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Vorwort zur ersten Auflage.

Schon lange hatte sich in den kaufmannischen Schulen die Not
wendigkeit herausgestellt , zu den einzelnen Spezialfachern, wie
Rechnen, Buchfiihrung, Deutsch etc., noch ein besonderes Fa.ch
ffir Handelslehre (Kontorpraxis) hinzuzufiigen, um gleichsam hierin
eine Vorbereitung und Erganzung fUr die Sonderfacher zu erzielen.
Die Kontorpraxis sollte sozusagen den Mortel bilden, welcher die
Fugen des gesamten kaufmsnnischen Lehrgebsudes in allen seinen
einzelnen Fachern ausfiillt.

In dem naohstehenden kleinen Leitfaden habe ich versucht,
die Hauptpunkte, welche fUr den notwendigen Gebrauch im kauf
msnnischen Leben erforderlich sind, kurz auszufiihren. Es war
meine Absicht, mich mcgliohst knapp zu fassen und in leicht ver
stii.ndlicher Form nur das Notwendigste zu bringen, um den Preis
der Broschiire mbgllchst niedrig stellen zu konnen. Mage daa kleina
Werk in allen Fachkreisen eine freundliche Aufnahme finden.

Be r lin W., April 1899.

Vorwort zur elften his dreizehnten Auflage.

Die belden letzten Auflagen sind duroh die inzwischen eingetre
tenen Anderungen und neueren gesetzlichen Bestimmungen wieder
der Neuzeit vallig angepaBt worden. Die Anordnung des Stoffes
blieb dieselbe.

Be r lin W. 10, Oktober 1918.

M. Bebm.
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A. Registraturwesen 1m Kantor.
Der erste Grundsatz eines jeden Kaufmannes muB sein : "Ord.

Bung in allen Dingen". Daher muB selbst bei den einfachstenArbeiten
stete dieser Grundsatz beherzigt werden, nirgends aber ist er mehr
am Platze ala bei den Arbeiten im Kontor. Das Handelsgesetzbuch
vom 10. Mai 1897 verpflichtet mit § 38 jeden Kaufmann*):

1. Biicher zu fiihren und in diesen seine Hsndelagesohafte und
die Lage seines Vermogena naoh den Grundsiitzen ordnungsgemii.Ber
Buchfiihrungersichtlichzumachen, 2. eineAbschrift der abgesendeten
Handelsbriefe zuriickzubehalten und 3. die Abschriften sowie die
empfangenen Handelsbriefe g e 0 r d net aufzubewahren. DieNioht
erfiilIung dieser Pflichten hat bei ZahlungseinstelIung oder Konkurs
strsfreehtliche Folgen.

In groBeren kaufmanniachen Betrieben werden a 11 e ein
gehenden Briefe n.dergl.journalisiert d . h., ineindazumitbestimmtem
Vordruck versehenes Journal (Tagebnoh), dessen Reihen mit lau
fenden Nummern versehen sind, werden Name und Wohnort des
Briefabsenders eingetrsgen, oft such ein kurzer Vermerk, der
eieh auf den Inhalt des betreffenden Schreibens bezieht. Das Sohrift
stuck selbst erhii.lt die Nummer, unter der es eingetragen ist. Bei
seiner Beantwortung oder nsoh volliger Erledigung des Inhaltea
wird ein entsprechender Vermerk im Journal gemacht oder die
betreffende Nummer dsrin durchstrichen. Hierdurch ist eine Kon
trolIe fiir die Erledigung der einzelnen Schriftstiicke gegeben. Muster
eines Briefjournals s. S. 2.

In solchen Betrieben, die nicht alle eingehenden Briefe re
gistrieren, ist es doch zum mindesten notwendig, daB Schrifbsttloke,
die Auftrage enthalten, in ein Auftragsbueh, Orderbucb oder
Kommlssionsbucb eingetragen werden.

§ 44 des Handelsgesetzbuches verpflichtet den Kaufmann,
seine Handelsbiicher sowie die empfangenen Handelsbriefe und die
Abschriften der abgesendeten Handelsbriefe zehn Jahre lang geordnet
aufzubewahren.

