten in 
der Regel nicht die Postauftragsgebuhren. Bei Abschnitten, 
die infolge nicht mehr genugender Laufzeit nicht auf den vor
gesehenem Wege zum Einzug gebracht werden konnen, treten 

Schmidt, Der Verkehr mit der Bank. 2. Aufl. 2 
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zu den tariflichen Spesen noch die besonderen Portoauslagen. Fur 
Schecks kommen Einzugsgebuhren kaum in Frage, da diese durch
weg an einem Bankplatze zahlbar sind. Die Valutierung der Schecks 
erfolgt zwischen 2 und 10 Werktagen nach Eintl'efien, je nachdem, 
urn welche Platze es sich handelt. Bankfahige Wechsel werden per 
Verfall, andere 2 bis 10 Werktage nach Verfall gutgeschrieben. 
Die Bestimmungen fiber die Valutierung del' Schecks sowohl als 
auch der Wechsel sind aus dem Inkassotarife zu ersehen. 

Die Gutschrift del' in unserer Aufstel1ung genannten Ab
schnitte wiirde demnach in der Annahme, daB die Einreichung 
am 3. September geschehen ist, ungefahr wie folgt stattfinden: 

.J(, 3625,30 Scheck auf Frankfurt per 6. Sept. 
" 2730,- Wechsel per 5. Okt. auf Berlin per 5. Okt. 
" 645,90 Wechsel per 12.0kt. auf Spardorf per 20. Okt. 
" 430,85 Wechsel per 26. Okt. auf Mosbach per 4. Nov. 
" 1230,- Wechsel per 5. Nov. auf Stuttgart per 5. Nov. 

Um nun nicht alle Posten einzeln buchen zu mussen, werden 
sie in einer Summe mit Durchschnittsvaluta gutgeschrieben. 

Bei der Berechnung der Durchschnittsvaluta kann man 
von einem beliebigen Zeitpunkte ausgehen. Betrachten wir zu
nachst den 6. September als Ausgangspunkt. Die Berechnung 
stellt sich dann wie folgt: 
vom 6. Sept. bis 5. Okt. = 29 Tage X .M, 2730 = 79170 Zahlen 

" 6. " ,,20. " = 44 " X" 646 = 28424 " 
" 6. " " 4. Nov. = 58 X" 431 = 24998 " 
" 6." 5. = 59 " X" 1230 = 72570 

205162Za.hlen. 
Die Gesamtsumme del' Zahlen wird nun durch den Gesamtmark
betrag dividiert. Also: 205162 Zahlen : .«. 8662 = 23,7= 24 Tage. 
Die Bruchteile erhoht die Bank naturlich zu ihren Gunsten bzw. 
sie IaBt sie weg. Diese 24 Tage werden zum 6. September gezahlt. 
Als Durchschnittsvaluta ergibt sich alsdann der 30. September. 

Gehen wir nun vom Falligkeitsta.ge des zweiten Wechsels, 
also vom 5. Oktober aus: 

vom 5. Okt. bis 6. Sept. = 29 Tage X .J{ 3625 = 105125 Zahlen 

" 5." ,,20. Okt. = 15" X" 646 = 9690 " 
" 5." " 4. Nov. = 29" X" 431 = 12499 " 
" 5." " 5. " = 30 X ,,1230 = 36900 " 

59089 Zahlen. 
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Jetzt wird die Diffel'enz von den Zahlen, die sich vor dem 
Ausgangstage und denen, die sich nach ibm ergeben, gezogen. 

Also : 105125 Zahlen 
abzuglich 59089" 

Die DiHerenz von 46036 Zahlen wird nun ebenfalls 
duroh den Gesamtmarkbetrag dividiel't. Also: 46036 Zahlen : 
.1, 8662 = 5,3 = 5 Tage. Die groBte Anzahl der Zahlen ergibt 
sich bei dem Betrage, der vor dem 5. Oktober liegt. Infolgedessen 
mUssen die 5 Tage vom 5. Oktober an rnckw1:i.rts gezahlt werden. 
Durchsohnittsvaluta ist somit wiedel'um der 30. September. 

Nehmen wir nun auch nooh den Verfalltag des letzten 
Weohsels, den 5. November, zum Ausgangspunkte: 
vom 5. Nov. bis 4. Nov. = 1 Tage X.At 431 = 431 Zahlen 

" 5. " ,,20. Okt. = 15 " X" 646 = 9690 " 
" 5. " " 5. Okt. = 30 " X" 2730 = 81900 " 
" 5. " " 6. Sept. = 59 " X" 3625 = 213875 " 

305896 Zahlen. 
Hier sind wieder die Gesamtzahlen (305896) durch den Gesamt
markbetrag zu dividieren. Also: 305896 Zahlen : "" 8662 = 
35,3 = 35 Tage. 35 Tage vom 5. November rUckwii.:rts gerechnet, 
ergibt ebenfalls 30. September. 

Wir schen also, daB es vollstii.ndig einerlei ist, von welchem 
Tage man bei der Berechnung der Durehsehnittsvaluta ausgeht. 
Man wird vol'teilhaft naturlich immer einen solehen Tag wii.hlen, 
der schli.tzungsweise dem Durchsehnitt nahe liegt, d. h. man 
wird von einem solchen Tage ausgehen, an dem groBe Betrage 
fallig sind, da man auf diese Weise mit verhii.ltnismaBig kleinen 
Zahlen zu reehnen hat. Tage wie der 30., 15., 10. usw. eignen 
sich auch ftir Ausgangspunkte, weil von diesen Terminen an 
die Anzahl der Tage bis zur Fii.lligkeit der nachsten Posten leicht 
zu bestimmen ist. Nimmt man einen Tag aus der Mitte, so sind 
die beiden Zahlensummen, wie in Beispiel 2, voneinander ab
zuziehen. Je naehdem sich die greiBere Anzahl Tage vor oder 
naoh dem Ausgangstage ergibt, ist die errechnete Anzahl Tage 
rfickwarts oder vorwarts von ibm zu zahlen. 

Die Gutschrift der Wechsel per Fa.lligkeit kann nur auf 
gebuhrenpflichtiger Rechnung erfolgen. (Wegen gebuhrenfreier 
und gebiihrenpflichtiger Rechnung siehe Besprechung der Aus
ziige Nr. 1 und 2 Scite 32 und 33.) Man wird sie vorteilhaft 

2* 
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wahlen, wenn man bei der Bank ein Guthaben Ullterhalt. 
Wtirde man sioh in diesem FaIle die Weohsel Wert Einreichungs
tag unter Abzug von Diskont gutsohreiben lassen, so hatte man 
fUr den Diskont den Diskontsatz der Reiohsbank, in den meisten 
Fallen sogar mit einem Aufsohlage von 2% zu zahien, wii.hrend 
die Banken fUr Habenzinsen in gebiihrenpflichtiger Reohnung in 
der Regel nur F/20/0 bis 2% unter dem Diskontsatz der Reichsbank 
vergiiten. Der Verlust wiirde demnaoh P/20/0 bzW'. 4% be
tragen. MuG man der Bank Zinsen bezahlen, so ~ man bank
fahige Wechsel diskontieren lassen, da man auf Konto meist 1% fiber 
dem Reichsbank-Lombardsatze zahlen muS, wohingegen auf bank
fii.hige Wechsel nur der Diskontsatz der Reiohsbank gekfirzt 
wii-d. Man verdient auf diese Weise also 2 %. Handelt es sioh 
um besonders gute Kundenwechsel, d. h. um solche, die die Unter
sohrift von mindestens zwei erstklassigen Firmen tragen oder 
gar urn Bankakzepte (siehe Besprechung des Auszuges Nr. 6 
Seite 48), so laGt sich vielfaoh noch ein niedrigerer Satz als 
der Reichsbank-Diskontsatz erzielen. Zunachst ist es jedoch von 
Bedeutung, welche Vereinbarungen man mit seiner Bank beziig
lich Zins- und Diskolltsatz getroffen hat. Auf gebiihrenfreier 
Rechnung konnen Wechsel nur unter Abzug von Diskont und 
Provision gutgeschrieben werden. 

Mangels Zahlung zurUokgekommene Wechsel werden dem 
Kunden zurUckgegeben und seinem Konto wieder belastet. 
Jeder Girant ist berechtigt, auGer den Kosten seines Vormannes 
1/3% Provision, 6%. Verzugszinsen, sowie seine Portoauslagen 
zu berechnen. Verzugszinsen werden von den Banken dem 
Kunden in vielen Fallen nicht in Anrechnung gebraoht, dagegen 
werden die Betrage Wert Verfall zurUokbelastet. Die Ver
zugszinsen erscheinen somit in der Gesamtzinsenberechnung 
am Halbjahresschlusse. (Siehe Ausziige Nr. 2, 5 und 6.) 

Der Kontoauszug. 
Allgemeines. 

Die Bedingungen, unter denen die Konten gefiihrt werden, 
werden mit jedem Kunden vereinbart. Um sich die Konditionen 
nicht gegenseitig zu verderben, haben sioh die Banken in Ver
bande zusammengesohlossen und gewisse Richtlinien ffir die 
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Fiihrung der Konten auigestellt. An die Abmachungen der 
Bankenvereinigung sind die Mitglieder gebunden. Unseren 
Beispielen liegen die Bedingungen zugrunde: 

FUr gebtihrenpflichtige Rechnung: Zinsen zugunsten 
der Bank 'l.°/o uber dem Diskontsatz der Reichsbank, 
mindestens 6 °/0; Zinsen zugunsten des Kunden 11/2 0/0 
unter demselben, h6chstens 40/0. Provision 1/4 010 von 
der groBeren Seite, mindestens jedoch vom vierfachen 
Kredite bzw. vom vierfachen Hochstvorschusse im halben 
Jahre, sofern dieser den bewilligten Kredit uberschreitet. 

Fur gebuhrenfreie Rechnung: Zinsen zum hal ben 
Diskontsatze der Reichsbank, hochstens 3%. 

Halbjahrlich erteilt die Bank dem Kunden Rechnungs
auszug. Dieser enthalt aile Posten, die wahrcnd des Halb
jabres gebucht sind. Dber jede Buc:lnmg bekommt del' Kunde 
eine Aufgabe von der Bank. Gehen an einem Tage mehrere 
Dberweisungen ein oder werden mehrere ausgefuhrt, so stehen 
sie im Auszuge in der Regel in einer Summe unter der Bezeich
nung "Dberw. verschicdene". Die Zusammensetzung ergibt 
sich aus dem Briefwechsel. Auch die eingereichten Schecks 
und Wechsel werden in einer Summe unter "Schecks" oder 
"Wechsel" gutgeschrieben. Die Angabe tiber gekfuzte Betrage 
fur Einzugsgebtihren usw. sind aus den brieflichen Aufgaben 
zu ersehen. 

Die auf die Bank ausgestellten· Schecks werden mit P.Jlgabe 
der Nummer belastet, und zwar Wert Ausstellungstag, sofern 
der Kunde am Sitz der Bank wohnt, und Wert einen Werktag 
nach Ausstellung bei auswartigen Kunden. Auch bei dieser 
Valutierung der Schecks handelt es sich um eine Abmachung 
der Bankenvereinigung. Eine besondere Mitteilung tiber die 
Belastung der eingelosten Schecks crfolgt in del' Regel nicht. 
Das Konto der Bank ist daher gleich bei Ausschreibung ent
sprechend zu erkennen. 

Die bei der Bank zahlbar gestellten Akzepte werden meistens 
ebenfalls ohne Mitteilung an den Akzeptanten zu dessen Lasten 
eingel6st. Allerdings mUssen sie der Bank mit Angabe des Be
trages, des Verfalles und der Order zur Einlosung aufgegeben 
werden. 

Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf verschiedene Arten. 
In Frage komme-n die progressive und die retrograde Methodp 
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und auBerdem die Zinsstaffel. Aile drei Methoden haben ge
meinsam, daB von jedem Posten nicht sofort die Zinsen, sondern 
vorlaufig nur die Zinszahlen ausgerechnet werden. Der Monat 
zahlt hierbei zu 30 und das Jahr zu 360 Tagen. Der Anfangs
und SchluBtag gilt als ein Tag. 

Die Berechnung der Zinsen geschieht bekanntlich nach der 
Formel: Kapital mal Tage dividiert durch 100, mal ZinsfuB 
dividiert durch 360. Bei Ausrechnung der Zinszahlen bleibt man 
nun gewissermaBen auf halbem Wege stehen, indem man nur 
Kapital mal Tage, dividiert durch 100, errechnet. 

Nachdem auf diese Weise die Zinszahlen von jedem Posten 
festgestellt, die einzelnen Summen addiel"t und gegebenenfalls der 
Saldo von Soll- und Habenzinszahlen gezogen worden ist, vollendet 
man die Berechnung, indem man mit dem ZinsfuB multipliziert 
und durch 360 dividiert. Das letztere Verfahren kann man in 
vielen Fallen dadul"ch vereinfachen, daB man statt z. B. mit 4 
zu multiplizieren und 360 zu dividieren, mit 360: 4 = 90 dividiert. 
90 nennt man in diesem Falle den Zinsdivisor fiir 40f0. Der 
Zinsdivisor ist fur 

2% 180 41/ 2% = 80 
21 / 2% = 144 5% 72 
3% 120 6% 60 
4% 90 8° /0 45 

FUr 31 / 2% hat man keinen einfachen Zinsdivisor. Man kann 
abel" 31 / 2% leicht ausrechnen, indem man zunii.chst 30/ 0 fest
stellt und zum Resultate 1/6 von demselben hinzuaddiert. Zum 
Beispiel 3% =.J(.30,-; 1/2%=30:6 =5; also 31/ 2%= -"35,-. 
Bei 51 / 2% verfahrt man ebenso. Man rechnet erst 50 / 0 aus und 
nimmt dann 1/10 des festgestellten Betrages hinzu. 7% = 6°/. 
+ 1/6. Auf diese Art lassen sich eine ganze Reihe sonst umstand
lich auszurechnender Zinssatze zerlegen. 

Doch betrachten wir nun die einzelnen Methoden an Hand 
der Auszuge. 

Die progressive Methode. 

Bei der progressiven Methode rechnet man aIle Posten auf 
den AbschluBtag abo Nehmen wir Auszug Nr. 1. Das Konto 
beginnt am 1. Januar und ist abzuschlieBen per 30. JunL Die 
Zinsberechnung erfolgt zu 21 / 2%. 
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Der Habensaldo am 1. Januar betragt .M. 126567,80 Wert 
31. Dezember. Er hat am 30. Juni einen Wert von ,At 126567,80 
+ 21/2% Zinsen fUr die Zeit vom 31. Dezember bis 30. Juni, 
also fur 180 Tage. Statt der Zinsen werden zunachst nur Zinszahlen 
ausgerechnet. Unser Anfangssaldo hat demnach am 30. Juni einen 
Wert von .M. 126567,80 + 21/2% Zinsen aus 227822 Zinszahlen. 

Am 9. Januar ist eine Gutschrift von~~ 30000,-Wert 9. Januar 
erfolgt. Der Wert dieses Postens betragt per 30. Juni J(" 30000 
+ 21/2 0 jo Zinsen vom 9. Januar bis 30. Juni oder J(" 30000 
+ 21/2 °10 Zinsen aus 51300 Zinszahlen. 

So wird von jedem Posten der Wert per 30. Juni festgestellt. 
Der Mehrwert wird nicht in Mark, sondern nur in Zinszahlen 
ausgedruckt. Die Zinszahlen sind neben die Betrage in die dafiir 
vorgesehene Spalte zu setzen. 

1m Soll verhalt sich die Sache naturgemaB ebenso. Die am 
5. Januar belasteten .At 586,90 Wert 27. Dezember sind am 
30. Juni auf ,,14, 586,90 + 21/2 Ufo Zinsenfiir die Zeit vom 27. Dezem
ber bis 30. Juni oder auf J(,586,90 + 21/2 % Zinsen aus 1074 
Zinszahlen angewachsen. Auch im Soll werden auf diese Weise 
von jedem Posten die Zinszahlen ausgerechnet. 

1m Raben befindet sich nun noch ein Posten .M. 5639,25 
Wert 3. Juli. Dieser Betrag ist also erst nach dem AbschluBtage 
verfallen. Da wir aber den Saldo Wert 30. Juni feststellen wollen, 
mussen wir auch diesen Posten entsp'rechend bewerten. Am 
30. Juni sind die .M. 5639,25 nicht .M, 5639,25 wert, sondern 
""5639,25 'j.*) 3Tage 21/2°/oZinsen. BeidenanderenPostenhaben 
wir den Mehrwert nur in Zinszahlen zum Ausdruck gebracht; 
infolgedessen ist hier der Minderwert ebenfalls in Zinszahlen 
wiederzugeben. Die.1' 5639,25 sind also per 30. Juni .M. 5639,25 
.,.2112 % Zinsen aus 169 Zinszahlen wert. Um nun diese Zahlen, 
aus denen die Zinsen abzuziehen sind, von den anderen unter
scheiden zu konnen, schl'eibt man sie rot. 

Die Gesamthabenposten von .At 191480,17**) haben somit 
a.m 30. Juni einen Wert von .AC. 191480,17 + 21/2 Ufo Zinsen aus 
305460 del' Gesamtsumme der Habenzinszahlen .,. 169 rote 
Zinsmhlen = 305291 Zinszahlen = .J(, 2120,05 = .At 193600,22. 

*) Abztiglich. 
**) Die Zwischenadditionen sind in den Ausziigen in kleiner Schrag

schrift mit eingetragen. 
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wahrend die Gesamtsollposten einen Wert von .J(, 141908,45 + 
21/2 % Zinsen aUB 119766 Gesamtso11zinszahlen = vi(, 831,70 
= .M, 142740,15 darste11en. 

1m Kontokorrent ist es nicht angangig, auf eIDer Seite einen 
Betrag abzu.ziehen. Man ubertragt vielmehr die abzuziehende 
Summe auf die entgegengesetzte Seite. Infolgedessen werden in 
unserem Konto die 169 roten Rabenzinszahlen nicht im Raben 
abgezogen, sondern sie werden schwarz ins So11 ubertragen. und 
hier mitaddiert. 

Um nun nieht zweimal Zinsen ausrechnen zu miissell, zieht 
man den Saldo der Zinszahlen und errechnet nur aus dies em 
Zinsen. Die Zinsen sind Buf die Seite zu setzen, auf der sich 
der Ubel'schuB der Zinszahlen befindeL 

Del' Zinszahlensaldo betragt 185525; 21/2 0/0 Zinsen daraus 
ergeben ,M, 1288,35, und zwar ist der Betrag ins Haben zu schreiben, 
da sich del' trberschuB der Zinszahlen im Haben befindet. Die 
Differenz zwischen den vorhin im Raben errechneten Zinsen 
von .A(, 2120,05 und denen im So11 von ~ 831,70 betragt eben
falls un, 1288,35 zugunstell der Rabellseite. 

Man merke sich also: Bei der progressiven Methode werden 
die Tage vom Verfalltage der einzelnen Posten bis Zum AbscbluB
tage gezahlt. Die nach dem AbschluBtage veIfa11enden Posten 
ergeben rote Zahlen. Vor Ziehung des Zinszahiensaldos sind 
rote Rabenzahien schwarz ins SolI und rote Sollzahlen schwarz 
ins Raben zu ubertragen und bier mitzuaddieren. Die Zinsen 
geh6ren auf die Seite, auf der sich die gr6Bere Summe del' Zins
zahien befindet. 

Die retrograde Methode. 

Wenn bei der progressiven Methode aIle Posten auf den 
AbschluBtag abgerechnet werden, so werden sie bei del' retro
graden zunachst aIle auf den Ausgangstag zuruck diskontiert. 
Machen wir uns nun die retrograde Methode an dem Auszuge 
Nr. 2 klar. Das Konto beginnt am 1. Juli und ist abzuschIieBen 
per 31. Dezember. Die Zinsberechnung erfolgt zu 31 / 2 0 / 0 , Wie 
schon gesagt, werden voriaufig aUe Posten auf den 30. Juni 
zuruckgerechnet, d. h. es 'wird fur jeden Posten der Wert per 
30. Juni festgestellt. Der Rabensaldo von .M, 5637,80 hat schon 
Wert 30. Juni. FUr ibn kommen daher Zinszahlen nicht in 
Frage. 
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Der 2. Posten von Ai 1460,30 Wert 26. August hat per 
30. Juni einen Wert von.1b 1460,30 '/.31/ 2 % Zinsen vom 30. Juni 
bis 26. August = '/. 31/ 2 % Zinsen aus 818 Zinszahlen. Der 
Minderwert wird wiederum nur in Zinszahlen ausgedruckt. Vom 
3. Habenposten sind, urn denselben Wert 30. Juni zu haben, 
31/ 2 Ofo Zinsen fiir 35 Tage = 31/ 2 % aus 675 Zinszahlen zu kurzen. 

Die Zinszahlen werden, wie auch bei der progressiven Methode, 
neben die einzelnen Posten in die vorgesehene Spalte eingetragen, 
aber wahrend sie bei der progressiven Methode einen Mehrwert 
darstellen, driicken sie hier einen Minderwert aus. 

Die nach dem AbschluBtage verfallenden Posten sind natiir
lich auf dieselbe Weise auf den Ausgangstag zuruckzurechnen. 
Von den im Haben am 5. Januar falligen JH, 1560,10 werden eben 
fUr die Zeit vom 30. Juni bis 5. Januar, also fur 185 Tage, Zins
zahlen gerechnet. 

Die Gesamtsumme der Habenposten hat nun per 30. Juni 
einen Wert von JIG 15580,25 '/. 31/ 2 % Zinsen aus 11183 der 
Gesamtsumme der Habenzinszahlen. 

1m Soil liegt die Sache ebenso. Auch hier wird der Minder
wert per 30. Juni von jedem Posten in Form von Zinszahlen 
ausgerecbnet. . 

Der erste Sollposten von ." 530,90 ist jedoch am 28. Juni, 
also vor dem Ausgangstage, verfallen. Er hat am 30. Juni infolge
dessen einen Wert von .;I(" 530,90 + 31/ 2 0 / 0 Zinsen fUr 2 Tage oder 
aus 11 Zinszahlen. Da nun diese II Zinszahlen einen Mehrwert 
darstellen, werden sie zum Unterschied von den anderen wiederum 
rot gescbrieben. Der Wert der gesamten Sollposten betragt 
demnach per 30. Juni .1' 10029,75 '/. 31/ 2 0J0 Zinsen aus 8162 
der Gesamtsumme der Sollzinszahlen '/. II rote Zahlen, also 
abzuglich 31/ 2 % Zinsen aus 8151 Zinszahlen. 

Wirbaben jetzt den Wert des ganzen Kontos per 30. Juni. 
Der AbschluB soll jedoch per 31. Dezember erfolgen. Es ist 
daher nunmehr der Kapitalsaldo vom 31. Dezember ffir die Zeit 
vom 30. Juni bis zum 31. Dezember zu verzinsen. Die bisher 
berechneten Zinszahlen, mit Ausnahme der II roten Sollzahlen, 
sind Diskontzahlen und mussen abgezogen werden. Bei der 
Besprechung der progressiven Metbode haben wir gesehen, daB 
man im Kontokorrent Betrage, die abzuziehen sind, auf die 
andere Seite ubertragt. Infolgedessen miiBte man nUll zunacbst 
die scbwarzen Sollzablen gegen die schwarzen Habenzahlen aus-
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tauschen und die roten Zahlen auf derselben Seite stehenlassen, 
aber sie schwan: schreiben. Das tut man nun nicht, sondem man 
setzt die Zahlen vom Saldo auf die entgegengesetzte Seite. Die 
roten Zahlen miissen infolgedessen, um gegeniiber den anderen 
Zahlen ihren richtigen bzw. ihren falschen Wert zu erhalten, 
schwarz auf die andereSeite iibertragen werden. 

Die Zinsen werden sodann wiederum aus dem sich ergebenden 
Zahlensaldo gerechnet. Sie sind aber, da die Zinszahlen aIle auf 
der verkehrten Seite stehen, nicht auf die Seite zu schreiben, 
auf der sich die meisten Zablen ergeben, sondern auf die ent
gegengesetzte. 

Fiir die retrograde Methode ist demnach zu beachten: Alie 
Posten werden auf den Ausgangstag zUrUckgerechnet. Die Tage 
werden vom Ausgangstage bis zum Verfalltage gezahlt. Vor 
dem Ausgangstage verfallene Posten ergeben rote Zahlen. 
Nachdem von allen Posten die Zinszahlen ausgerechnet sind, 
wird der Kapitalsaldo gezogen, und zwar ohne Berucksichtigung 
etwaiger Betrage fiir Zinsen, Provision, Spesen usw. Aus dem 
Kapitalsaldo werden fiir die Zeit vom Ausgangstage bis zum 
AbschluJltage Zinszahlen errechnet (also bei halbjahrlichem 
Abschl~sse fiir 180 Tage). Die Zinszahlen werden auf die ent
gegengesetzte Seite gestellt. Eine groBere Habenseite ergibt somit 
aus dem Kapitalsaldo Sollzinszahlen und eine groBere Sollseite 
Habenzahlen. Die Zinsen sind auf die verkehrte Seite zu schreiben, 
so daB bei einem VberschuB der Zinszahlen im SoIl Habenzinsen 
und bei einem VbersohuIl im Haben Sollzinsen entstehen. 

Man wird die retrograde Methode besonders bei solchen 
Konten anwenden, die viele nach dem AbsohluBtage verfalIende 
Posten aufweisen, da bei der retrograden Methode diese keine 
roten Zahlen ergeben, deren Ubertrag a.uf die a.ndere Seite ja 
immerhin liistig ist. 

Die Zinsstaffel. 
Die am leichtesten verstii.ndliche Art der Zinsberechnung ist 

wohl die mit Hille der Staffe!. In der Praxis ist sie aber etwas 
Ullista.ndlich, und deshalb wird sie nur da gebraucht, wo sie 
unbedingt notwendig ist, d. h. bei Konten, die abwechselnd 
Guthaben unterhalten und VorschuB in Anspruch nehmen. 
Nehmen wir Auszug Nr. 3. Das Konto ist abzuschlie13en per 
31. Dezember. Die Zinsberechnung erfolgt hei Vorschu13 zu 7 0 / 0 
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und bei Guthaben zu 31/ 2 Ofo. Die rot eingesetzten Kapital
betrage scheiden aus der Zinsberechnung aus. 

Der erstfallige Posten steht im SoIl unter dem 6. Juli, und zwar 
.M, 137,80 Wert 25. Juni. Diesen Betrag tragen wir zunachst in 
ein besonderes Formular, die Zinsstaffel, ein, und zwar nicht mit 
dem Buchungsdatum, sondern mit dem Verfalltage, also dem 
25. Juni. Der nachstfallige Betrag ist ebenfalls ein Sollposten, 
j(, 530,70 Wert 29. Juni. Unter dem 29. Juni addieren wir diesen 
zu der ersten Summe von .JK 137,80. Der Kunde schuldet nun 
vom 25. Juni bis 29. Jwu j(, 137,80. Es werden daher von diesem 
Betrage fiir 4 Tage Zinszahlen ausgerechnet und ins Soli gesetzt. 

Am 29. Juni betragt die Schuldsumme .M, 668,50. Sie vec
ringert sich am 30. Juni urn .1' 260,80. Folglich entstehen vom 
29. Juni bis 30. Juni von .M, 668,50 fur einen Tag Sollzahlen. 

Am·30. Junihat sich die Schuld auf JC, 407,70 ermaBigt. 
Unter dem 5. Juli kommt ein weiterer Rabenposten hinzu von 
.M, 1320,60. Jf, 407,70 ergeben somit vom 30. Juni bis 5. JuJi fiir 
5 Tage Sollzahlen. 

Durch den Rabenposten vom 5. Juli hat das Konto an 
diesem Tage ein Guthaben von J(,912,90 bekommen. Es bleibt 
bestehen bis zum 15. Juli, dem Ve:rfalltage des nachsten Postens. 
Vom 5. Juli bis 15. Juli ergeben sich daher 91 Habenzahlen. 

Auf diese Weise werden nun die Zinszahlen vom Saldo von 
einem Verfalltage zum andern ausgerechnet und je naohdem der 
Saldo im SoIl oder im Raben steht, in die SoIl- oder Rabenspalte 
gesetzt. Verfallen an einem Tage mehrere Posten, so werden sie 
in die Staffel in einer Summe eingetragen. Sind es SoIl- und 
Habenposten, so ist der Saldo zu ziehen, und je nachdem, ob 
Soli oder Raben groBer ist, ist er ins SoIl oder Raben zu 
schreiben. In unserem Auszuge sind am 6. Dezember im Soil 
J(, 540,80 und im Raben J(, 587,39 fallig. In der Staffel erscheint 
unter dem 6. Dezember nur die Differenz von j(, 46,59 als 
Habenposten. 

Sind aIle Posten in die Staffel aufgenommen, so muB der 
sich ergebende Endsaldo mit dem Saldo des Kontokorrents iiber
einstimmen. In unserm Beispiel ist der SchluBsaldo der Staffel 
von .At 6113,36 gleich dem Saldo des Kontos unter Beriicksichtigung 
der roten Kapitalbetrage, die aus der Zinsberechnung ausscheiden. 

Um festzusteilen, ob die Tage von einem Verfalltage zum 
andern richtig gerechnet sind, addiert man die Spaite fUr die 
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Tage. Die Addition muB gleieh der Anzahl der Tage VOID Ver
falltage des ersten Postens bis zum AbschluStage sein. In unserer 
Staffel ergibt die Addition 185 Tage. Vom 25. Juni, dem Ver
falltage des ersten Postens, bis zum 31. Dezember, dem AbsehluB
tage, sind es ebenfalls 185 Tage. 

Der letzte innerhalb der AbschluBperiode verfallende Posten 
ist am 6. Dezember faIlig. Der Habensaldo betragt am 6. Dezem
ber .JC, 3140,04. Da der AbschluB per 31. Dezember zu erfolgen 
hat, sind von diesem Saldo nieht Habenzahlen bis zum 3. Januar, 
dem Verfalltage des naehsten Postens, zu errechnen, sondem nur 
bis zum 31. Dezember, also nut ffir 24 Tage. 

Die nach dem 31. Dezember verfallenden Posten verringern 
sieh, um Wert 31. Dezember zu haben, urn den Zinsbetrag vom 
31. Dezember bis zum Verfantage eines jeden Postens. Die 
Zinszahlen sind daber zum Zeiehen, daB sie abzuziehen sind, rot 
zu sehreiben. 

Bisher haben wir die Zinszahlen jedesmal vom Saldo ge
reehnet. Da der Saldo Wert 31. Dezember stehenbleiben muS, 
diirfen nur die spater verfallenden Po s ten zurUckgereehnet 
werden. Infolgedessen sind die roten Zinszahlen von jedem ein
zelnen Posten und nieht etwa vom Saldo zu reehnen. Von d£'n 
am 3. Januar falligen ""' 2763,80 mUssen deshalb ffir 3 Tage, ffir 
die am 25. Januar falligen .Jf. 1930,75 ffir 25 Tage (nieht etwa 
rur 22 Tage) und fiir die am 12. Februar falligen .J(, 2140,27 fiir 
42 Tage (nieht 17 Tage) rote Zahlen eingesetzt werden. 

Die roten Sollzahlen wiirden nun nach dem Grundsatze, 
den wir bisher aufgeste11t haben, schwarz ins Raben und die 
roten Habenzahlen schwarz ins SoIl zu iibertragen sein. Bei der 
progressiven und retrograden Methode trm das ohne weiteres zu, 
denn da kam fiir die Sol1- und Rabenposten ein einheitlieher 
Zinssatz in Frage, weil der Saldo stets auf derselben Seite 
blieb. Bei der Staffel ist das nieht in gleichem MaBe der Fall, 
denn hier hat man es mit versehiedenen Zinssatzen fiir Soil und 
Haben zu tun. In unserm Beispiel kommen fiir SoIl 7 0/0 und 
fUr Raben 31 / 2 % in Betraeht. Die Zinszahlell im SoIl sind daher 
geldlieh bedeutend mehr wert aIs die Habenzahlen. Wiirden wir 
die roten 982 Habenzahlen schwarz ins SoU iibertragen, so wiirden 
aus ihnen 7 0/0 Zinsen bereohnet werden, wabrend aus den 
roten ·sehwarz ins Raben iibertragenen Sollzahlen nur 31/20/0 
bereehnet wiirden. Da das Konto ein Guthaben per 31. Dezem-
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ber aufweist, diirfte wohl der Kunde nicht damit einvel'standen 
sein, daB ibm seine nach dem 31. Dezember verlallenden Weohsel 
zu 7 % diskontiert werden, wahrend er ffir das daduroh ent
standene Gut.haben nur 31/ 2 % wiederbekommt. Der Dbertrag 
der roten So}lzahlen ins Haben ist daher in Ordnung, denn da
duroh werden sie zu 31/ 2 0/0 bewertet; dagegen mussen die roten 
Habenzahlen in diesem Falle von den sohwarzen Habenzahlen 
abgezogen werden. Auf diese Weise werden die naoh dem 
31. Dezember verlallenden Posten zu 31 / 2 % diskontiert, also 
t:u demselben Satze, der voraussichtlich auoh im naohsten 
Halbjabre wieder ffir Guthaben vergiitet wird. 

Hatte das Konto am 31. Dezember einen Sollsaldo, so 
waren die roten Habenzahlen schwarz ins SoH zu ubertragen. 
Die roten Sollzahlen miiBten dagegen von den schwarzen Sol1-
zahlen abgezogen werden. Die Diskontierung erfolgtedann zu 
dem in diesem Faile ordnungsgemaBen Satze von 7 0/0' 

Aus der Gesamtsumme der Sollzahlen (949) werden 7% 

Sollzinsen =.A, 18,45 und aus der Gesamtsumme der Haben
zahlen (3395) 3 1 / 2% Habenzinsen =.J(" 33,- errechnet. Die 
Zinsendifferenz, also .1(, 14,55, wird ins Konto als "Zinsen 
laut Staffel', , und zwar ins Haben, eingesetzt. Wiirden 
die Sollzinsen die Habenzinsen iibersteigen, so ware die Zins
differenz natiirlich ins Soll zu schreiben. Zu beachten ist, daB 
die Zinsen aus Sol1- und Habenzahlen, nicht etwa aus der 
Differenz der Sol1- und Habenzahlen zu errechnen sind. Wenn 
man in das Konto auch die Sollzinsen ins Soll und die Haben
zinsen ins Raben getrennt eintragen kann, so ist es doch all
gemein ublich, die Differenz einzusetzen. Grundfalsch wiirde 
es aber sein, wenn man aus der Differenz del' Zinszahlen die Zinsen 
errechnen und diese dann ins Soll oder Raben eintragen wollte, 
je nachdem, auf welcher Seite sich del' OberschuB der Zinszahlen 
ergibt. In dies em Falle ware del' Zweck der Staffel vollkommen 
verfehlt, da ja die Sol1- und Habenzahlen als gleichwertig be
handelt wiirden. 

Beziiglich der Staffelrechnung merke man sich also: Die 
Betrage sind nach dem VerfaUtage und nicht nach dem Buchungs
tage in die Staffel einzusetzen. Verfallen an einem Tage mehrere 
Posten, so sind sie in einer Summe, bzw. sofern es Sol1- und Haben
posten sind, per Saldo einzutragen. Von dem am Verfalltage 
des letzten in die Absohlu.Bperiode fallenden Postens si.ch ergeben-
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den Saldo sind Zinszahlen nur bis zum AbschluJltage zu rechnen. 
Die Addition der schwarzen Tage muJl gleich sein der Anzahl 
der Tage vom Verfalltage des ersten Postens bis zum AbschluJl
tage. Von den nach dem AbschluJltage verfallenden Posten gibt 
es rote Zahlen, und zwar sind die Tage vom AbschluBtage bis 
zum Verfalltage eines jeden Postens Zu zahlen. Die roten Tage 
werden neben die einzelnen Posten geschrieben, wahrend die 
schwarzen neben die Said en zu setzen sind. Die Summe der 
roten Sollzahlen ist entweder schwarz ins Haben und die 
der roten Ha benzahlen schwarz ins SolI zu ubertragen, oder die 
roten Zahlen sind von den schwarzen Zahlen derselben Seite 
abzuziehen. Welches Ver£ahren zu wahlen ist, muB sich a.us 
dem jeweiligen Konto ergeben. 