Zu diesem Zwecke werden alle Briefe, Karlen, Memoranden
(Mitteilungen) naoh ihrer Erledigung in ein bestimmtes Format
geknifft. mit Namen und Ort des Absenders unter Hinzufiigung

*) d. h . Vol1kaufmann; Minderkaufleute, daa sind aolche, deren,
Geschiift als Kleinbetrieb angesehen wird, unterliegen diesen Be
etimmungen nicht.
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des Datums iiberschrieben und alphabetdeeh in ein dazu bestdmmtee
Regal abgelegt. Fakturen, Steuerquittungen u, dergl. pflegt man der
Zeitfolge naoh fiir jeden Monat in je ein Paket zu ordnen und ge.
sondert aufzuheben. NachSchluB des Geschiiftsjahres sind die gesam
ten Geschaftspapiere, ordnungsgema.B gebundelt, in Kisten zu legen
und als "Scripturenu oder besser "Schriftwechsel" aufzubewahren.

Die abzusendenden Handelsbriefe werden meist in einem
paginierten, d. h. mit laufenden SeitenzaWen versehenen Kopier
buch kopiert. Diesea Buch ist taglich sorgfaltig zu registrieren;
an seinem Schlusse befindet sieh ein alphabetischea Register, hOI. daa
Name und Wohnort des Briefempfdngers eingetragen werden unter
Hinzufiigung der SeitenzaW, auf der sioh die Kopie befindet. Beim
Registrieren ist darauf zu aehten, daB die an e i n e n Gesohaftafreund
geriehteten Schriftstiicke hintereinander unter des sen N amen
eingetragen werden. In der Regel wird auf der Kopie sogleich das
Folium (die Seitenzahl) eines etwa vorangegangenen Sehreibens mit
Buntstift vermerkt und beidem vorangehenden.Schreiben das Folium
des na.chfolgenden Schriftstftekes aufgefiihrt; auf diese Weise er
apart man spater beim Durchlesen des Sehriftwechsels ein hsufigerea
Nsohsohlagen im Register.

In grBBeren Betrieben weicht man von dieser Form oft insoweit
ab, als jedem einzelnen Geseha.ftsfreunde -eine Art Aktenstiick
oder eine besondere Mappe eingerichtet wird, die dasu bestimmt
iet, den ganzen Schriftwechsel zwischen beiden Teilen aufzunehmen.
Man verzichtet daher hier auf das Kopierbuch als Sammelbuch
des gesamten ausgehenden Schriftverkehrs und fertigt die Kopie
auf einzelnen Blsttern an, die alsdann der Mappe des betreffenden
Geschaftsfreundes eingefiigt und naohtraglioh mit der Seitenzahl
versehen werden.

In den meisten Betrieben, die sieh der Schreibmasehine be
dienen, wird die Kopie als Durchsohlag gleich bei Anfertigung des
Briefes hergestellt.

AuBerdem wird in den meisten Betrieben ein Privat-Kopier
buch benutzt fiir solohe Briefe, deren Inhalt dem Geschdftepersonel
entzogen werden soll.

B. Postwesen.
Das Postwesen ha.t sich aus den kleinsten Anfangen duroh

die Jahrhunderte hindurch zu einer Kulturmacht ersten Ranges
entwickelt und hat besonders nach Einfiihrung der Eisenbahnen
die Entwicklung des Handels kraftig gefordert, Die Post kanu
aIs die erste Helferin des Kaufmanns angesehen werden, ebenso
wie dieser wiederum der beste Kunde der Post genannt werden muB.

Mit der Einigung Deuteohlands ist auch eine Verschmelzung dee
bls dahin ziemlich ma.nnigfaltigen Postwesens der einzelnen Bundes-

1*
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staaten erfolgt und das gesamte Post- und Telegraphenweaen 1m
DeutschenReiche unter eine einheitlieheGesetzgebung gestellt worden.