Die Provisionsberechnung. 

FUr die Provisionsberechnung lassen sich bestimmte Richt
Hnien nicht aufstellen. Die Berechnungsart ist bei den einzeInen 
Banken verschieden und richtet sich auch wieder nach den mit 
jedem Kunden getroffenen Vereinbarungen. In Frage kommt 
in erster Linie die Umsatzprovision. Sie wird meistens berechnet 
von der groBeren Seite einschlieBlich des Saldovortrages unter 
Abzug etwaiger provisionsfreier Posten. Ala solche gelten z. B. 
vieJfach die Ruckwechsel, well bei ihnen die jedem Giranten 
zustehende Ruckwechselprovision von 1/3 0/0 schon bei Ruck
belastung des Wechsels mit vel'l'eehnet werden kann. 

Ein Beispiel fUr Umsatzprovision haben wir im Auszuge 
Nr. 2. Die Sollseite weist eine Addition von .M. 10029,75 und die 
Ha.benseite eine solche von .If, 15580,25 auf. Die groBere Scite 
ist demnach die Habenseite. Fur die Provisionsberechnung 
kommen daher .M, 15580,25 in Frage. 1/4 % daraus ergibt den 
im Konto eingesetzten Betrag von .M. 38,95. 

Neben der Umsatzprovision sind wohl die Kred.it- und Vor
schuBprovisionen die gebrauchlichsten. Sic werden meistens in 
den Fallen in Anrechnung gebracht, in denen ein geniigender 
Umsatz im Verhaltnis zu dem vorgemerkten Kredite bzw. zu 
dem in Anspruch genommenen Vorschusse nicht erzielt wird. 
Wenn die Bank einen Kredit von.lf, 100 000,- zur Verfiigung des 
Kunden halt, so berechnet sie auf Grund einer Vereinbarung 
der Banken im halben Jahre eine Provision, die mindestens 1% 

dieses Kredites, also mindestens .If, 1000,-, ergeben muB. Wird 
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der vorgemerkte Kredit uberschritten, so ist die Gebiihr min
destens mit 1% von dem Hiichstvorschusse im halben Jahre 
zu belasten. Werden Kredite fur ki'trzere Zeiten gegeben, so 
ermaEigen sich in der Regel auch die Mindestprovisionen ent
sprechend. 

Ein Beispiel fOr die V orschuBprovision find en wir im Aus
zuge Nr. 5. Die Endsumme der Sollseite betragt .M, 79653,29, 
die der Habenseite .A, 85749,50. Die gr6Bere Seite ist also die 
Sollseite mit .Jt 79653,29. 1/4% aus dieser Summe ergibt .M, 199,15. 
FUr das Konto ist ein Iaufender Kredit von .At 60000,- vor
gemerkt, infolgcdessen ist minde'ltens 1 % von dieser Summe, 
also .At 600,-, im balben Jahre zu zahlen. Da nun der vor
gemerkte Kredit uberschritten worden ist, ist der Hiichstvor
schuE fiir die Berechnung maEgebend. Er betrug am 5. Oktober 
-*' 64389,04. Infoigedessen wird hiervon 10/0 mit JC, 643,90 
belastet. 

Ware fur das Konto bei einem gleich hohen V orschusse und bei 
dem gleichen Umsatze ein Kredit von .M, 70000,- vorgemerkt, 
wiirde sich die zu berecbnende Provision auf .J(, 700,- stellen. 

Bei Konten, die bauptsachlich Wertpapierumsatzen dienen 
und deren V orschusse durch hinterlegte Wertpapiere sichergestellt 
sind, bildet zuweilen die Grundlage fur dieProvisionsberechnung 
such der HochstvorschuB im Monat oder im Vierteljahr. (Siehe 
Auszug Nr. 8.) 

Es gibt noch eine Reihe anderer Arlen der Provisions
berechnung. Es kommt in erster Linie immer darauf an, welche 
Vereinbarung mit der Bank getrofien worden ist. 

Einer besonderen Provisionsberechnung unterliegen die 
Akzepte. Bier ist der Satz von der Bankenvereinigung zur Zeit 
mit 1/2% fur das gedeckte und 3/4% fur das ungedeckte fest
gesetzt. Als gedeckte Akzepte geiten die durch gesperrte Gut
haben oder durch Wertpapierunterlagen· sichergestellten. Die 
Provision ist bei Hergabe des Akzeptes im voraus zu belasten. 
Die Verbuchung der Akzepte erfoIgt in der Regel uber ein beson
deres Konto, die sogenannte Entnahme- oder Akzeptenrechnung. 
(Siehe Auszug Nr. 7.) Die Provision wird dagegen meistens der 
laufenden Rechnung belastet. Zur Deckung der Akzepte ist an 
den Verfalltagen Anschaffung zu machen, gegebenenfalls durch 
Ubertrag von der laufenden Rechnung. Eine Zinsberechnung 
ist daher auf der Entnahmerechnung nicht erforderlich. 
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Die Avale nehmen in der Provisionsberechnung ebenfalls 
eine eigene Steilung ein. Bei den Avalen handelt es sich urn solcbe 
Betrage, fur die die Bank Biirgschaft geleistet hat, z. B. der 
Eisenbahn gegenuber fur Frachtenstundungskonto usw. Es 
kommen hier nicht tatsacblich gezahlte Betrage in Frage, sondern 
nur soIche Summen, die, sofern der Kunde in Verzug geraten 
soilte, eingefordert werden konnen. Weil es sich nun nicht lUll 

wirkliche Belastungen bzw. urn Gutschriften bei der Ruckgabe 
handelt, werden die Posten rot ins Kontokorrent eingetragen. 
Dieses Rot will natiirlieh nicM, wie bei den Zinszahlen, besagen, 
daB der Betrag eigentlieh auf die andere Seite gehort, sondern 
es soll ZlUll Ausdruek bringen, daB Zahlung nieht erfolgt, vielmehr 
nur Biirgsehaft geleistet ist. Aus del' Zinsbereehnung scheiden 
daher die Avalposten vollstiindig aus. Wohl aber lassen sich 
die Banken fiir ibre BurgschaftsIeistung eine Provision zahlen. 
Die Berechnung derselben erfolgt in der Regel mit 1/.% furs 
Vierteljahr, und zwar im voraus. Siehe Auszuge Nr. 3 und 6. 

Porti und Spesen. 
Die entstandenen Auslagen fiir Porto, Fernsprech- und Tele

grammgebiihren hat der Kunde zu tragen. Sie werden ibm meistens 
halbjahrlieh bei Erteilung des Auszuges belastet. In den bereeh
neten Spesen sind vielfach aueh die Auslagen fiir die im Interesse 
des Kunden eingeholten Auskiinfte enthalten. Die Banken 
holen uber die Akzeptanten bzw. die Vormanner der einge
reiehten und gutgesehriebenen Wechsel, sofero es sieh urn Be
trage von einiger Bedeutung handelt, Auskiinfte ein. Die Kosten 
hierfiir gehen zu Lasten des Kunden. Aueh sonstige kleine Aus
lagen sind in die Spesen beim AbsebluB mit einbegriffen. 

Besprechung der einzelnen Ausziige. 
Nr. 1. Der Auszug stellt eine gebiihrenfreie Rechnung dar. 

Auf Scheekkonten konnen nur Barumsatze getatigt werden. Zu 
diesen zahlen aueh Oberweisungen und Seheeks. Es ist infolge
dessen zulassig, zu Lasten eines derartigen Kontos Schecks aus
zuschreiben, Dberweisungen zu beauftragen, sowie Schecks zur 
Gutschrift einzureiehen und Oberweisungen auf es ausfiihren 
zu lassen. Dagegen ist es nieht angangig, andere Umsatze 
uber provisionsfreie Seheekkonten zu ·leiten. Wecbsel konnen 
.'lur Gutsehrift nieht bestimmt werden. Gesehieht es im Aus-
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nahmefalle, so werden sie unt~r Abzug von Diskont uml Provision 
abgerechnet. Auch ist es untunlich, bei der Bank zahlbar ge
stellte Akzepte zu Lasten der Scheckreehnung einzuli:isen. Das 
Konto muB stets ein entsprechendes Guthaben aufweisen. Die 
Inanspruchnahme von VorschuB ist nicht gestattet. 

Die Verzinsung ist in der Regel nur eine geringe, da das 
Scheckguthaben zur taglichen Verfugung des Kontoinhabers zu 
halten ist, und da die Bank in Ermangelung einer Provision die 
Entschiidigung fur ihre Arbeitsleistung im Zinsgewimle Buchen 
muB. In unserem Auszuge erfolgt die Zinsvergtitung mit 21/2 %, 

Das Konto ist abgeschlossen nach der progressiven Methode. 
Die 169 roten Rabenzahlen sind schwarz ins Soll zu ubertragen. 
Da standiges Guthaben yorhanden ist, erscheint der Zinszahlen
iiberschuB und somit auch das Zinsergebnis auf der Habenseite. 

Urn das Konto a.uszugleichen, wird der Saldo ins Soil gesetzt. 
Ebenso der Saldo der schwarzen sowohl als auch der roten Zins
zahlen. Die Additionen ergeben im Soil und im Raben in der Zins
zahlenspalte schwarz 305460, rot 169 unu in der Betragsspalte 
Ji. 192768,52. Beirichtiger Rechnung mussen die Spa.lten aufbeiden 
Seitendie gleichen EndsummenauIweisen. DerSaldoYonu1f.50707,60 
Wert 30. Juni ist in neuer .Rechnung im Raben vorzutragen. 

Nr. 2. Hier haben wir ein provisionspflichtiges Konw vor 
uns. Dber gebuhrenpfliehtige Rechnung konnen alle bankge
sehaftliehen Umsatze getatigt werden. Die Zinsberechnung 
erfolgt in unserem Beispiel zu 31/ 2 0/0, Abgeschlossen ist das 
Konto nach der retrograden Methode. Am 31. Dezember ist ein 
Guthaben vorhanden. Infolgedessen werden die Zinszahlen aus 
dem Kapitalsaldo ins SoU gesetzt. Man schreibt den Markbetrag 
vor die Linie, also in die Textspalte. Als Verfall ist der AbschluB
tag, bier der 31. Dezember, anzusehen. Die roten Sollzahlen 
werden schwarz ins Raben ubertragen. Die Sollseite ergibt die 
grtiBere Zinszahlensumme: 18153 gegen 11194 im Raben. Die 
Zinsen sind daher ins Raben zu setzen. Der Ausgleich der Zins
zahlen wird mit 6959 gleichzeitig in die Habenzinszahlenspalte 
geschrieben. Der Ausgleich der roten Zahlen mull im Raben 
besonders aufgefUhrt werden. 

Die Provision wird mit 1/",0/ 0 von der groBeren Seite be
reehnet. Die Rabenseite ist mit .At, 15580,25 die groBere. Aus 
dieser Summe ist 1/4% in Ansatz zu bringell. Die AbschluBzahlen 
scheiden bei der Provision8berechnung stets aus. Die gut-

Sehrnidt, Der Verkehr mit lier Bank, 2. Aufl. 3 
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geschriebenen .J(, 67,65 fur Zinsen bleiben also unberiicksichtigt. 
Es kommen nur die reinen Umsatzziffern in Frage. Pur 106/0 
Kapitalertragsteuer von den Habenzinsen sind"" 6,75 abzu
fuhren. Der Betrag wird im Soll gebucht und von der Bank 
an die zustandige Stelle weitergeleitet. Der Saldo ist zum Ausgleich 
ins Soll zu stellen und Wert 31. Dezember im Haben in neuer 
Rechnung vorzutragen. Die Zinszahlenspalten sowie die Betrags
spalten ergeben im Soil und Haben die gleichen Endsummen. 

Nr. a. Der Auszug Nr. 3 gibt uns ein BUd von einer ge
biihrenpflichtigenRechnung mit wechselndem Saldo und mit 
Avalumsatzen. Aus der Zinsberechnung scheiden die Avalposten 
aus. Da die Avalsummen in die Additionen mit einbegriffen 
sind, weist der so gezogene Saldo nicht den Barsaldo auf, sondem 
den einschlieBlich der Avale. Urn den Barsaldo festzustellen, 
muB man zunachst die Avale ausgleichen, indem man sie auf 
die entgegengesetzte Seite, also auf die Habenseite, iibertra.gt. 
In unserem Auszuge erscheint daher unter dem 31. Dezember der 
Avalvortrag mit ~ 10000,- im Haben, und zwar wird er wie 
aile Avalposten rot geschrieben. 

Die Zinsberecbnung erfolgt mit Hille der Staffel, denn in 
Fallen, in denen abwechselnd Guthaben unterhalten und Vor
schuB in Anspruch genommen wird, laBt sich nur an Hand der 
Staffel ein genaues Zinsergebnis erzielen *). Auf dem Konto sind 
im So117 6/ 0 zu zahlen, w8.h.rend im Haben 31 / 2 010 vergiitet werden. 

Willden derartige Konten nach der progressiven oder retro
graden Methode durchgerechnet, so wiirde, sofern Zinsen zu 
belasten bind, die Bank das zeitweilige Guthaben mit 7 % ver
zinsen, da die Habenzahlen gegen die Sollzahlen aufgerechnet 
werden, wahrenddagegen bei Gutschrift vonZinsen demKunden der 
vornbergehende VorschuB zu 31/2 °10 zur Verfugung gestellt wiirde. 

Das gegeneinander Aufrechnen der Zinszahlen bei der pro
gressiven und der retrograden Methode erfolgt mit Recht, denn 
ein Konto mit einem So11saldo von .«. 100000,- behalt durch 
eine Einzahlung von.M, 30000,- nicht eine Schuld von J(, 100000,
und bekommt ein Guthaben von"" 30000,-, sondern der 8011-

.. *) Man ~aun derartige Konten, wfern die Posten wenigstens un
gefahr der Relhe nac~ verfalle~ auch ~ch del' progressiven und retro
graden Methode perlOdenwelse abschheJ3en. Solche Abschliisse sind 
jedoch urnsta.ndlich und auch wenig gebrauchlich. Es diirfte sich daher 
fiir uns eriibrigen, sie zu besprechen. Auf Anfraaen wird jede Bank 
bereit sein, den gewiinschten AufschluB zu geben. <> 
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saldo verringert sich urn diese .H, 30000,- auf .J(, 70000,-; um
gekehrt erhaIt ein Konto mit .J(,60000,- Guthaben durch eine 
Abhebung von .M, 10000,- keinen VorschuB von JC, 10000,-, 
wahrend das Guthaben von ~f{, 60000,- bestehen bleibt, es 
ermli.Bigt sich vielmehr das Guthaben urn diese .f{, 10000,- auf 
"" 50000,-. Die Zinszahlen werden wohl von den einzelnen 
Posten im SoIl und Raben gerechnet, aber die Sollzinszahlen 
sind. mit den Habenzinszahlen gleichwertig, denn im ersten 
Beispiel kann der Kontoinhaber fUr die .JC, 100000,- keine 7 0/0 
zahlen, wah!'end ibm fUr seine Ruckzahlung von JC, 30000,-
31/ 2 °10 gutgeschrieben werden. Ebenso kann fum im zweiten FaIle 
sein Guthaben von .f{, 60000,- nicht mit 31/ 2 % verzinst und ibm 
fur die Abhebung von .f{, 10000,- 7% berechnet werden. Die Auf
rechnung der Zinszahlen gegeneinander erfolgt somit mit vollem 
Recht. AndersstehtdieSache, wennder Saldo wechselt,denndann 
wird der Kunde zeitweilig schuldig bzw. er bekommt Guthaben. Hier 
sind die Zinszahlen nicht mehr gleichwertig, sie miissen deshalb ge
trennt behandelt werden. Diesem Zwecke dient die Staffe!' 

Von den eingereichten Wechseln ist einer zurUckgezogen 
und dem Konto unter dem 21. Dezember mit .f{, 1930,75 Wert 
25. Januar zuriickbelastet, Die nach dem 31. Dezember ver
fallenden Posten ergeben rote Zahlen. Das Konto weist am 
31. Dezember ein verfallenes Guthaben von Jf, 3140,04 und unter 
Beriicksichtigung der noch nicht verfallenen Posten ein Gesamt
guthaben von -*' 6113,36 auf. Da ein Habensaldo vorhanden ist, 
konnen die spater verfallenden Wechsel in der Annahme, daB 
der Kunde nicht vorzeitig in VorschuB gerat, nicht zu 7 010 dis
kontiert werden. Die roten 982 Habenzahlen sind daher von den 
schwarzen Habenzahlen abzuziehen, wah rend die roten Sollzahlen 
schwa.rz ins Haben iibertragen werden miissen. Aus 949 Sollzahlen 
werden dann 7 % = JC, 18,45, und aus 3395 Habenzahlen 31/ 2% = 
"" 33,- Zinsen gerechnet. Der UberschuB der Rabenzinsen wird 
mit .« 14,55 unter der Bezeichnung "Zinsen laut StaffeI', ins 
Ra.ben geschrieben. Die Zinszahlenspalten bleiben unausgefiillt. 

FUr die A vale ist eine besondere Provision zu zahlen. Sie 
8cheiden daher vorlaufig aus der Provisionsberechnung aus. 
Letztere erfolit von der groBeren Seite und zwar der Rabenseite. 

Die Gebiihr fiir die Avale betragt 1/4% und wird im voraus 
berechnet. Am 10. September ist ein neues Ava} in Rohe von 
.M, 6000,- hinzugekommen. Die Gebiihr ffir das 3. und 4. Viertel-

3* 
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jahr ist am 10. September mit J(, 30,- belastet. Die Berech
nung der Provision von dem mit in das neue Halbjahr hiniiber
genommenen Saldo erfolgt, allgemein beim Abschlusse in alter 
Rechnung. Infolgedessen ist von dem Saldo am 3l. Dezember im 
Betrage yon J(. 10000,- die Provision fflr das 1. und 2. Vierteljahr 
des neuen Jahres mit .1(.50,- beim Kontoabschlusse eingesetzt. 

Der Barsaldo erscheint mit _If. 5989,40 zum Ausgleich im 
Soil nnd wird neu im Haben Wert 31. Dezmnber vorgetragen, 
wah rend der Avalvortrag von .I(. 10000,- rot im Soli erfolgt. 

Nr. 'l. Diesel' Auszug zeigt- lillS eben falls einen AbschluB 
nach der Staffelmethode. Der Einfachheit wegen ist nur del' 
eigentliche AbscbhiB aufgeftilirt, wahrend die Umsatzposten 
fortgelassen sind. DasBarguthaben betragt am 30 .. Jtmi A 3450,60. 
Das Gesamtgutbaben unter Hinzuziehtmg del' nicht verfallenen 
Wechsel stellt sich auf .J£ 12640,65. Der groBte Teil des Gesamt
guthabens besteht dahor aUiil tIDverfallenen Posten. Da nun 
Hoch nicht feststeht, wie sich das Konto weiter entwickelt, man 
VOT allen Dingen im voraus nicht weiB, ob del' Kunde Guthaben 
behalt oder Vol'schuB in Anspruch nehmen wird, kaIlIl die Dis
kontierung der nicht verfallenen Posten nicht gut erfolgen. 
Diskontiert man sie zu 31 / 2 %, indem man die entstandenen 
roten Habenzahlen VOll den schwarzen absetzt lmd die roten 
Sollzahlen schwarz ins Haben iibertragt, so ist die Ha.nk im Na.ch
teile, sofero del' Kunde in VorschuB gerat, da Hanken Wechsel, 
deren Gegenwert erhoben wird, llicht zu solch niedrigen Satzen 
ankaufen. Erfolgt die Diskontierung zu 7 0/0 durch Absetz"ung 
der roten Sollzahlen von den schwarzen SoIlzahlen und Vber
tragung der roten Habenzahlen schwarz ins SolI, so wird der 
Kunde hiermit nicht einverstanden sein, falls er nicht vor hat, 
liber sein unverfallenes Guthaben zu verfligen. 

In solchen ZweifelsfiWen scheidet man die Wechsel aus der 
Zinsberechnung aus, d. h. man tragt sie Wert Verfall auf neU8 
Rechnung VOl'. Urn nun den verfallenen Saldo per 30. Juni fest
stellen zu konnen, muG die Vbertragung del' nieht verfallenen 
Sollposten ins Raben lmd der Habenposten ins SoH mit Wert
stellung erfolgen. Infolgedessen erscheinen in unserm Auszuge 
znnaehst unterm 30. Juni im Soil: 

An Wechsel-Vortrage Wert Juli 5. 

" 25. 
Aug. 12. 

A 5670,95 
" 4763,75 
" 1430,70 
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im Haben: 
An Rtiekwecbsel-Vortrag Wert Aug. 1. JC, 2675,36. 

Auf neue Rechnungwerden im Haben der Barsaldo von.lf. 3211,46 
Wert 30. Juni und die 3 Wechselposten mit den entsprechenden 
Valuten, im Soli der RiickwechselpOBten mit der zugehorigen 
Valuta vorgetragen. Verfiigt nun der Kunde YOI' Verfall uber 
sein unverfallenes Guthaben, 80 zahlt er fii.r den in Anspruch 
genommenen V 01'8(;hu6 beirn nachsten AbschluB ';' /. Zin.~cn; 
laSt er die )\Techsel dagegen verfallen, 80 briugen sie ilull nach 
Verfall 31/2 '/0 Zinsen. 

Nr. 3. Dec Auszug Nr. 5 umfaBt eiu Konto, das mit CinCH!. 

Sollsa.ldo beginnt lmd mit einem Habensaldo endet. Infolge
dessen hatte die Zinsbel'cchnung streng genommen Ilach del' 
Staffelmethode stattfinden miissen. Da das eigentliche Guthaben 
aber erst am 12. Dezember entstanden und auch im Verhaltnis 
zum Konto ziemlich unbedeutend ist, ist von der Staffelung 
Abstand genommen. Man wendet die Staffel in der Regel mu· 
an, wenn der dadurch erzielte Zinsgewinn die Arbeitsleistung 
rechtfertigt. Die Zinsberechnwlg ist nach der retrogradell Methode 
geschehen. Die uach dem 31. Dezem ber verfa.llendcll Haben
posten sind vorgetragen worden; Zinszahlen werden in diesem FaIle 
von denselben nicht gerechnet. Falls sie gerechnet sind, miissen sie 
mit auf die andere Seite iibertragen werden, damit, sie sich wiedel' 
ausgleichen. Der nach dem :31. Dezember verfallene Sollposten ist 
mit Riicksicht auf die kurze Zeit, die or spater verfallt., und die 
Geringfugigkeit. des Betragcs durchgerechnet worden. Man ka.nn 
die nach dem Abschluatage yel'fallenden Posten zum Teil in die 
Zinsberechnung einbeziehen und zum Teil yortragen. 

Die Provision ist vom vierfachen H()chst\-on;chufS berechnet, 
del' am 5. Oktober mit .J(, 64389,04 in Anspruch gcnommcn iRt. 
Siehe auch "Die Proyisionsherechnung·' Seite 30. 

Aus eiuem Konto den HoehstvorschuB festzustcllcn, di.lrfte 
an und HiT sich wohl eine umstandliche Sache sein. Die Hanken 
verfugen jedoch libel' allerlei Hilfsmittel. So wird auBer dem 
Kontokorrent in den meisten Fallen noeh ciu sogenanntes Saldcn
buch gefuhrt, in das der SaJdo cines joclen Kunden jeden Tag 
eingetragen wird. Derartige Bucher dienon in er~t.er Lillie de!' 
t'berwachung der Konten. Beim KontoabschluB i:;t das Salden
buch dann die best,e Hilfe ",ur ]~eststellung del' Hi)chstsalden, 
>!owie tiberhaupt del' Bald en HiI' bf'stimmte Tage. 
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Nr. 6 nnd 7. Die beiden Ausziige gehoren zusammen. Das 
Konto Nr. 7 ist in Wirklichkeit ein Teil des Kontos Nr. 6. Es 
handelt sich urn ein umfangreiches V orschuBkonto. Ein Teil 
des Vorschusses besteht aus Akzepten und diese Akzepte sind 
iiber ein besonderes Konto, die Entnahmerechnung, gebucht. 

Viele Kunden lassen sich von ihrer Bank Akzepte geben, urn 
sich auf Grund derselben billiges Geld zu verschaffen. Fiir den Vor
schuB inlaufender Rechnung ist in derRegeil 0/0 tiber demLombard
satze der Reichsbank zu zahIen, wahrend man Bankakzepte zum 
sogenannten Privatdiskont, der meistens erheblich niedriger aIs 
der Reichsbankdiskontsatz ist, diskontieren kann. Von dem 
erzielten Zinsgewinne gehen a11erdings die Provision und der 
Wechselstempel abo Die Belastung der Akzepte erfolgt meistens 
einen Werktag vor Verfall, so daB man noch mit einem Tage 
Zinsveriust zu rechnen hat. 

Die Zinsen sind nach der retrograden Methode berechnet. 
Fur die Entnahmerechnung kommt eine Zinsberechnung nicht 
in Frage, da die verfallenen Posten sich ausgleichen und die 
nicht verfallenen Werte Verfa11 auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. Da das Konto noch ein Aval von .J(, 30000,- aufweist, 
so ist dieses vor Ziehung des Kapitalsaldos auf die andere Seite 
zu iibertragen. Man beachte tiberhaupt, daB alle Vortriige au1ler 
dem reinen Barsaldo vor Festste11ung des Kapitalsaldos auf die 
entgegengesetzte Seite zu setzen· sind. 

Von den Akzepten ist je 3/4% Provision bei Hergabe des 
Akzeptes der laufenden Rechnung belastet worden, wahrend 
die Akzepte seIber tiber die Entnahmerechnung laufen. 
Die Kontoprovision wird von der groBeren Seite, der 8011-
seite, berechnet. Ausscheiden der A valvortrag, die Ober
trage auf Entnahmerechnung und der provisionsfreie Posten von 
oM 3263,20 vom 19. Februar. Es bleibt also noch ein provisions
pflichtiger Betrag von .J(, 332172,05, aus dem 1/4% zur Be
lastung kommt. 

Der Umsatz erreicht zwar nicht den vierfachen Hi:ichst
vorschuB, aber um ein passendes Beispiel ftir Umsatzprovision 
von einem Konto mit Akzepttibertragen und A valen zu haben, 
ist die Provision dennoch aus dem Umsatze gerechnet worden. 
Wtirde die Berechnung aus dem vierfachen Hochstvorschusse 
erfolgen, so kame der Saldo vom 13. Marz in Rohe von A 304501,58 
in Frage. Die Provision ste11te sich aIsdann auf .I(, 3045,-. 
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Vom Aval ist 1/,% fiirs Vierteljahr gerechnet worden. 
Nr. 8. In diesem Auszuge finden wir ein Konto, auf dem 

durchweg Effektenumsii.tze getatigt werden und auf dem zur 
Ausfiihrung von Effektengescha.ften ein VorschuB in Anspruch 
genommen wird, der durch Wertpapiere gedeckt ist. Man nennt 
salche Konten gewohnlich Lombardkonten. 

Die Zinsberechnung ist nach der progressiven Methode 
erfolgt. Die Provisionsberechnung geschieht bei Lombardkonten 
meistens vom HochstvorschuB im Vierteljahr oder im Monat. 
In unserem Auszuge ist die Provision vom HOchstvorschuB im 
Vierteljahr zu zahlen. 1m dritten Vierteljahr stellte sich der 
HoohstvorschuB am 18. September auf .M, 61483,15 und im 
letzten am 28. November auf .M, 50871,65. 1/4 % Provision von 
diesen beiden Betragen ergibt J(, 280,90. 

Nr. 9. Da sich sowohl die der Bank zu zahlenden als auch 
die dem Kunden zu vergiitenden Zinssatze meistens nach dem 
Diskontsatze der Reichsbank richten, so sind sie auch den Schwan
kungen desselben unterworfen. Hat man naoh der progressiven 
oder retrograden Methode abzuschlieBen, so nimmt man im Falle 
der Anderung des Zinssatzes in der Regel den Durchschnitts
zinsfuB. Bei der Staffel dagegen rechnet man jede Periode fUr sich . 

. In unserm letzten Formular finden wir die Staffel zum 
Auszuge Nr. 3 nochmal, und zwar in der Annahme, daB der 
Reichsbankdiskontsatz am n. August von 5 % auf 51 / 2 % ge
stiegen ist. Vom II. August ab sind infolgedessen statt 7' / 0 

71/ 8 % zu zahlen, wahrend statt 31 / 2 % 4 % ZU vergliten sind. 
Der Habensaldo vom 5. August von J(, 114,55 steht nun zuna.chst 
vom 5. August bis II. August und ergibt fUr 6 Tage Habenzahlen. 
Am n. August werden sodann die Sollzahlen sowohl als aueh 
die Habenzahlen addiert und aus den Endsummen spa.ter 7 0/0 
bzw. 31 / 2 % Zinsen gerechnet. Urn fiir die Zwischenaddition 
genugend Raum zu bekommen, uberschlii.gt man eine Zelle. 
Der Habensaldo Vom 5. August steht nun weiter vom II. August 
bis 19. August und ergibt in der neuen Periode nochmal fiir 
8 Tage 9 Habenzahlen. Auch die Zahlen dieses Ab!!chnittes 
werden ffir sieh addiert. Mit den roten Zahlen verfa.hrt man in 
der bekannten Weise. Aus den Endsummen werden 71/ 2 % und 
40/ 0 Zinsen gerechnet, und die Differenz der Soll- und Haben
zinsen in das Kontokorrent eingesetzt. 



40 Der Kontoausz.ug. 

SoU 
.!uszug 

Zinsen: 21/ 2 % ; Berechnungsart: 
Provision: keine. 

]922 Verfall I Tage I Zahlen I Betrag 

Jan. 5. An Scheck 86735 De". 27. 183 1074 J86,90 
20. 

" tJberweisung ve~s~hied. Jan. 20. 160 41010 2.; 630,80 
Febr. 7. 

" Scheck 86 736 FebI'. 6. 144 22503 15627,30 
19. 

" 
U'berweisung R~iehsbk. 19. l:n 26.200 20000,00 

Man 2. 
" Scheck 86 737 28. 122 1920 1573,00 

8. 
" " 

8 l\Iarz 5. 115 1106 962,:30 
April 15. 

" " 
9 April 12. 78 2954 3786,90 

21. 
" 

Uberweis. Postscheckk. 21. 69 3795 5 ;iOO,oo 
Ma.i 9. 

" U'berweisung S. Wagner Alai 9. 51 969 1900,00 
30. 

" Schec'k 
versehiedene :30. 30 10701 ::ii670,25 

Juni :I. 
" 

86740 Juni 1. 29 72.JO 25UOO,OO 
25. 

" 
U'berweiRung J.' Stel:n: 25. ;') 284 ;;670,10 

119766 Ul !J08,45 
30. 

" 
rote Haben·Zahlen ]6~ 

., 10°/. Kapitalertragat .. 128.85 

" Porto und Spellen 23,62 

" 
SaJdo 185525 ;j() 707,130 

169 --
= 

305 46W92 768,52 
16 . 

I 
Auszug 

Soll Z i n 8 e 11: 31/ 2 0/0 ; BerechlluIlg.~art: 
Provision: II. % von del' 

1921 Verfall I Tage I Zahlen I Bet-I·a.ct ,., 

Juli 5. An Scheck 37 670 • Juni 28. 2 11 530,9tl 
Aug. 7. 

" U'berweisung S. S~ht~lt~ Aug. 7. 37 875 2365,70 
Sept. 12. 

" Scheck 37671 .... Sept. 8. 68 6ao 926,80 
Okt. 13. .. Tratte P. Hinze Okt. 13. 103 5954 5780,60 
Dez.20. 

" Riiekwechsel },(/Z. Dez. 15. 165 703 42:'.,7.5 
8162 10029,7.5 

31. 
" Kap. Saldo ~ 5550,50. 31. 180 99tH 
" 1/ ~ 010 Provision von 

A 15580,25 ... :IX,H5 
., 100/ 0 Kapitalertragst .. 6,i.5 
" Porto und Spe-en . . 19,6,"; 
~Saldo . 5552,80 

18 153115 647,9fJ 
11 --
I 

DIe fetten Zjffern m den FormyJaren &teUen rote Zahlen d~r. 



Der Kontoauszug. 41 
Nr. 1. 
progre8:Jive Methode. 

1922 

Ja.n. 1. Per S&ldo -Vortrag . . . . 
9. 

" Lrberweiflung Reichl!-
hank 

Febr.12. 
" 

Scheckfl. 
Marl. 19. 

" 
Uberweisung Post-

scheckkonto 
21). 

" 
Uherweisung verschie-

dene 
April 6. 

" 
Ubet'weisung L. E~F;er 

Yai 2 •. 
" 

ScheckK. 
Juni 29. 

" " 
30. 

" 21/2 (J/o Zinfen ailS,-;.525 
Zahlen _/-

r= 
J922 

Juli 1. Per Saldo-Vortrag . 

Nr. 2. 
retrog.-ade Methode. 
gro.6eren Seite. 

1921 

Juli 1. Per Sa.ldo -Vortrag . 
29. Weehsel 

Aug .. 'i. Uberweisu~g' S: :llir~cl; 
Sept.12. Scheck~. 
Okt..30. Wechsel . . . . . . 
NOY.16. 

" 
Uberweisung F. Mllonn 

Dez.13. 
" 

Wechsel 

rote Soll-Zahlen . 

" 31/ 2 % Zineen. 

" Saldo der roten Zalllen 

Hl22 
Jan. 1. Per Saldo-Yortrag . 

Raben 
Verfa.ll I 'rage I Za.hlen I Betrag 

Dez. 31. ISO 227822 126567,80 

.Jan. 9. 171 51300 300(J0,O() 
J<'ebr. Iii. 13:, 10707 7930,80 

Marz 20. 100 10 O(J(J ]0000,00 

25. 95 25£14 2 nO,6{t 
April 6. 84 824 980,75 
Juni 1. 29 2213 7630,97 
Juli :1. :1 169 ;')639,25 

1!J1 480,17 

I 288,3." 

301; 46~J92 768,:'2 
16 

Juni 30. I ;,11 707, fit) 

Raben 
I Verfa,ll I Tagel ZahleD I Betrag 

Juni :30. ii 637,80 
Aug. 26. ,:;6 818 I 4(iU,;m 

;). 3;; 67;; 1 9~1O,25 
Sept. L3. 75 1778 2370,90 
Jan. ;) . IS:; 2886 1 ;)60,10 
Nov. 16. 1:~6 12811 IHO,70 
]<'ehr. I::' 223 3746 1680,20 

11183 15 :;80,2/; 
11 

111U4 
6959 tl7,6'-' 

11 

18153 1 
15 tHi,9U 

11 

Dez. :n. I 5 f);)2,~() 

Die fetten Ziffern in den Formulareil f'tellell rote Zahlen dar. 



42 

SoH 
1921 

J uli l. 
6. 
9. 

15. 
ug. 5. 

19. 
A 

Be pt. 10. 

10. 

II. 
kt. 3. 

27. 
ov. 8. 

o 

N 
De z. 12. 

21. 
31. 

1922 
J an. 1. 

Der Kontoouszug. 

Auszug 
Zinsen: Sou: 7%, Raben: 31 / 2%; 

Provision: 1/, % von der groBeren Seite IUld 

Verfall I Tag~ I Zahlen I Betrag 

An Aval-Vortrag I 8000,-

" 
Scheck 35 761 Juni 25. 137,80 

" 
,~ 2 .... 29. 530,70 

" 
Uberweisung verschied. Juli 15. 3798,35 

" 
Tratte Kuhlmann. Aug. 5. 730,80 

" 
Uberweisung verschled. 19. 5630,80 

" 
Aval-Stadtverwaltung 

Munster 6000,-

" 
Aval-Provision von 

.J(, 6000,- 3. u. 4. Vier-
teljahr . Sept. 10. 30,-

" 
Scheck 35 763 . 5. 960,35 

" 
Tratte H. Miiller Okt. 2. 1982,40 

" 
Scheck 35 764 . 23. 440,80 .. tJberweisung vers~hled. Nov. 8. 1537,70 

" 
Scheck 35 765 . Dez. 6. 540,80 .. Ituckwechsela. VVunsch Jan. 25. 1930,75 

" 
1/,% Provision von 

Ju, 24 364,61 60,90 

" 
1/ .. % Provision von 

.J(, 10000,- Aval fUrs 
1. u. 2. Vierteljahr1922 50,-

" 
10% Kapitalertragst. 1,4;; 

" 
Porto und Spesen . . 26,16 

-!.:-Baldo . 5989,40 

138379,16 
= 

An Aval-Vortrag HI 000,-

I 
Die fetten Ziffern in den Formularen stell en rote Zahlen dar. 