Im Jahre 1914 bestanden im Deutschen Reiche 41 415 Post
anstalten*) mit einem Beamtenpersonal von 334063 Kopfen,

Briefe worden befordert 7024 Millionen Stuck, d. h. auf den
Kopf der Bevolkerung fast 100 Stiick, Pakete ohne Wertangabe
293 Millionen Stuck (4,38 Stuck auf den Kopf), Postsendungen mit
Wertangabe fur 29,876 Milliarden Mark (446 Jf. auf den Kopf),
Postanweisungen fur 8,732 Milliarden Mark (130 Jf. auf den Kopf).
AuBerdem wurden im Postscheckverkehr etwa 17 Milliarden um
gesetzt. Telegramme wurden 51,858000 Stuck befordert, d. h. auf
100 Einwohner 77 Stuck.

Die Bmtto-Einnahmen im Reichspostgebiet stellten sich 1913
auf 946 Millionen Mark, der DberschuB auf 115 Millionen Mark.

Zunachst sind eingehende und susgehende Postsaohen zu unter
soheiden.

Eingehende Postsachen: Die Bestellung der Postsendungen ist
in den verschiedenen Stadten an besondere postalische Bestimmungen
gebunden, die von Fall zu Fall besonders zu beriicksichtigen sind.
Die in Berlin zur Bestellung gelsngenden gewohnliohen Briefschaften
werden in den Innenbezirken 8 mal bestellt, und zwar von 7%, Uhr
morgens bis 78/ 4 Uhr abends, an Sonn- und Feiertagen 1 mal. In
den AuBenbezirken ist die Bestellung weniger haufig, an Sonntagen
aber ebenfalls einmal.

Borsenbriete: Die in der Zeit von 12 bis 2 Uhr na.chmittags
eingehenden Briefe, die statt der Wohnung des Empfangers (Adres
saten) den Vermerk "Borse" trsgen, werden durch besondere Boten
dort bestellt.

Bahnhofsbriete (nur innerhalb Deutschlands): Wiinscht ein
Bmpfsnger Briefe von einem bestimmten Absender unmittelbar
naoh Ankunft des Eisenbahnzuges amBahnhof inEmpfang zunehmen
(Bahnhofsbriefe), so hat er dies der betr. Postanstalt mitsuteilen,
die ibm gegen Entrichtung der festgesetzten Gebiihr ein Ausweis
schreiben einhandigt.

Die Verstandigung mit dem Absender, daB die Bahnhofsbriefe
stets zu demselben Zuge ausgeliefert werden, liegt dem Empfsnger ob.

Bahnhofsbriefe mfissen der Form und der sonstigen Beschaffen
heit naoh zur BefOrderung als Briefe geeignet sein und diirfen weder
unter Einschreibung oder Wertangabe befdrdert werden, noch das
Gewicht von 250 Gramm iiberschreiten. Zum VerscWusse sind
Briefumschlii.ge zu verwenden, die mit einem breiten roten Rande
versehen sind und am Kopfe in groBen Buchstaben die Bezeichnung

*) Im Ausland best anden au13erdem noch 252 deutsche Post- und
230 Telegraphenanstalten, sowie 177 Fernsprechanstalten.
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"Bahnhofsbrief" trsgen; auf der Ruckseite des Briefumsohlags is'
der Name des Absenders anzugeben.

Bahnhofsbriefe mUssen vomAbsender frankiert werden. Die
neben dem Porto zu entrichtende Gebuhr fiir die tagliche Abholung
[e eines mit einem bestimmten Eisenbahnzuge befOrderten Briefes
von demselben Absender an den Empfsnger betragt 12 J( fur den
Kalendermonat oder, wenn die Beforderung fiir kiirzere Fristen ala
einen Mona.t erfolgen soll, 4 .« fiir die Woche oder den Teil einer
Woche. Die Gebiihr ist von dem Empfii.nger im voraus zu zah1en.

Die Aushandigung der Bahnhofsbriefe erfolgt nur gegen Vor
zeigung des Ausweisschreibens. Meldet sioh der Abholer nicht reeht
zeitig, so werden die Briefe gegen eine festgesetzte Gebiihr durcb
Eilboten bestellt.