Der Konto&aszug. 43 

Nr. 3. 
Berechnungsart: Staffel. 
1/4 % VOID Aval ffirs Vierteljabr. Raben 

1921 Veria.ll 'Tage I Zahlen I Betrag 

Juli 1. Per §aldo-VOl' trag . . . . Juni 30. 260,80 
5. 

" 
Uberweisung H. Miiller Juli 5. 1320,60 

25. " Schecks ....... 29. 3730,80 
Aug. ll. 

" 
Wechsel ........ Sept. 30. 2730,80 

14. 
" 

Aval-Eisenbahn Elber-
.feld . . . . . . . . 4,000,-

28. " Vberweisung verschied. Aug. 28. 5639,25 
Sapt. 7. " 

Uberweisung verschied. Sept. 7. 3760,70 
Okt. 1. " 

Wechsel Dez. 6. 587,39 
29. " Schecks Nov. 2. 1430,20 

Nov.16. 
" Wechsel Jan. 3. 2763,80 

L~z. 11. " Wechsel FebI'. 12. 2140,27 
28864,61 

31. .. Aval-Vortrag .. 10000,-

" 
Zinsen It. Staffel 14,55 -

I 
I 38379,16 

= 
1922 

hu. 1. Per Saldo-Vortrag Dez. 31. [) 989,40 

Die fetten Ziffern in den Formularen stellen rote Zahlen dar. 



44 Der Kontoauflzug. 

Zlnssta1l'el zum Auszuge Nr. 3. 
Soil odl'r Betrag Tage 

Zinszahlen 
1921 

Haben Soli Raben 

Jnni 25. S. 137,80 4, Ii 
29. S. 530,70 

S. 668,50 1 7 
30. H. 260,80 

S. 407,70 5 20 
Juli iI. H. 1320,60 

H. 912,90 10 91 
IS. S. 3798.:35 

S. 2885,45 14 4,04 
29. H. 3730,80 

H. 845,35 6 ;)1 
Aug. 5. S. 730,80 

H. 114,55 14 Hi 
19. S. 5630,80 

S .. ;')516,25 9 496 
28. H. 5639,25 

i 
H. 123,00 7 , S 

Hellt. 5. S. 960,35 , 
S. S:H,35 2 17 

7. H. 3700,70 
H. 2923,35 3 :-\8 

10. H. 30,00 
H. 2893,35 20 ;,i8 

30. H. 2730,80 
H. ;)024,15 2 112 

Okt. 2. S. 1982,40 
H. 3641,7.'5 21 i6" 

23. S. 440,80 
H. 3200,95 9 2~8 

NOT. 2. H. 1430.20 
H. 4631,15 6 :!7~ 

8. S. 1537,70 
H. 3093,45 28 :-\6fi 

Dez. 6. H. 46,59 
H. 3140,04 24 i;):~ 

~-

185 
Jan .. 3. H. 2763,80 :~ s:~ 

H. 5903,84 
25. S. 1930,75 .)~ 48:l w.' 

H. 3973,09 
Febr. 12. H. 2140.27 4-2 BD!I 

H. 6113,36 !)49 :lS94 
4-83 '1.982 

2912 
+ 483 - 949 :139,) 

~ :::;oll: , I); 0 al 949 Zahlen .u, 18,45 
Ha·ben: 31/ 2 % 'AI 339;; " 33,00 

Haben·ZinRen .M, 14,55 

Die fetten ZifferD in den Formula.ren sullen rote Zahlen dar. 



Der KontOll.uszug. 45 

Zlnssta1fel zum Auszuge Nr. 4. 
-" 

I 1921 I So~ oder I Betrag 'rage 
Zinssahlcn 

Haben Soil ! Raben 

Juni 30. H. :~.t50,60 35673 1274090 

JuJi 5. H. ;;670.95 

H. 9121,55 

,,-_v. H. 4- 763,75 

H. 13885,30 
Vortrage. 

I Au~. l. S. 2675,35 

H. 11209,95 ! 
I 

12. H. 1430,70 J I , 
H. 1:; 640,65 35 673 

, 127400 I 
i 
I 

I 

Soll:" 7°jQ"/ 35673 Zah1en.lf. 693,66 

Haben: :l1/2 % a/ 127490 " ,,1239,50 

Haben Zinsen .'" 545,85 



46 Der Kontoauszug. 

A.uszug 
Zinsen: SoIl: 70/0' Raben: 31/2%; Berechnungsart: 

SolI Provision: 1/, % von der groBeren 
.. _. 

I Tage I Zahlen I Verfall Betrag 
1922 

An Addition. 260483,98 
Juni 30. 

" 
Wechsel-Vortrag Juli 5. 5670,95 

" " " 
25. 4763,75 

" 1/4 0io Pro~ion von 
Aug. 12. 1430,70 

" 682,80 ~«, 273124,63 . . . 

" 
100/ 0 Kapitalertrag' 

,')4,60 steuer. .. Porto und Spesen 47,65 

" 
Saldo ::l211,40 

1922 
1276345,83 --Juli 1. An Riickwechsel.Vortrag Aug. L 2675,31') 

Auszug 
Zinsen: 7%; Berechnungsart: retrograde Methode; 

SolI Provision: 1/,% vom vierfachen HoohstvorschuB 
---

1921 
Verfall I Tagel Zahlen I Betrag 

Juli 1. An Saldo-Vortrag Juni 30. 62735,80 
2. " Scheck 67382 .. 25. 5 18 367,50 
5. 

" " 3 28. 2 12 587,39 
15. 

" 
Tratte H. Muller. . . Juli 15. 15 104 690,50 

Aug. 9. 
" "Oberweisung verachied. Aug. 9. 39 515 1320,15 

21. 
" Scheck 67384 . . , . 16. 46 240 521,30 

Sept. 10. 
" Tratte P. Schultz ... Sept. 10. 70 344 490,75 

28. 
" tJberweisung verschied. 28. 88 1374 1560,90 

Okt. 5. .. tJberweisung S. Meier . Okt. 0. 95 3287 3460,32 
Nov. I. 

" Scheck 67385 • . . . 27. 117 1149 982,40 
13. .. Ruckwechsel a/Wunsch Jan. 5. 185 1350 729,50 

Dez. 7. 
" tJberweisung verschied. Dez 7. 157 3909 2490,10 

23. 
" Ruckwechsel M/Z. . . 18. 168 773 fro. 460,35 

31. " Wechsel-Vortrag . . . Jan. 25. 1326,15 

" " " ... Febr. 3. 1930,18 

" Kap.-Sa.ldo Jf. 6096,21 . 
79653,29 

Dez. 31. ISO 10973 

" 7 DID Zinsen . . . . . 100224 1948,80 
" 1/4 010 Provision von 

4XJf.64389,04 (5.10.) 643,90 
" Porto und Spesen 37,21 
~Saldo ...... 3466,30 

1242421 85749,50 

F== 30 

I 
Die fetten Ziffern in den Formularen stellen rote Zahlen dar. 



Der Kontoauszug. 47 
Nr. (. 
Staffel; Vortrag der nach dem AhschluJ3tage verfallenden Posten. 

Seite Raben 

1922 
Per Addition . . . . . . 

Juni 30. " Riickwechsel-Vortrag. Aug. l. 
" Zinsen It. Staffel 

273124,63 
2675,35 

545,85 

1922 
Juli 1. Per Saldo-Vortrag 

" Wechsel- .. 

Nr.5. 

Juni 30. 
Juli 5. 

25. 
Aug. 12. 

1276345,83 

3211,40 
5670,95 
4763,75 
1430,70 

Vortrag der nach dem AbschluJ3tage verfallenden Posten. 
im Halbjahre. Raben 

1921 
Juli 2. 

15. 
Aug. 5. 

19. 

Sept. II. 
Okt. 9. 

18. 
Nov. 25. 

29. 
Dez. 12. 

29. 
31. 

Per Schecks. _ . . . . _ 
" tJberweisung verschied. 
.. Wechsel ..... . 
" tJberweisung Fr. Huse-

mann . 
.. Schecks. 
" Wechsel ..... . 
.. tJberweisung verschied. 
" Scheck ajFrankfurt . 
.. Wechsel . .. 
.. tJberweisung Hunke 

& Co. 
" Wechsel 
OJ rote Sollzahlen 
" Saldo der roten Zahlen 

1922 i= 
Jan. 1. Per Saldo-Vortrag 

" Wechsel-" 

" 

Verfall I Tagel Zahlen I 
Juli 6. 6 94 

15. 15 207 
Okt. 12. 102 2009 

Aug. 19. 49 
Sept. 14. 74 
Dez. 5. 155 
Okt. 18. 108 
Nov. 28. 148 
Jan. 25 . 

254 
1415 
2218 
2549 
1369 

Betrag 

1560,80 
1382,90 
1970,12 

519,30 
1912,45 
1430,85 
2360,70 

925,30 
1326,15 

Dez. 12. 162 114097 70430,75 
Febr. 3. 1930,18 

30 

Dez. 31. 
Jan. 25. 
Febr. 3. 

30 

1242421 85749,50 
30 

3466,30 
1326,15 
1930,18< 

Die fetten Ziffern in den l!'ormularen steUen rote Zahlen dar. 



48 ])~r KontoaU8zug. 

A.uszug 
Zi nil en: 7 8/0; Berechnungsart: 

SoIl Provision: 1/4 % vom Umsatze, 1/4 '/0 vom Aval 

1922 Verfall I Tage I Zahlen I J{etrag 

,Jnn. 1. 

5. 
11. 
25. 

25. 
]<'1'1)1'. 4. 

19. 
Miir1. 1. 

12. 
13. 

13. 
AIll'il 8. 

12. 
25. 

25. 
Mlti 19. 
.• Juni 2. 

13. 

13. 
:10. 

1922 

An Saldo-V ortrag 
" Aval-Vortrag 
" Scheck 37 562 . . . . 
,. Qberweisung verschied. 
" Ubertrag Entnahmp· 

Reclm. 
" Akzept.-Provision 
" Saheck 37 563 . 
.. ~i1ckwechsel MjZ . . 
" tJberweisung Reichs-

bank ...... . 
,. t'rberweisung verschied. 
" t'rbertrag Entna.hml'-

&cchn. 
.. Akzept.-Provision 
.. Soheck 37 564 • 
" .~U8kunftsspesen . . . 
" Ubertrag Entnahme-

&cchn. 
" Akzept.-Pl"Ovision 
" Scheck 37 565 . . . . 
" "(jberweisung verschied . 
" "(jbertrag Entnahme· 

&cchn. 
" Akzept .. Provision 
" 7°1o Zinsen 
" Iff.°/o Provision VOIl .1, 332172,05. . . 
" 1j f. 010 Provision VOIl 

.JK, 30000,- Ava.! fiirs 
3. u. 4. Yierteljahl' 

~ Porto und Spesen . 

·Juli 1. An Saldo.Yortrag 
"Aval· " 

])oz. :n. 

.Tan. .3. 
11. 

25. 
25. 

F(·bl'. 1. 
12. 

:Uiil'z 1. 
12. 

13. 
13. 

April 4. 
12. 

25. 
25. 

l\Iai 19. 
Juni 2. 

13. 
13. 

Juni 30. 

120137,40 
30081,-

5 513 10250.-
II 9941 Uti 375,60 

21) '")12594 
:n 1786 
42 tre.1370 

50000.-
375,-

5763.90 
3263,20 

61 18300 30000,-
72 32 897 45 690,83 

73 :16774 
94 5445 

102 30 

J 15 iji 931 
139 13900 
152 19199 

163 82 III 
420889 

.50000,-
375.

;3 793.37 
30,-

50000,-
375.,-

10000,--
12630,95 

;')0000,-
375,-

8183,95 

830,45 

150,-
62,M 

713680 574662,50 

249910,70 
30000,-

*) Bei del' Ausrechnung der Zinszahlen nimmt man untereinander· 
.. teht'ndePosten mit gleicher Wertstellung der Einfachheit wogen zusammen. 

Die fetten Ziffern in den FormuJaren st.lIen rot. Zahlen dar. 



Der Kontoauazug. 49 

Nr.6. 
retrograde Methode. 

fiirs Vierteljahr, 3/4 Ofo fiirs Akzept.. Raben 
- -- - - - -- ~ 

·1 Tage 1 Zahlen I 1922 Verfall Betrag 

Jan. 5. Per Uberweisung verschied. Jan. 5. 5 1282 25630,80 
12. 

" 
Schecks 15. 15 5651 37672,60 

Febr. 2. " Wechsel • Marz 29. 89 11335 12735,65 
13. " 

Uberweisung Reichs· 
bank Febr. 13. 43 8600 20000,-

Man 5. " 
Schecks Marz 5. 65 3698 5690,30 

28. ,. Uberweis~g Kriegs-
m"tall . ...... 28. 88 75443 85730,85 

April 7. " 
Postscheck-Uberweisg. April 8. 98 8820 9000,-

11. 
" W!lchsel ...... Juli 5. 185 29199 15783,45 

Jani 1. " 
Uberweisung verschied. Juni l. 151 81208 53780,12 

18. 
" 

Wechsel Aug. 25. 205 26099 12730,90 
29. 

" 
Schecks Juli 2. 182 29115 15997,13 

30. " Aval-Vortrag . 30000,-

" Kapital-Saldo 
j(" 240683,45 Juni 30. 180 433230 

" 
Saldo or 249910,70 

713680 \574662,50 
-- I 

Die fetten Ziffern in den Formularen stellen rote Zahlen dar. 
Schmidt. Der Verkehr mit der Bank, t. Auf!. 
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SoU 
1922 

Jan. l. 

25. 
Mii.rz 13. 
April 25. 

Juni 13. 

1922 
Juli l. 

Der Kontioauszug. 

Verfall 

An Akzept-Vortrag Jan. 25. .. Akzept-Vortrag Marz 13. 

" Akzept-OjEigene. April 25. 

" Akzept-O/Reichsbank . Juni 13. 

" 
Akzept-OjBank fiir 
Handel und Jndlliltrie Juli 25. 

-=.:.-Akzept-OjEigene . Sept. 13. 

--

An Akzept-Vortrag Juli 25. .. .. .. Sept. 13. 

Anszng 
Entnahmerechnung 

I Tage I Za.hlen I Betrag 

50000,-
50000, 
50000, 
50000, 

50000,-
50000.-

1300000,-

50000,-
50000,-

Anszug 

Soli Zinsen: 7% ; Berechnungsart: progressive Methode. 
Provision: 1/,0/Q vom ROchst-

1921 Verfall I Tage I Zahlen I Betrag 

Juli 1. An SaId 0-V ortrag Juni 30. ISO 103276 57375,80 
21. .. Effekten. . Juli 18. 162 4f585 25670,25 

Aug. 5. 
" 

,. Aug. 3. 147 15040 102:30,90 
Sept. 18. ., .. Sept. ]6. 104 16352 15722,50 
Okt. 29. ., .. Okt. 25. 65 15877 24425,90 
Nov. 1. ., .. 28. 62 4948 7980,20 

28. .. 
7 0/;' Zins~~ 

Nov. 26. 34 4311 12679,45 
Dez. 31. .. 

a/ 82846 ZaWen. . 16lO,90 .. 1/, % Provision von 
.J(., 61483,15, 
3. VierteIjahr (18.9.) .. 1/,8/0 Provision von 
.M. 50871,65, 
4. Vierteljahr (28.11.) 280,90 

~ Porto und Spesen • • 22,80 

1922 
~ 

2012891155999,60 

Jan. 1. An Saldo. Vortrag .. Dez. 31. 50886.2& 
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Nr.7. 
zum Auszuge Nr.6. Raben 

-

1922 Verfall I Tage I Zahlen I Betrag 

Jan. 25. Per Ubertrag !fde. Rechnung Jan. 25. 50000,-
Marn 13. .. .. .. .. Marz 13. 50000,-
April 25. .. .. .. " 

April 25. 50000,-
Juni 13. .. " .. " Juni 13. 50000,-
Juni 30. 

" Akzept-Vortrag Juli 25. 50000,-
Juni 30. .. " " Sept. 13. 50000,-

-
I==: 

1300000,-

I 

Nr.8. 

vorschuB im. Viertel jahre. Raben 

1921 I Verfal1 I Tage Zahlen I Betrag 

Juli 15. Per Effekten ........ Juli 12. 168 51618 30725,40 
30. .. Gewinnanteilscheine 25. 155 2247 1450,00 

Aug. 12. .. Effekten ....... Aug. 10. 140 21477 15340,90 
Sept. 19. .. " 

.......... Sept. 15. 105 13366 12729,60 
Okt. 5. .. GewinnanteiIscheine Okt. l. 89 2314 2600,00 

25. " 
Effekten .......... 23. 67 27046 40367,45 

Dez. 10. " 
Gewinnanteilscheine Dez. 5. 25 475 1900,00 

31. " 
Saldo. . . . . . 82846 50886,25 

--

201389 \155999,60 
--

4* 



Nr.9. Zinsstatfel mit wechselndem Zinsfuls. 

1921 Soll oder I 
Raben Betrag I Tage 

Juni 25. S. 137,80 4 
29. S. 530,70 

S. 668,50 1 
30. H. 260,80 

S. 407,70 I 5 
Juli 5. H. 1320,60 

H. 912,90 10 
15. S. 3798,35 

S. 2885,45 14 
29. H. 3730,80 

H. 84.'>,35 6 
Aug. 5. S. 730,80 

ll. H. 114,55 6 

I II. H. 114,55 8 
19. S. 5630,80 

S. 5516,25 9 
28. H. 5639,25 

H. 12:J,00 7 
Sept. 5. S. 960,35 

S. 837,35 2 
7. H. 3760,70 

H. 2923,35 3 
10. S. 30,00 

H. 2893,35 20 
30. H. 2730,80 

H. 5624,15 2 
Okt. 2. S. 1982,40 

H. 3641,75 21 
23. S. 440,80 

H. 3200,95 9 
Nov. 2. H. 1430,20 

H. 4631,15 6 
8. S. 1537,70 

H. 3093,45 28 
Dez. 6. H. 46,59 

H. 3140,04 24 
186 

Ja.n. 3. H. 2763,80 :I 
H. 5903,84 

25. S. 1930,75 25 
H. 3973,09 

Febr. 12. H. 2140,27 !l,2 
H. 6113,36 

7% 80/ 
31/, % 80/ 

436 Zahlen "" 8,50 
149 

71/2 % a/ 513 
4 Q/. 80/ 3246 

" 
" 
" 

A 1,45 
"" 10,70 

.J(,36,10 
.J(, 19,20 .K. 37,55 

" 19,20 
Haben-Zinsen -*' 18,35 

I Zlnal&hlen 

Soll I Raben 

5 

7 

20 

91 

404 

51 

7 
436 149 

9 

496 

8 

17 

88 

578 

112 

765 

288 

278 

866 

753 

8.1 

!l83 

899 
513 3745 
483 ·l·982 

2763 
+ 483 

513 I 3246 

Die fetten Ziffem in den Formu1aren stallen rote Zahlen dar. 



Das Wertpapiergeschaft. 

Das Wertpapiergeschilft. 
Allgemeines. 

Man unterscheidet im allgemeinen zwischen festverzins
lichen Werten und solchen, deren Verzinsung Yom Gewinn
ergebnis abhangig ist. Die letzteren zerfallen wiederum in zwei 
Hauptgruppen, die Aktien und die Kuxe. Fur die festverzins
lichen Papiere ist, wie schon aus del' Bezeichnung hervorgeht, 
von vornherein eine bestimmte Verzinsung zugesagt. Fur diese 
Verzinsung haften die Schuldner, wahrend die Inhaber von 
Aktien und Kuxen an den Gewinnergebnissen del' betreffenden 
Gesellsehaften bzw. Gewerkschaften beteiligt sind. Sofel'll ein 
Gcwinn nieht verteilt wird, bekommen sie naturgemaB eine 
Verzinsung nicht. 

Bei den festverzinslichen Werten handelt es sich durchweg 
urn Schuldverschreibungen, Pfandbriefe und Obligationen. Die 
Aktien und Kuxe stellen dagegen Beteiligungen dar. Aktien 
lauten stets libel' einen bestimmten Betrag, meistens uber JK, 1000 
odeI' J(, 1200,-. Es gibt abel' auch solche uber kleinereBetrage. 
Aktien uber kleinere Betrage durfen nur noeh mit besonderer 
Genehmigung bei solchen Gesellsehaften ausgegeben werden, die 
einem wohItatigen Zwecke dienen. 

Ein Kux ist eine Urkunde nicht uber eine zahlenmaBige, 
sondern eine prozentuale Beteiligung an einer Gewerkschaft. 
Del' Inhaber eines Kuxes ist also nieht mit einem bestimmten 
Betrage, sondern mit einem gewissen Anteile an einer Gewerk
schaft beteiligt, zum Beispiel mit einem Hundertstel odeI' einem 
Tausendstel. 

Die Besonderheiten diesel' drei Hauptwertpapiergruppen im 
einzelnen auszufiihren, geht uber den Rahmen dieses Buches 
hinaus. 

Del' An- und Verkauf del' Wertpapiere erfolgt in del' Regel 
an den Wertpapimborsen und, soweit es sich urn solche Werte 
handelt, die an diesen nicht eingefuhrt sind, im freien V erkehr. 

Jedes Wertpapiergeschaft unterliegt einer Stempelabgabe. 
Sofern diese Abgabe. durch Verwendung von Stempelmarken 
entrichtet wird, ist uber jedes Geschaft eine SchluBnote auszu-
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stellen und diese mit .den erforderlichen Stempelma.rken zu ver
sehen. Die Marken sind mit dem Datum der Verwendung zu 
entwerten. Die meisten Banken entrichten jedoch die Stempel
gebiihren im Wege des Abrechnungsverfahrens. 

In diesem FaIle erha.lt die Abrechnung einen Vermerk, 
aus .dem hervorgeht, daB der zahlenma.Big anzugebende Stempel
betrag im Abrechnungsverfahren entrichtet worden ist. 

Die Stempelgebuhr ist ffir die einzelnen Wedpapiera.rten 
verschieden. Gesohafte zwischen Banken unterliegen einer ge
ringeren Gebiihr ala solche zwischen Banken und Kunden. 

Do. die Banken an den Nichtborsenpliitzen bei der Ausfiih
rung ihrer Borsenauftrli.ge sich der Hilie der Banken an den 
Borsenplli.tzen bedienen mussen, wiirde das eine Verteuerung 
in bezug auf den Stempel bedeuten, denn auBer dem Stempel 
zwischen Bank und Kunden ist naturlich auch ein Stempel 
zwischen der Bank am Nicht- und der Bank am BorsenpIa.tze 
fii.llig. Um diese Hii.rte zu vermeiden, hat man die sogenannte 
KommissionsschluBnote eingefiihrt. Die Bank am NichtbOrsen
pIa.tze, die fur einenKunden JC, 1000 Hosch-Eisen-Aktien zu kaufen 
hat, beantragt hiermit ihre Vertretung am Borsenplatze. Diese 
stellt eine SchluBnote ana zwischen sich und der Bank am Nicht
borsenplatze, versieht diese SchluBnote mit dem Zusatze "in 
Kommission" und verstempelt sie mit der zwischen Banken 
vorgeschriebenen Gebiihr. Den Betrag des hier verwandten 
Stempels kann nunmehr die Bank am Nichtborsenplatze bei 
der Versteuerung des Gescha.ftes zwischen sich und ihren Kunden 
kfirzen. Sie hat die betreffende SchluBnote mit einem Verinerk 
zu versehen: "Eine uber ein gleiches Geschaft Ia.utende, mit 
.£ ........ versteuerte SchluBnote bzw. ein Nachweis fiber die 
Versteuerung befindet sich unter Nr ......... in unserem Besitze." 

Die Stempelgebiihr ist ffir die einzelnen Wertpapiera.rten 
verschieden und aus der Aufstellung Seite 61 zu ersehen. 

Die Effektenauftrli.ge werden der Bank entweder ffir den 
Auftragstag oder ffir den Ia.ufenden Monat gfiltig gegeben. Anders 
befristete Auftrli.ge nehmen die Banken in der Regel nicht an. 
Bei Erteilung des Auftrages werden die mit der Weitergabe an 
die Borse verbundenen Telegrammkosten sofort beIa.stet. AuBer
dem wird ffir jeden vorzumerkenden Auftrag eine Vormerkungs
gebUhr von oM 15,- berechnet. Bei den Borsenauftrii.gen ant
stehen auBerdem folgende Kosten: 
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1. die Maklergebiihr siehe Aufstellung Seite60. 
2. die Gebiihr fiir die Bank" " " 60. 
3. der Stempel """ to. 
4. die Porto- und Telegrammspesen (Telegrammkosten 

ffir die Ausfiihrungsbestatigung). 

Bei bOrsenmii.Big ausgefiihrten Auftrii.gen zahlt der Kunde 
auBer dem Umsatzstempel noch einen Teil des Borsenstempels. 
Ihm werden daher die in der Aufstellung Seite 60, Spalte 2 an
gegebenen Sii.tze berechnet. 

Bei festverzinslichen Werlen sind auBerdem bei der Ab
rechnung die Stuckzinsen und die Kapitalertragssteuer zu beriick
sichtigen. Die Stucke sind meistens mit Halbjahreszinsscheinen 
versehen, und zwar umfassen diese jedesmal die Zinsen fur das 
Halbjahr, das dem Falligkeitstage des Zinsscheines vorausgeht. 
Kauft nun jemand am 15. Mai ein Papier mit Januar/Juli Zins
scheinen, so wird ihm der Zinsschein per 1. Juli mitgeliefert. 
Dieser Zinsschein umfaBt die Zinsen vom 1. Januar bis 1. Juli. 
Wurde der Zinsschein ohne besondere Berechnung auf den Kaufer 
iibergehen, so trii.te dieser in den ZinsgenuB fiir das betreffende 
Papier ffir die Zeit vom 1. Januar bis 1. Juli, wahrend er ihm 
nur fur die Zeit vom 15. Mai bis 1. Juli zusteht. Die Zinsen ffir 
die Zeit vom 1. Januar bis 15. Mai gehoren dem Verkli.ufer. 
Der Kaufer muB demnach dem Verkli.ufer die Zinsen ffir die 
Zeit vom 1. Januar bis 15. Mai vergiiten, und zwar wird der 
entsprechende Betrag gleich zu dem Kaufpreise unter Kfirzung 
der Kapitalertragssteuer zugerechnet. 

Da man bei Aktien im voraus nicht weiB, welche Dividende 
verteilt wird, kann man sie auch nicht in der Weise, wie bei fest
verzinslichen Werten in die Berechnung einsetzen. Der Kurs 
der Aktien versteht sich immer einschlieBlich des laufenden G&
winnanteilscheines. Der Wert des Dividendenscheines am 1. Juli 
von einer Aktie mit Geschii.ftsjahr 1. Januar ist daher in dem 
Kurse vom 1. Juli ffir diese Aktie mit einbegriffen. 

N ach den Borsengebrauchen erfolgt die Belastung des 
Gegenwertes von Wertpapieren bei Ankauf Wert Ankaufstag, 
wahrend die Gutschrift bei Verkauf Wert Lieferungstag del' 
Stucke, zuweilen auch einen Werktag nach deren Lieferung ge
schieht. Die Stuckzinsen werden jedoch bei Ankauf sowohl als auch 
bei Verkauf bis zu dem Tag des Geschli.ftsabschlusses gerechnet. 
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Bei Borsengeschaften tritt die Bank als Vermittler zwischen 
ihrem Kunden und einem anderen auf, infolgedessen muB sie 
auch die Papiere zu den festgesetzten Kursen weiterberechnen. 
Bei Eigengeschaften, d. h. bei Geschaften in solchen Werten, die 
an den Borsen nicht eingefiihrt sind, ist sie dagegen selbst Kaufer 
bzw. Verkaufer. Ihren Verdienst sucht sie in diesem Falle durch 
Kursauf- bzw. -abschlage. AuBer den Stempelabgaben werden 
hier weitere Gebiihren nicht berechnet. 

Abrechnungsbeispiele. 

BtirsenmaBiger Ankauf von .J(, lOooo,- 5010 Deutsche 
Reichsanleihe zu 77,500/0: 

J(. 10000,- 5°10 DeutscheReichsanleihezu 77,50% A 7750,
+ 5°1o Stiickzinsen vom 

1. Jan. bis 15. Mai 
= 135 Tg. .If. 187,50 

'f. lO% Kapitalertrags-
steuer 18,75 

" 
168,75 

.J(, 7918,75 

+ 112 %0 Maklergebiihr .If. 5,-
0,25%0 Stempel 2,-
0,50% Bankgebiihr 39,60 
Porto und Spesen 23,35 

" 
69,95 

Wert 15. Mai J(. 7988,70 

Wiirde der Verkaufer den Zinsschein per 1. Juli zUrUck
behalten, so miiBte er seinerseits dem Kaufer die Zinsen ffir die 
Zeit vom 15. Mai bis 1. Juli vergiiten. Die Berechnung stellte 
sich dann folgendermaBen: 

.J(, 10000,- 5°/oDeutscheReichsanleihezu 77,500/0 .J(,7750,-
'/. 5% Stiickzinsen vom 

5. Mai bis 1. Juli 
= 45 Tg. 
lO% Kapitalertrags

steuer 

.J(, 62,50 

6,25 .J(, 56,25 

J(. 7693,75 
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V'bertrag; .#. 761)3,75 

+ 1/2%0 Maklergebfihr .M. 5,-
0,25%0 Stempel 

" 
2,-

0,500/ 00 Bankgebfihr 
" 

38,50 
Porto und Spesen 

" 
23,35 68,85 

Wm't 15. Mai "" 7762,60 

BorsenmaBiger Verkauf von .4 50000,- 41/ 2% Friedrich
der-GroBe-ObI. zu 98,-%: 

J( 50000,- 41/ 2% Friedrich-der-GroBe-Obl. 
zu 98,_% "K 49000,-

+ 41/2 Ofo Stiickzinsen vom 
1. April bis 2. Aug. 
= 122 Tg. J(, 762,50 

. {. 10% Kapitalertrags-
steuer " 76,25" 686,25 

.J(, 50,
" 248,45 
" 58,80 

JC, 49686,25 

"j. 1 %0 Maklergebfihr 
0;50% Bankgebiihr 
1,20%0 Stempel 
Porto und Spesen " 73,05 JC, 430,30 

Wert 3. August JC, 49255,95 

BorsenmaBiger Ankauf von .ff, 30000,- Harpener Bergbau
Aktien zu 1860% : 

,," 30000,- HarpenerBergbau-Aktienzu 1860% J(, 558000,-
+ 2%0 Maklergebfihr.J(, 60,-

0,70% Bankgebiihr " 3906,-
1,09% Stempel ,,6082,20 
Porto und Tele-

grammkosten " 
123,40 " 10171,60 

Wert 19. August .J(, 568171,60 
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Borsenma.Biger Verkauf von'" 20000,- Charlottenburger 
Wasser-Aktien zu 450°/0: 

J(, 20000,- Charlottenburger-Wasser Akt. zu 
450% 

./. 11/2%0 Maklergebfthr oM 30,-
0,70°10 Bankgebftbr ,,' 630,-
1,09°/0 Stempel " 981,-
Porto und Telegramm

kosten " 
82,30 

.J(,90000,:-

" 1723,30 

Wert 19. April .J(, 88276,70 

Ankauf von oM 10000,- R.-Wolf-Aktien 
zu 970°/0: 

Jf, 10000,- R.-Wolf-Aktien zu 970°/0 
+ 10f0 Stempel 

im Freiverkehr 

.J(,97000,
" 970,-

Wert 15. Februar J(, 97970,-

Verkauf von 2 Stftck Graf-Schwerin-Kuxen zu .M. 420000,
fIir das Stftck: 

Stfick 2 Gra.f-Schwerin-Kuxe zu .J(, 420000,- J(, 840000,-
.f. 1°10 Stempel " 8400,-

Wert 25. Mii.rz .4' 831600,-

Bezugsrechte. 

Wenn die Aktiengesellschaften fur Kapital erhOhen, so 
stellen sie daB neue Kapital, oder die jungen Aktien, wie man zu 
sagen pflegt, ganz oder teilweise den alten Aktionii.ren zu einem 
Vorzugspreise zur Verfftgung. ErhOht z. B. eine Gesellscha.ft 
mit einem Kapital von .J(, 50000000,- das Kapital um 
'" 25000000,-, so bietet sie ihren Aktionaren diese '" 25000000,
zum Bezuge von vielleicht 150% an. Es stehen dann jedem 
Aktionii.r fUr .M, 2000,- alte Aktien .M, 1000,- junge Aktien 
zum Preise von 150% zu, obwohl die alten Aktien weit hOher, 
nehmen wir an 950°/0' stehen. Das Bezugsrecht bedeutet fftr 
die Aktionare in dem Falle einen wesentlichen Vorteil. 

Da nun nicht aIle Aktionare junge Aktien beziehen wollen, 
a.ndere die nur eine Aktie besi11len, daraufhin keine junge haben 
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konnen, so hat sich ein Ha.ndel auch in den Bezugsreohten heraus
gebildet. Derjenige, der keine jungen Aktien zu beziehen wftnscht, 
kann aein Anrecht auf die jungen Aktien verkaufen, andere wie
derum, die keine alten Aktien besitzen, junge aber beziehen 
mochten, oder solche. die mehr junge beziehen wollen, ala ihnen 
a.uf Grund ihrer alten Aktien zustehen, haben die Moglichkeit, 
Anreohte auf junge Aktien zu kaufen. Der Handel von Bezugs
reehten ist vor aUem dann von Bedeutung, wenn z. B. auf mehrere 
alte Aktien nur aine junge Aktie entfallt, oder wenn auf Grund 
von fUnf alten Aktien drei junge zu beziehen sind. In diesan 
Fiillen sind immer iiberschieBende Bezugsreehte zu ver- oder 
fehlende hinzuzukaufen. 

Das Bezugsrecht ist in einer bestimmten, bekannt zu machen
den Zeit unter Vorlegung der Mantel *) bei den ebenfalls bekannt
zugebenden Bezugsstellen auszuiiben. Bei den amtlich notierten 
Werten werden die Bezugsreohte an einigen Tagen gegen SchluB 
der Bezugsfrist an den Borsen amtlich notiert. Infolgedessen 
ist in diesen Bezugsreohten ein borsenmaBiger Handel zulassig. 

Geschafte in Bezugsrechten unterliegen der Stempelpflicht, 
genau wie die in den Wertpapieren seIber. Die sonstigen Ge. 
biihren usw. werden analog denjenigen bei den Wertpapieren 
bereohnet. 

Unter Beriicksichtigung des Kurses der alten Papiere, des 
Ausgabekurses der jungen Aktien und des Ausgabeverhaltnisses 
kann man den Wert des Bezugsrechtes berechnen. Angenommen, 
as werden junge Aktien im Verhaltnis von 3 zu 2 ausgegeben, 
d. h. es entfallen auf drei alte zwei junge Aktien, und der Aus
gabekurs der jungen Aktien steUt sich auf 125%' bei einem 

*) Die Wertpapiere bestehen ans zwei TeHen. del- eigentlichen Ule, 
kunde, dem sogenannten Mantel nnd dem Bogen. Bei festverzinslichen 
Werten werden von den Bogen die jeweils fiilligen Zinsscheine getrennt 
und eingezogen. Bei Aktien findet die Trennung der GewinnanteilBcheine 
nach Festsetzung der Hohe der Dividende statt. Die Kuxe sind mit Bogen 
nicht versehen. Die Besitzer der Kuxe werden in den Biichern der Gewerk. 
schaft namentlich gefiihrt. Die Anabeute, wie man bei Kuxen die ana
ZUBchiittenden Gewinne nennt, werden den Gewerken (den KuxenbesitzerD.) 
unmittelbar von der Gewerkschaft iiberwiesen. Infolgedessen muB bei 
einem Handel in Knxen stete die Umschreibung im Gewerkenbnche erfolgen. 
Die Umschreibung auf den neuen Besitzer wird anBerdem auf der Ruck· 
saite des Kuxscheines vorgenommen. 