Lagerbriefe sind Briefe, die vom Empfanger abgeholt werden
und statt der Adresse mit dem Vermerk "Poste restante", "post
lagerndr- oder einer Chiffre, z. B .: "X. Z. 71. Postlagernd Berlin,
Postamt 58" versehen sind; postlagernd Berlin ohne weitereAngaben
bedeutet: "Briefpostamt", Heiligegeiststr. 24/33. Lagernde Sen
dungen miissen innerhalb eines Monats abgeholt werden, Nach
nahmesendungen binnen 7 Tagen, Briefe mit Wertangabe und
Pakete aus dem Auslande binnen zwei Monaten.

Um die Abholung von Lagersendung dureh Unbefugte zu ver
hindern, konnen gegen eine Gebiihr von 25 Pf. Postlagerkarten
auf hellrotem Kartonpapier in nachstehender Form, die mit fort
laufenden N ummern versehen sind, verwendet werden. Diese
Karten gelten einen Monat vom Tage der Ausstellung abo

Kalserliches
Postamt

......................• den ··· 19 .

Po s t1agerkart e
Hr••• 3 _ .

(Name der POltanatalt)

Ciiltlg bis einsohl• ...........19.....

(Vorderseite) (Riickseite)
.....................................................· ···· · · ····==· ··· · r ·.·· · · · ·Di~ · ·~~t~~·· ·d·~~··"A~I~~h~iIt··· · · · · · · · · ·· ·· ··

j . Postlagerkarte Hr••• 3 .

I:~:· ··~~~Na::~:;~:::~~::t~~~~~~: ;
~ eingehenden gewohnllchen Brief-:
~ sendungen werden nur gegen Vor- j
~ zeigung dieser Karie am Post- :
~ sebalter ausgehindigt. j

! [~] I
~ Der Inhaber einer Poatlagerklute In:
1 fur alle Nach/elle lI.rantwortlielt, die 0111 ~
: dem Verlu,/ odcr der ml/.brauchlich.n :

" _ _._..__.._.._~.:..~!!.. .. . . . . . . J..~~~~.~~~~~..~~..~'::~~..~~.~~~~~~~ _...!
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Wer die Zustellung von Poatsaohen n i o h t durch den Brief
trager wiinscht, muB dies durch besonderen Antrag e i n f ii r
a II e m 0.1 anzeigen, GroBere Handlungahduser pflegen ihre Post.
sendungen haufig von der Posta.nsta.lt ihres Bezirkes a.bzuholen ; auf
ihrenRechnungen, Preislistenusw.geben siedie Nummerdes betreffen
den Postfaehes an. Versuchsweise sind auoh in einzelnen groBeren
Stii,dten ve r s chi i eBb 80 r e Brieffseher eingerichtet und gegen
eine Gebiihr von 12-18 "" jahrlich der Handelswelt zur Verfiigung
gestellt.

Postausweiskarten: Auf Antrag werden von den Postiiomtem
PostauBWeiskarten gegen eine Gebiihr von 50 Pi. fUr die Dauer
eines Jahres, vom Tage der Ausstellung -ab gereohnet, ausgegeben.
Der Antragsteller hat hierzu seine unaufgezogene Photographie
einzuliefem und bei der Ausfertigung seine Namensunterschrift
auf die Ausweiskarte zu setzen. Die Karte gilt zur Empiang·
nahme von Postsendungen [eder Art auoh in Belgien, Dsnemark,
Frankreich, Imxemburg, Schweden, Norwegen, Osterreich, Italien,
Spanien und in der Schweiz, sowie in den deutschen Schutzgebieten.

Postvollmacht: Der Empfsnger von Postsachen kann einen
anderen zur Empfangnahme bevollmachtigen. Die Unterschriit des
Vollma.chtgebers muB beglaubigtund in der Vollmacht angegeben
werden, fiir welche Art von Sendungen die Vollmacht gelten soll,
Vordrucke hierzu werden unentgeltlich ausgegeben. Die Vollmacht
gilt bis auf Widerruf und bedingt in PreuBen eine Stempelgebiihr
von 1,50 -".