Zu
sa

m
m

en
st

el
lu

ng
 t

fir
 S

te
m

pe
l-,

 M
al

de
r-

un
d 

Ba
nk

ge
bl

1h
re

n.
 

B
ez

ei
ch

nu
ng

 d
er

 W
er

tp
ap

ie
ra

rt
en

 

1.
 

K
ri

eg
sa

nl
ei

he
n 

un
d 

K
ri

eg
s-

S
ch

at
za

nw
ei

su
ng

en
 

de
s 

R
ei

ch
es

. 
. 

• 
. 

. 
. 

• 
. 

• 
. 

. 
• 

. 
2.

 A
nd

er
e 

A
nl

ei
he

n 
un

d 
S

ch
at

za
nw

ei
su

ng
en

 d
es

 
R

ei
ch

es
 u

nd
 8

01
ch

e 
de

r 
B

un
de

ss
ta

at
en

 
. 

. 
. 

3.
 S

ch
ul

d-
un

d 
R

en
te

nv
er

sc
hr

ei
bu

ng
en

 
in

la
nd

i
sc

he
r 

G
em

ei
nd

en
, 

G
em

ei
nd

ev
er

ba
nd

e 
un

d 
G

e
m

ei
nd

e·
K

re
di

t-
A

ns
ta

lt
en

, 
in

la
nd

is
ch

er
 K

or
pe

r
sc

ha
ft

en
, 

la
nd

li
ch

er
 

od
er

 
st

ii
dt

is
ch

er
 

G
ru

nd


be
si

tz
er

, 
in

la
nd

is
ch

er
 G

ru
nd

kr
ed

it
-

od
er

 H
yp

o
th

ek
en

ba
nk

en
, 

in
la

nd
is

ch
er

 
E

is
en

ba
hn

-G
es

el
l

sc
ha

ft
en

, 
in

la
nd

is
ch

er
 

Sc
hi

ff
sp

fa
nb

dr
ie

f-
un

d 
S

ch
if

fs
be

le
ih

un
gs

ba
nk

en
 o

de
r 

in
la

nd
is

ch
er

 S
ie

d
lu

ng
sg

es
el

is
ch

af
te

n.
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

4.
 

Sc
hu

ld
-

un
d 

R
en

te
nv

er
sc

hr
ei

bu
ng

en
 a

us
la

nd
i

sc
he

r 
S

ta
at

en
, 

K
om

m
un

en
 

un
d 

E
is

en
ba

hn


ge
se

ll
sc

ha
ft

en
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
• 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

5.
 A

nd
er

e 
aI

s 
di

e 
un

te
r 

1 
bi

s 
4 

ge
na

nn
te

n 
in

· 
un

d 
au

sl
an

di
sc

he
n 

S
ch

ul
d·

 
un

d 
R

en
te

nv
er

sc
hr

ei
-

bu
ng

en
 
.
.
.
.
•
•
•
.
•
.
•
•
.
•
.
.
.
 

6.
 I

nl
an

di
sc

he
 u

nd
 a

us
lii

.n
di

sc
he

 A
kt

ie
n,

 A
kt

ie
n

A
nt

ei
ls

ch
ei

ne
, 

R
ei

ch
sb

an
ka

nt
ei

Is
ch

ei
ne

, 
A

nt
en

· 
B

ch
ei

ne
 v

on
 

de
ut

8c
he

n 
K

ol
on

ia
lg

es
el

Is
ch

af
te

n 
un

d 
ih

ne
n 

gi
ei

ch
ge

st
el

lt
en

 d
eu

ts
ch

en
 

G
es

el
l· 

B
ch

af
te

n,
 

G
en

u1
3s

ch
ei

ne
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

I 
S

te
m

pe
l 

zu
 v

er
st

eu
er

n 
II 

IU
 b

er
ee

hn
en

 

'" 
'" 

0,
20
1 8

 
0,

40
 

0;
' f ~ 

0,
60

 I 
.... § 

0,
80

 I 
~
 ~ 

1
,-

J ~
 

1
,-

0,
25

) 
~
 =
 

0,
50

10
;' i ~ 1 ~
 

0
,7

5
, 
§ 

0,
95

1 
::r::

I ~ ~ 
1,

20
 

1,
09

 

.. .,.. 

fi
ir

 
je

 a
ng

ef
an

ge
ne

 
.4, 

10
0 

K
ur

sw
er

t 

M
ak

le
rg

eb
iih

r 
°/0

0 

1/
. 

1
/2

 

1 

~ f 

K
ur

sw
er

t u
nt

er
 2

00
°/

0 
10

10
0 

vo
m

 
N

en
nw

er
t.

 
K

ur
sw

. 
20

00
/0

 
bi

s 
un

te
r 

50
00

/0
 

P/
.o

/o
o 

v.
 N

en
nw

er
t. 

K
ur

s
w

er
t 

50
0%

 
u.

 
da

ri
ib

er
 

2°
/ 0

0
 

v.
 

N
en

nw
er

t, 
V

er


si
ch

er
un

gs
ak

ti
en

: 
1°

/0
0 

v.
 

au
sm

ao
he

nd
en

 B
et

ra
g 

G
eb

iih
r 

fu
r 

di
e 

B
an

k 
°/.

 

0,
50

 

0,
50

 

~ 
0,

50
 

0,
50

 
[ 

0,
50

 

0.
70

 

D
ie

le
 

T
ab

el
le

 e
nt

hi
il

t 
di

e 
zu

r 
Z

ei
t 

de
r 

A
U

IIg
ab

e 
de

s 
B

uc
he

s 
gU

lti
ge

n 
sa

tz
e 

fU
r 

S
te

m
pe

l.,
 

M
ak

le
r-

un
d 

B
an

kg
eb

ii
hr

. 
D

ie
 M

ak
le

rg
eb

iih
re

n 
be

zi
vh

en
 s

ic
h 

au
f 

di
e 

B
er

li
ne

r 
B

6r
se

. 

~
 f ~ 7 ~ ';I

 [ ~ 0
- [ I 1 



Bezugsreohte. 61 

Kura der alten Aktien von 735% , so laSt sich das Bezugsrecht 
wie folgt ermitteln: 

J(" 3000,- alte Aktien zu 735% =.f(, 22050,-
.M, 2000,- junge" zu 125% =.4(, 2500,-

.J(, 5000,- Aktien =.Jf, 24550,-

also: .M. 1000,- Aktien = Jf. 4910,- = 491 % , 

Der so errechnete Durchachnittskurs (491 %) wird vom Kurse 
der alten Aktien (7350/ 0) abgezogen. Die Differenz, in diesem 
FaIle sOlnit 244% , ist der Wert des Bezugsrechtes. 

Sind die jungen Aktien mit den alten Aktien nicht g1eich
berechtigt, vielleicht insofern, als sie am Gewinnergebnis des 
Iaufenden Geschaftsjahres nur zur Halfte beteiligt sind, so ist 
der halbe Wert der Dividende natfirlich zu berucksichtigen. Da 
man die Hohe der Dividende im voraus nicht kennt, laSt sich 
bier das Bezugsrecht nur annahernd berechnen. Nehmen wir 
die Dividende mit 30% an, so ergibt sich fur unser Beispiel 
folgende Berechnung: 

.II. 3000,- alte Aktien zu 735% abzugl. 15% halbe 
Dividende = 720% = "'" 21600,

;£ 2000,- junge Aktien zu 125% =.4f. 2500,-

.JI, 5000,- Aktien = J(, 24100,

also: .M. 1000,- Aktien =.it 4820,- = 4820f0. 

Das Bezugsrecht ist in diesem Falle demnacb 238% , 
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Das DevisengeschKft. 
Terminde,isen. 

Der verlorene Krieg und die Folgen der Nachkriegszeit haben 
fUr die deutsche Reichsmark eine Entwertung gebracht, die sie 
bald auf dem Nullpunkte hat anlangen lassen. Diese Entwertung 
der Mark im Zusammenhang mit ihrer Unbestandigkeit zwingt 
die Geschaftswelt dazu, dem Devisengeschafte immer erhohtes 
Interesse entgegenzubringen. Es handelt sich nicht nur darum, 
Devisen giinstig an- und zu verkaufen, sondern es hat sich sehr 
bald das Bestreben bemerkbar gemacht, die Schwankungen 
auf dem Devisenmarkte fur den Geschaftsmann moglichst aus
zuschalten, denn der Kaufmann will nicht spekulieren, sondern 
er will auf einer festen Grundlage Geschafte mit angemessenem 
Gewinne tatigen. Die erste Hand bot nach dieser Seite die Reichs
bank mit den sogenannten Kurssicherungstratten. Die Ein
richtung hat sich jedoch nicht sonderlich bewahrt, und durch die 
standig gesteigerten. Abschlage ist die Kurssicherungstratte aus 
dem Markte so gut wie verschwunden. An ihre Stelle ist das 
Devisentermingeschaft getreten. 

Das Devisentermingeschaft bietet die Moglichkeit, die Kurs
schwankungen in vielen Fallen auszuschalten. Will z. B. eine 
Firma einen Posten Ware nach Holland in Gulden verkaufen, 
fur den sie erst nach einem Vierteljahre Zahlung erhalt, so ist 
ihr das bei den standigen Schwankungen unmoglich, da sie am 
Tage des Geschaftsabschlusses noch keineswegs auch nur an
nahernd beurteilen kann, welchen Markbetrag sie fUr ihre Ware 
bekommen wird. Das Termingeschlift bietet nun die Moglich
keit, den nach einem Vierteljahr zu erwartenden Wahrungs
betrag schon jetzt zu verkaufen, das heiBt den Kurs festzusetzen, 
zu dem die Bank nach einem Vierteljahr die Gulden iibernimmt. 
Die Gutschrift des Markgegenwertes erlolgt naturgemli.l3 erst 
bei Lieferung der Devise. Die Kurse fur Terminabschliisse richten 
sich nach dem Tageskni'se und sind in der Regel etwas niadriger 
ala dieser. Die Spanne ist abhangig von der Marktlage und der 
Laufzeit. 
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Machen wir una das Gesagte an einem Beispiel klar: A. ver
buft am 15. April an B. in Amsterdam einen Posten Ware fur 
10000 Gulden. Die Zahlung ist bis spatestens zum 15. Juli zu 
erwarten. A. verkauft nun seiner Bank nach getatigtem Geschafts
abschlu13 diese 10000 Gulden mit Lieferung per 15. Juli zum 
Kurse von 9750,-. Das heiSt also, die Bank bezahlt am 
15. Juli dem A. fur die von ihm zu liefernden 10000 Gulden 
J(, 975000 und zwar ganz unabhangig davon, ob an diesem Tage 
die Gulden 6250,- oder 12860,- stehen. Naturlich ubernimmt 
auch die Bank das Risiko nicht auf eigene Gefahr, sie schlieSt 
vielmehr auch ihrerseits ein Gegengeschaft in irgendeiner 
Form abo 

Gehen bei A. die 10000 Gulden schon vor dem 15. Juli, 
meinetwegen am 20.Juni ein, so ubergibt er sie schon an diesem 
Tage seiner Bank. Diese schreibt sie ihm entweder zum Kurse 
von 9750,- mit J(, 975000,- gut oder sie bringt ihm den Gulden
betrag auf einem Wahrungskonto gut, in der Regel unter einer 
entsprechenden Verzinsung des Wahrungsguthabens, um dann 
am 15. Juli die Abrechnung und Gutschrift in Mark vor
zunehmen. Welcher Weg zu wahlen ist, hangt von der Ver
einbarung abo 

Eingehende Teilzahlungen konnen sogleich unter Anrechnung 
auf die abgeschlossene Gesamtsumme in Mark abgerechnet, 
oder aber auch auf Wiihrungskonto gesammelt und dann am 
Falligkeitstage in einer Summe verrechnet werden. 

Nicht minder wichtig ist das Termingeschiift fUr den Ein
kauf von Waren, denn kauft jemand am 1. Oktober eine Ware 
fUr 1000 Dollars, die er am 15. November erhiilt und am 1. De
zember zahlen muB, so weill er am Kauftage noch nicht im 
geringsten, was fun seine Ware kostet, weil er natiirlich noch nicht 
feststellen kann, was er am 1. Dezember fur die 1000 Dollars 
zu zahlen hat. Nun ware es ja moglich, die 1000 Dollars schon 
am Kauftage, am 1. Oktober zu kaufen und sie alsdann bis zum 
Zahlungstage zu verwahren. Dann muSten die Dollars natiirlich 
auch am 1. Oktober bezahlt werden, wahrend sie erst am 1. De
zember gebraucht werden. Es wiirde somit das Geld fur zwei 
Vonate festgelegt werden. Dieses liiSt sich sehr gut vermeiden, 
indem die Dollars nicht per Kasse, sondern per Termin, in diesem 
FaIle also per 1. Dezember, gekauft werden. Es wird dann genau 
wie beirn Verkauf nur der Kurs festgelegt, zu dem am 1. Dezember 
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die Bank die Dollars zu liefern hat. Lieferung und Zahlung 
erfolgt erst am 1. Dezember. 

Wenn eine Firma ihrer Bank am 10. Mai 1000 Pfund per 
1. August zum Kurse von 997,- verkauft, so heiBt das selbst~ 
redend nicht nur, daB die Bank verpflichtet ist, am 1. August 
diese 1000 Pfund zum Kurse von 997,--- zu iibernehmen, sondern 
die betreffende Firma ist naturgemaB ebenso verpflichtet, die 
Pfunde am 1. August gegen Zahlung zum Kurse von 997,- zu 
liefern. Anderseits ist fur den Fall, daB der Kunde Kaufer ist, 
dieser verpflichtet, die gekaufte Devise am vereinbarten Ter
mine zum festgelegten Kurse abzunehmen, ebenso wie die Bank 
ihrerseits wiederum zur Lieferung verpflichtet ist. 

Aus diesen Verpflichtungen ergeben sich fUr die Banken 
nicht unbedeutende Gefahren, denn liefert der Kunde die per 
1. August zum Kurse von 997 seiner Bank verkauften lOOO Pfund 
nicht, so muG die Bank sie eindecken, sie anderswo kaufen, 
weil ja auch sie einem anderen gegenft ber eine Lieferungspflicht 
eingegangen ist. Bei gestiegenen Kursen ist damit dann je nach
dem ein erheblicher Verlust verbunden. Die gleiche Gefahr 
besteht naturlich auch, wenn der Kunde Kaufer ist und bei 
gefalIenen Kursen am Falligkeitst,age nicht abnehmen kann. 
Deshalb tatigen die Banken Devisentermingeschafte nur mit 
solchen Kunden, die ihnen fur alIe Verlustmoglichkeiten Sicher
heit bieten. Vielfach wird auch eine besondere SicherstelIung 
fur etwaige Verluste aus Termingeschaften verlangt. 

Sofern die auf Termin verkaufte Devise aus irgendeinem 
Grunde bis zum Falligkeitstage nicht eingeht, ist eine Verlange
rung moglich. Diese geschieht in der Weise, daB der erforderliche 
Betrag zunachst auf Grund des Tageskurses eingedeckt und 
daB dann unter Zugrundelegung dieses Kurses ein neues Termin
geschaft getatigt wird. Kann z. B. der Kunde seiner Bank die 
vorhin erwahnten 1000 Pfund am 1. August nicht liefern, weil 
ihm sein Abnehmer Zahlung noch nicht geleistet hat, und hat 
er die Zahlung vielleicht bis zum 1. Oktober zu erwarten, so 
beantragt er bei seiner Bank die Vermngerung des GeschMtes 
bis 1. Oktober. Es werden dann am 1. August zum Kurse von, 
sagen wir 1050,- 1000 Pfund gekauft und zur Ablieferung ver
wandt. Gleichzeitig kauft ihm die Bank neue 1000 Pfund per 
1. Oktober zum Kurse von vielleicht 1035,- abo Sein Konto 
wird also zunachst mit J(, 1050000 belastet, dann wird es mit 
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Jf, 997000,- erkannt, so daB einstweilen ein Verlust von A 53000,
entsteht. Dieser ist jedoch zum groBten Teile nur scheinbar, 
weil am 1. Dezember die 1000 Pfund nunmehr zu 1035,- anstatt 
zu 997,- also mit .M, 1035000,- statt mit Jt 997000,- uber
nommen werden. Der wirkliche Verlust betragt somit Jt 15000,
und ist gleich der Spannung zwischen dem Ankaufskurse bei 
der Verlangerung von 1050,- und dem neuen Verkaufskurse 
von 1035,-. 

1st am Tage der Verlangerung der Kurs niedriger als der 
urspriingliche,' so entsteht zunachst zwar ein scheinbarer Gewinn, 
in Wirklichkeit aber immer ein Verlust, und zwar ist dieser jedes
mal gleich der Spannung zwischen dem Ankaufskurse bei der 
Verlii.ngerung und dem neuen Verkaufskurse. 

Handelt es sich um per Termin gekaufte Devisen, so ist die 
Verlii.ngerung ebenfalls moglich, und zwar analog der soeben 
geschilderten. 

Ablieferungspfiichtige Devisen. 

Da das Reich zur Leistung der Reparationszahlungen erheb
liche Devisenbetrage gebraucht, legt es groBen Wert darauf, daB 
ihm die Exportdevisen moglichst zur Verfiigung gestellt werden. 
Bei der Erteilung der Ausfuhrgenehmigung wird es daher in 
vielen Fallen zur Bedingung gemacht, daB der Verkauf in Aus
landswahrung erfolgt und daB die Devisen ganz oder teilweise 
an das Reich bzw an die Reichsbank als Ankaufstelle abgeliefert 
werden. Wenn Zahlungen fiir unter derartigen Bedingungen 
ausgefiihrte Waren eingehen, so ist die Devise der Reichsbank 
abzuliefern. 