Die Post ist naoh § 48 ihrer Bestimmungen wohl berechtigt,
die Unterschrift des Empfangers zu priifen, aber nicht dazu ver
pflichtet. Falls der Adressat nicht angetroffen wird , so kann die
Ausbandigung gewohnlioher Sendungen an erwaehsene Familien
mitglieder oder suoh an das Dienatpersonal, auoh wohl an den
Hauswirt oderPfortner erfolgen. Einschreibebriefe, Postanweisungen
und Wertsendungen bis zur Robe von 400.J(, konnen ebenfalls an
erwachsene Familienmitglieder bestellt werden, wenn nicht aus
driicklich die Bestellung als "eigenhandig" oder "personlich" vor
geschrieben worden ist. Wertsendungen iiber 6000 "" miissen in
Berlin vomHofpostamt, bezw. Amt 5, 20, 23, 52 abgeholt werden.

Postanweisungen: Bestellung in Berlin werktaglich 3 mal und
zwar 8-10% Uhr, 11~-2% Uhr, 4-6 Uhr.

Pakete: Bestellungen in Berlin 2mal taglich, 8-11 Uhr, 4-8 Uhr
.An BestellgebUhren sind zu zahlen: Fiir Postanweisungen das

Stiick 5 Pf.; fiir Pakete bis 5 kg 15Pf., mehr als 5 kg 20 Pf.; geheri
mehr sls ein Paket zu einar Adresse, so ist das Bestellgeld fiir das
schwerste und fiir jedes weitere 5 Pi. zu zahlen , fiir Wertbriefe bis
1500 .If, 5 Pi., iiber 1500-3000 -" 10 Pf., iiber 3000-6000 .K..
20 Pf., Pakete unter Einschreiben oder Wert stets 20 Pi.



7

Ausgehende Postsachen: Dureh die Aufschrift (Adresse) auf den
Briefumsehlag (das Kuvert) wird der E rr.pfanger (Adressat) be
zeichnet. Die Adreseesoll so genau wie Ir.Oglich angegeben werden,
bei groBeren Stsdten ist die Angabe der Wohnung nebst ihrer Lage
edorderlic'h. Besonders bei Ortsnamen wie Frankfurt a . Main und
Frankfurt a . Oder, Konigsberg i. Pr., bezw. Konigsberg i. Nm. und
ahnlichen ist die notige Sorgfalt zu verwenden . Briefe nach dem Aus
lande sollen steta eine Aufschrift in lateinischen Buchstaben tragen.
Sollen Sendungen auf einem bestimmten Wege befOrdert 'Werden,
so ist dies 0 ben links zu vermerken, z. B. "liber Ostende". Briefe
nach RuBland sind mit dem Gouvernement des betr. Ortes zu be
zeichnen, solche naoh den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
erfordern Angabe des Staates und des Kreises. Die Vorderseite des
Briefumschlages darf auBer der Adresse noch den Namen, die
Firma des Absenders, auch Abbildungen oder dergl. enthalten,
doch soli nicht mehr als l/S des Raurnes dazu verwendet und in
keinem FaIle die Deutlichkeit der Aufschrift sowie die Anbringung
der postdienstlichen Vermerke beeintrli.chtigt werden.

Der Vermerk "frei" darf nicht durchstrichen oder radiert
werden, die Frankatur soll durch Marken oben rechts erfolgen, aus
geschnittene Frankostempel sind ungiiltig. AuBer den gewohnliehen
Briefsendungen kommen noch fiir Berlin Rohrpostsendungen in Be
tracht, die von 7 bezw. 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends beforderf
werden; das Gewicht solcher Briefe darf 20 g nicht iibersteigen,
Geldstiicke, steife Gegenstiinde UBW. sind von der Beforderung aus
geschlossen. Siegellack dad nicht zurn VerschluB verwendet werden,
Unfrankierte oder ungeeignete Sendungen werden als gewohnliohe
Briefe bestellt.

Briefe sind innerhalb D eutsehlands bis 250g zul.ii.ssig; die Post
gebiihr betrdgt seit dem 1. Oktober 1918 innerhalb d es Orts- und
Nachbarortsverkchrs bis 20 g 10 Pf., tiber 20-250 g 15 Pf., im
sonstigen Inlandsverkehr bis zu 20 g 15 Pf., iiber 20 g bis 250 g
25 Pl . Nach Osterreich-Ungarn werden bis 20 g 16 Pf., fiir [ede
weiteren 20 g (ohne Meistgewicht) I) Pi. erhoben.

Nicht freigemachte Briefe kosten 10 Pf. Zuschlag.

Fur Briefe naoh dem Auslande besteht eine Gewichtsgrenze
n i c h t, im Weltpostverkehr sind ffir Briefe bis 20 g 20 Pi.
Porto zu zahlen, fUr jade weiteren 20 g 10 Pf. Unfrankierte
Briefe bedingen doppelte Gebiihr.

*) tJber die durch Gesetz vom 21. Juni 1916 zu erhebenden Reiohs
abgaben aiehe Seite 114.
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Postkarten mussen offen versandt werden. Porto im Orte
und Nachberortsverkehr 71/ 2 Pf., sonst 10 Pf. Die von Privat
anstalten hergestellten Postkarten diirfen im Format von den
amtlich hergestellten nicht wesentlich abweichen. Fur den
Weltverkehr bestehen sogenannte Weltpostkarten mit einge
drucktem Markenstempel zu 10 Pi. Sowohl fiir den inlandisohen ala
auoh fiir den Verkehr mit dem Auslande gibt es Karten mit Antwort.
Die auf der Antwortkarte befindliche deutsche Freimarke gilt a.ls
Ersatz fiir das Porto vom Auslande.

Postkarten, die den bestehenden Bestimmungen nioht ent
spreehen, unterliegen dem Briefporto.

FUr den Briefverkehr mit den meisten Landern sind neuer
dings "Antwortscheine" eingefiihrt worden; sie kosten 25 Pf.*),
werden mit dem Tagesstempel versehen und dem Briefe beigefiigt.
Der Briefempfanger kann dafiir bei seiner Posta.nstalt Marken
seines Landes im Werte von 25 Centimes erhalten.

Geldbriefe oder Briefe mit Wertangabe sind zulsssig bis 250g; sie
erfordern einen haltbaren Umschlag und mussen gesiegelt sein; hier
bei ist zu bemerken, daB Geldstiicke oder dergl. nicht als Petschaft
benutzt werden durfen, Nur naeh einigen Landern darf MetaIlgeld
eingeftihrt werden, wo dies gestattet ist, muB es so befestigt wer
den, daB es den Briefumschlag nicht durchschlagen kann.
Die Marken fiir die Freimachung der Geldbriefe sollen n i c h t zu
sarnmenhsngend aufgeklebt werden. Im allgemeinen ist es ver
boten, Geldstiicke, zollpflichtige Gegenstande, Gold- und Silber
aachen, Edelsteine u. a.. ala Briefeinlage zu versenden, einige Lander
nur gewshren hier gewisse Erleiohterungen. Dagegen sind fUr
Schmucksachen Kastchen mit Wertangabe bis zum Gewicht von 1 kg
naoh einigen Landern zulsssig. Die Oebuhren fUr die Beforderung
solcher Kii.stehen naeh den verschiedenen Landem sind auller
ordentlich versohieden ; sie sohwanken zwischen 60 PI. und 4,80 .M,.
Die Portosii.tze fiir Wertbriefe sind innerhalb Deutschlands bis
10 Mellen 35 PI., daruber hinaus 60 Pf., dazu tritt eine Gebiihr von
5 Pf. fiir je 300.Jr., mindestens aber 10 Pf., Wertbriefe nach dem
AusIande bedingen meist das ubliohe Porto, sowie eine Einschreibe
gebiihr von 20 Pf., dazu tritt eine von Fall zu Fall versehiedenhohe
Versicherungsgebnhr.

In grol3eren Betrieben, namentlich in Bankkreisen, pflegt man
haufig Wertsendungen bei Versicherungsgesellschaften zu versichern
(Valorenverslcherung), hierdurch werden betriichtliche Summen

*) z. Zt. Oktober 1918 auf 40 Pf. erhoht,
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eespart, Meist sohreiben die betr. Versicherungsgesellschaften vor,
die Sendung entweder ala Einschreibesendung aufzugeben, oder mit
'" 600 Wert zu bezeichnen. Hierdurch wird erreicht, daB die Sen
dung mit der niitigen Sorgfalt behandelt wird und den postalisohen
Anforderungen fiir Wertsendungen entspricht. Der Versicherungs
satz ist von Fall zu Fall verschieden. Bei Verlust der Sendung
deckt die Versicherungsgesellschaft den Schaden, hat aber durch die
Aufgabe ala Einschreibe- oder Wertsendung bis zu dem bestimmten
Betrage einen Riickgriff auf die Postverwaltung.