Fiir die Ablieferung gelten zur Zeit im allgemeinen folgende 
Bestimmungen. Schecks und Wechsel, die nicht langer als 
14 Tage laufen, ferner akzeptierte Wechsel mit lii.ngerer Laufzeit 
werden zum Geldkurse des Einreichungstages, falls die Einreichung 
bis mittags 12 Uhr erfolgt, bei .spaterer Einreichung zum Geld
kurse des nachstfolgenden Notiztages ohne Kursabschlag ab
gerechnet. Die ubrigen Wechsel bedingen beim Ankauf einen 
Kursabschlag von 1/'//0 fiir jeden angefangenen Monat der Lauf
zeit. Bei Sohecks werden je nach Entfernung des Zahlungslandes 
4 bis 35 Tage und bei Wechseln fiir deren Laufzeit Zinsen in 
der Regel zum Diskontsatze des betreffenden Landes berechnet. 

Schmidt, Der Verkehr mit der Bank. 2. Auf!. 5 
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An Gebuhren kommen zur Berechnung zuna.chst eine allgemeine 
Gebiihr von 10/ 00 und bei Schecks und Wechseln auf NebenpIatze 
eine weitere Gebuhr von 1 %0' Bei Wechseln ohne Kosten auf 
Holland, Norwegen und Schweden wird auBerdem wegen des 
Zinsverlustes iniolge der ublichen verspateten Einlosung eine 
weitere Gebiihr von 10f0" gekiirzt. Bei Domizilwechseln erhOht 
sich der Diskont um 10f0. 

Die der Reichsbank abzuliefernden Devisen konnen ihr 
auch per Termin verkauft werden. Die Antrage sind von dem 
Verkaufer verbindlich zu stellen. Sie konnen "bastens" lauten, 
oder aber limittiert werden. Die Frist, auf welche die Reichsbank 
Termindevisen ankauft, ist zwar gesetzlich nicht baschrankt, sie 
soIl jedoch in der Regel nicht mehr ala 12 Monate betragen. Die 
Ubernahme findet statt auf Grund des jeweiligen Tagesgeldkurses, 
von welchem jedoch ein bestimmter, auf die Laufzeit berechneter 
prozentualer Abschlag vorgenommen wird; und zwar steigt die 
prozentuale Hohe dieses Abzuges mit der Lange der Lieferfrist. 

Bei nicht punktlichem Eingange der betreHendEm ausIan
dischen Zahlungsmittel ist eine Verlangerung auch der mit der 
Reichsbank getatigten Termingeschafte moglich. Die VerIange
rung erfolgt analog der zuvor geschilderten. Allerdings behalt 
sich die Reichsbank die Entscheidung in jedem einzelnen FaIle 
vor. Die prozentualen Abschlage sind bei VerIangerungen wesent
lich hOher, und zwar ubersteigen sie bis zur Halfte diejenigen bei 
den ursprunglichen Abschlussen. 

Da die Reichsbank Devisengeschafte, nur mit den bei ihr 
akkreditierten Firmen abschlieBt und auch da nur in einem ge
wissen U mfange, konnen die meisten Firmen ihre Devisen der 
Reichsbank nur durch Vermittlung ihrer Bank zuweisen. Bei 
dem Verkauf von Schecks und kurzfristigen Anweisungen wird 
im allgemeinen eine Verteuerung durch den Weg liber die Bank 
nicht eintreten, da die Banken ihrerseits seitens der Reichsbank 
giinstigere Bedingungen haben ala die Nichtbankiers. Sie konnen 
somit ihren Kunden die Reichsbankbedingungen einraumen und 
finden trotzdem einen Verdienst fUr sich. 

Anders liegt es bei langfristigen und bei Termingeschaften. 
Hier tritt die Bank der Reichsbank gegenuber in der Haupt
sache ala Garant auf, und dafur berechnet sie berechtigterweise 
fUr sich eine besondere GebUhr. 
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Die Bereehnungsarten. 

Die Devisengeschafte unterliegen einer StempeIsteuer vo 
10/ 00 des ausmachenden Betrages. Dabei wird jedes angefangene 
Tausend Mark Kurswert voll gerechnet. Die Stempelgebiihr 
zwischen Banken betragt nur 1iIo 0/00' 

EineamtlicheN otierungfiir Termindevisen bestehtzur Zeit noc 
nieht. Allerdings werden auch Termingeschii.fte auf Grund der amt
lichen Kurse unter entsprechenden Ab- und Aufschlagen getatigt. 

Die Verkaufsgeschii.fte durch die Reichsbank sind stempel
frei. Ebenso sind die Verkaufe, die die Bank im Auftrage des 
Kunden durch die Reichsbank tatigt, zwischen Bank und Kunden 
abgabefrei. Die Abrechnungen mussen allerdings einen Ver
merk tragen, aus dem hervorgeht, daB es sich um Reichsbank
devisen handelt. Betrage im Einzelfalle von weniger als Jf, 3000,
unterliegen der Stempelpflicht uberhaupt nicht. 

Die Stempelgebiihr beiNoten und Sorten betragt3 0/00' zwischen 
Banken 0,40/ 00, Betrage nnter .M, 3000,- sind auch hier frei. 

Devisen werden im freien Verkehr und an den Borsen ge
handelt. Man unterscheidet und notiert allgemein sogenannte 
Geld- und Briefkurse. Zum Geldkurse wird aufgekauft und zum 
Briefkurse abgegeben. Die Geschafte im freien Verkehr werden 
allgemein "netto" a.bgeschlossen, d. h. es werden neben dem 
Stempel, der dem Bankkunden stets in voller Hohe angerechnet 
wird, besondere Spesen nicht belastet. Die Bank sucht ihren 
Gewinn in Kurs-Auf- und Abschlagen. Anders verhii.lt es sich 
bei den an den Borsen ausgefiihrten Auftragen. Hier werden 
auch dem Knnden die amtlich festgesetzten Kurse angerechnet, 
und zwar bei Verkaufen der Geldkurs und bei Ankaufen der 
Briefkurs. Fur ihre Arbeitsleistung berechnet die Bank eine 
Gebiihr, deren Rohe besonderer Vereinbarung unterliegt. Neben 
dem Stempel von 10/ 00 wird auBerdem die Halfte der zwischen 
Banken zu zahlenden Stempelgebuhr von 1110 0/00' also insgesamt 
11/20%0 gleich J(, 1,05 fiir je Jf, 1000,- zur Belastung gebracht. 

Nun einige Abrechnungsbeispiele: 
Ankauf am 6. April von Pfund 1000 Auszahlung London 

zu 867,50 im Freiverkehr. 
Pfund 1000 Auszahlung London zu 867,50 J' 867500,-

zuzugl. Stempel" 868,-

Wert 6. April JC, 868368,-

... 
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Verkauf am 5. Januar von franz. Francs 6365,50 Scheck 
a/ Paris zu 2344,50 zu den Reichsbankbedingungen: 
Frcs. 6365,50 Scheck a/ Paris zu 2344,50 A 149239,15 

abzuglich 4 Tage 50/ 0 Zinsen A 82,90 
" 1 0/ 00 GebUhren " 149,25" 232,15 

Wert 6. Januar J(, 149007,-

Stempelfrei, da Reichsbankdevise. 

Verkauf am 10. Marz von Gulden 12375,96 Scheck a/ Den 
Haag zu 9385,80 zu den Reichsbankbedingungen: 
Hi!. 12375,96 Scheck a/ Den Haag zu 9385,80 -" 1161582,85 

abzuglich 4 Tage 41/ 2% Zinsen.M, 580,80 
" 10/ 00 Gebiihren " 1161,60 
" 10/ 00 Nebenplatzgeb. ,,1161,60 " 2904,-

Wert 11. Miirz "" 1158678,85 

Stempelliei, da Reichsbankdevise. 

BorsenmiU3iger Ankauf am ll. Juni von dan. Kronen 5000,
Auszahlung Kopenhagen zu 5734,50: 
Kr. 5000,- Auszahlung Kopenhagen zu 5734,50 oM. 286725,-

zuzuglich 10/ 00 Gebiihren ~4' 286,70 
1,050/ 00 Stempel " 301,35 

" Telegrammgeb., Porto u. 
Spesen " 24,50 " 612,60 

w;.:t11. Juni Jf, 287337,60 

Verkauf am 9. Oktober von Francs 10000,- schweizer 
Noten zu 5630,- im Freiverkehr. 

Frcs. 10000,- schweizer Noten zu 5630, Jf, 563000,
" 1689,-abziiglich 3 0/ 00 Stempel 

Wert 9. Okt. A 561311,-

Da die meisten Banken die Stempelgebiihren nicht durch 
Verwendung von Stempelmarken, sondern im Wege des Ab
rechnungsverfahrens entrichten, werden uber die Devisen- und 
Sortengeschafte SchluBnoten nicht ausgestellt. Die Abrech
nungen erhalten vielmehr einen Vermerk, aus dem hervorgeht, 
daB die mit dem Betrag zu nennende StempelgebUhr im Ab
rechnungsverfahren entrichtet worden ist. Siehe die gleiche Form 
bei Besprechung des WertpapiergeschRftes Seite 54. 
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Das Reichsbank-Girokonto. 
Wenn das Postscheckkonto (s. S. 70) in erster Linie dem 

bargeldlosen Zahlungsverkehr im kleinen dient, so ist das Reichs
bank-Girokonto vorzugsweise fiir gro13ere Umsatze geeignet. 
Es kann nicht die Aufgabe dieser Abhandlung sein, den Verkehr 
mit der Reichsbank im einzelnen zu besprechen, da diejenigen 
Firmen und Personen, die ein Reichsbank-Girokonto unter
halten, nach dieser Seite hinreichend unterrichtet sein diirften 
und da anderseits von jeder Reichsbankanstalt kostenlos das 
Buchlein "Allgemeine Bestimmungen fUr den Geschiiftsverkehr 
mit der Reichsbank" zu beziehen ist, das jeden gewiinschten Auf
schluB gibt. Nur auf eincn Vorteil des Reichsbank-Girokontos, 
der auch den Nichtinhabern eines solchen zugute kommt, sei 
hier hingewiesen. 

Ebenso wie beim Postscheckkonto derjenige, der kein Post
scheckkonto unterhalt, auf das Konto eines anderen Betrage 
einzahlen kann, so kann auch jeder auf das Reichsbank-Giro
konto eines anderen Einzahlungen leisten, und zwar hat die Ein
zahlung bei einer beliebigen Reichsbankanstalt zu erfolgen. 
An Gebuhren werden bis .;" 10000,- 1 %0 und bei Betragen 
uber .;1' 10000,- 1/2%°' mindestens jedoch .1, 3,- fur jede 
Einzahlung berechnet. Einzahlungen auf ein Girokonto am 
Platze sind frei. 

Werden Einzahlungen von Nichtkontoinhabern auf am 
Platze befindliche Girokonten geleistet, so werden auf Verlangen 
gebiihrenfreie Quittungen erteilt, sofern der Text auf den hierzu 
bestimmten und am Schalter einzufordernden Formularen ge
hOrig ausgefiillt wird. 

Die Dberweisungen nach au13erhalb erfolgen im allgemeinen 
gebiihrenfrei, wenn der Einzahler gleichzeitig der Reichsbank 
gewinnbringende Geschiifte zufilhrt, z. B. durch Diskontierung von 
guten Wechseln. Der Einzahler hat einen von ihm selbst auszu
stellenden Lieferzettel nebst anhangendem Duplikat mit Quittungs
vordruck einzureichen; das Duplikat wird ihm dann vollzogen 
zurUckgegeben. Die etwaige Angabe einer dritten Person, fur 
deren Rechnung die Einzahlung erfolgen soIl, wird nicht berlick
sichtigt. Es bleibt dem Einzahler liberlassen, den Empfanger 
des Geldes liber den Zweck der Zahlung selbst zu benachrichtigen. 
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Die Reichsbank priift nicht, ob der Empfa.nger ein Giro
konto besitzt; dieses vorher festzustellen, ist Sache des Einzahlers, 
der auch die Folgen zu tragen hat, wenn die Gutschrift in Er
mangelung eines Girokontos nicht ausgefiihrt werden kann. An
spruche wegen u,nrichtiger Gutschrift verjahren in sechs Monaten. 

Diejenigen, die kein eigenes Reichsbank-Girokonto, wohl 
aber ein Bankkonto unterhalten, geben natiirlich am einfachsten 
ihrer Bank den Auf trag, aIle Reichsbanktiberweisungen fiir sie 
auszufiihren. 

Das Postscheckkonto. 
Das Postscheckkonto bietet besonders da, wo es sich urn 

kleinere Betrage handelt, manchen Vorteil. Jeder Geschii.fts
mann soUte sich daher neben seinem Bankkonto auch ein Post
scheckkonto eroffnen lassen. Das Ideal des Postscheckverkehrs 
ist die Umschreibung von einem Konto auf das andere vermittels 
des roten 'Oberweisungsformulares. Jedem 'Oberweisungsformulare 
ist ein Absohnitt angeheftet, der vom Scheckamte dem Zahlungs
empfa.nger ausgehandigt wird und daher zu allerlei Mitteilungen 
an diesen benutzt werden kann. Die Uberweisung ist fUr den Auf
traggeber sowohl als auch den Empfanger vollstandig gebiihrenfrei. 

Eine der wesentlichsten Bedeutungen des Postscheckkontos 
liegt jedooh noch immer darin, daB auch derjenige, der kein 
Postscheckkonto unterhii.lt, auf einfaohe und billige Weise auf 
das Konto eines andern Betrage einzahlen kann. Die Ein
zahlung erfolgt mit Hille der bekannten blauen Zahlkarte. Dar 
linke Absohnitt wird vom Scheckamte dem Zahlungsempfa.nger 
tibersandt und kann daher mit Angaben iiber die Verwendung 
des Geldes und auoh mit anderen Mitteilungen versehen werden. 
FUr den Kontoinhaber ist die Zahlkarte gebtihrenfrei, dagegen 
hat der Einzahler durch Verwendung von Briefmarken folgende 
Gebiihren zu entrichten: 

bis .J(, 100,- J(, 0,75 
tiber" 100,- bis.«, 500,-" 1,50 

" " 500,-" " 1000,- " 2,
" "1000,-,, ,,' 2000,- " 4,

" 2000,- " ,,5000,- " 5,-
tiber " 5000,- " 6,-
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Einen weiteren Vorteil bietet das Postscheckkonto bei der 
V"bermittlung von Betragen an solche Leute, die weder ein Bank
konto noch ein Postscheckkonto haben und denen auch nicht 
mit einem Barscheck (ohne Vermerk "Nur zur Verrechnung") 
gedient ist. Es dfuite sich hier besonders urn solche Personen 
handeln, die auf kleinen Ortschaften wohnen. Will man in diesem 
Falle einen Betrag tiberweisen, so bedient man sich des Scheck
formulares. Man versieht dasselbe auf der Vorderseite mit der 
zu zahlenden Summe und auf der Rtickseite mit der genauen 
Adresse des Geldempfangers. Der Scheck wird dem Postscheck
amte eingesandt, und das Postscheckamt laBt durch Vermitt
lung der Post dem Adressaten den Betrag auszahlen. Der linke 
Abschnitt des Schecks wird dem Zahlungsempfanger ausgehandigt 
und kann daher wiederum fUr Mitteilungen an denselben benutzt 
werden. Der Vorteilliegt, abgesehen davon, daB man kein Bar
geld zur Post zu bringen hat, in der Portoersparnis. Das Scheck
amt rechnet fUr jede Barzahlung eine Grundgebiibr von 
75 Pfennig und eine Steigerungsgebtihr von 1%0' also .M. 1,
mr je -" 1000,-. 

Das Scheckformular wh·d man auBerdem auch gebrauchen, 
wenn man vom Postscheckguthaben einen Barbetrag fur den 
eigenen Bedad abb.eben will. Man gibt hier sich seIber als 
Empfanger an. 

Die durch Postauftrag oder Nachnahme zu erhebenden 
Betrage laBt man vorteilhaft tiber das Postscheckkonto laufen, 
da man dadurch das teure Postanweisungsporto spart. Von 
dem Postscheckamte sind zu diesem Zwecke besondere Postauf
trags- bzw. Nachnahmeformulare mit angeheiteter Zahlkarte 
zu beziehen. Die Zahlkarte ist auszuftillen, und zwar sind die 
auf Seite 70 genannten Gebuhrenbetrage zu kurzen. Die Aus
fiillung kann mit der gleichen Summe geschehen, wenn die Zahl
karle entsprechend frankiert wird. 

Es ist empfehlenswert, auch die eingehenden Postanweisungs-
betrii.ge dem Postscheckkonto tiberweisen zu lassen. Zu diesem 
Zwecke muB bei der Post ein dahingehender Antrag gestellt 
werden. Die Postanweisungsabschnitte werden alsdann dem 
Adressaten durch die Post zugestellt, wahrend die Betra.ge taglich 
in einer Summe mittels Zahlkarte auf sein Postscheckkonto 
eingezahlt werden. In den meisten Fallen dtirfte es hier allerdings 
angebracht sein, das Geld nicht dem eigenen Postscheckkonto, 
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sondern un mittel bar der Bank uberweisen zu lassen. Auch in 
diesem Falle ist der Antrag beim Postamte zu steUen. Die Ab
schnitte werden dem Adressaten ebenfalis durch die Post aus
gehandigt. Gutschriftsanzeige geht ibm dagegen von seiner 
Bank zu. 

Spesen werden vom Scheckamte nur fUr Barauszahlungen 
belastet, und zwar werden dieseJben von Zeit zu Zeit in einer 
Summe dem Konto unter entsprechender Mitteilung abge
schrieben. AIle Briefe an das Scheckamt werden portofrei be
fordert, sofern man sich del' vom Scheckamte zu beziehenden 
Briefumschlage bedient. 

In der Regel wird auf dem Postscheckkonto mehr 
Geld eingehen, als man fiir seine Verfugungen benotigt. Auf 
Postscheckkonto Guthaben anzusammeln, diirfte nicht emp
fehlenswert sein, da Zinsen dafiir nicht vergiitet welden. 
Man iiberweist daher alies iiberfliissige Guthaben auf das Bank. 
konto. 

Antrage auf Eroffnung eines Postscheckkontos konnen hei 
jedem Postamte gestellt werden. 

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Buchdruckerei G. m. b. H., Berlin SW 68, Kochstr. 68-71. 
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