Drueksaehen: Innerhalb Deutschlsnds werden Drucksaohen
bis zum Hcchstgewicht von 1 kg befiirdert. Die Versendung ge
schieht entweder offen oder unter Kreuzband oder geschniirt, auoh
offene Karten sind zulassig. AIle Drucksachen miissen frankiert
werden. Porto im deutschen Postgebiet bis 50g = 5 Pf., 50-100 g
= 7,5 Pf., 100-250 g = 15 PI., 250-500 g = 25 Pf., 500.:-1000 g
= 35 Pf. - Nach Osterreich-Ungarn kosten Drucksachen bis
50 g 5 PI., iiber 50-100 g 7,5 Pf., 100-200 g 15 Pf., je weitere
100 g 5 Pf., Meistgewicht 2 kg. - Im Weltpostverkehr kosten
je 50 g Drucksachen 5 P£.. Hochstgewioht 2 kg. Auf gedruckten
Visitenkarten diirfen Adresse und Titel des Absenders sowie
weitere funf Worter, die einen Gliickwunscb, eine Danksagung
od dergl. ausdriicken, handschriftlich vermerkt werden; auoh im
Weltpostverkehr ist dies jetzt gestattet. Die auf dem Hektograph,
Papyrograph o. dergl. hergesteIlten Vervielfaltigungen werden den
Drucksachen gleichgestellt; dagegen sind Schriftstiicke, welche
mittels Durchdruck, Kopierpresse oder Schreibmaschine hergestellt
sind, n i c h t als Drucksachen anzusehen,

Es ist gestattet, beiBiichersendungen eineRechnung beizufiigen,
bei Preislisten, Bbrsenzetteln oder dergl. Preise oder Kurse u . s.w. mit
der Feder einzutragen, auch Korrekturen vorzunehmen. Diese Ver
merke diirfen [edoohniohtden Anschein einesBriefwechsel erwecken.

Gesehiftspapiere: Ais Geschaftspapiere sind zugelassen alle
Schriftstiicke und Urkunden, ganz oder teilweise mit der Hand ge
schrieben oder gezeichnet, die nicht die Eigenschaft eines eigentlichen
und personlichen Briefwechsels hsben, wie ProzeBakten, von
offentlichen Besmten aufgenommene Urkunden jeder Art, Fra.cht
briefe oder Ladescheine, Rechnungen, Quittungen auf gestempeltem
oder ungestempeltem Pspier, die verschiedenen Dienstpapiere der
Versicherungsgesellschaften, Abschriften oder Ausziige auBergericht
licher Vertrage, gleichvielob auf gestempeltem oder ungestempeltem
Papiere gesohrieben, handschriftliche Partituren oder Notenblli.tter,
die abgesondert versendetenManuskripte von Werken oder Zeitungen,
korrigierte Schiilerarbeiten mit AusschluB jeglichen Urteils iiber die
Arbeit, Militarpasse, Lohn-, Dienst- oder Arbeitsbiicher u, B. W.
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Gesehaftspapiere unterliegen, was Form und auBere Besehaffen
beit betrifft, den ftir Drucksaohen geltenden Vorschriften. Die Auf
sohrift, muB die Bezeichnung "Geseha.ftspapiere" enthalten.

Sendungen, die den vorstehenden Bestimmungen nioht ent
spreehen oder nicht frankiert sind, werden nicht befordert,

Gesehaftspapiere mtissen frankiert sein. Die Gebiihr betragi
in Deutschland:

bis 250 g einschlleBlieh 15 Pi.
iiber 250-500 " " 25 "

" 500 g bis 1 kg einsehlieBlich 35 "

Naeh Osterreich-Ungarn sind Geschaftspapiere nieht zuliiuig.

Fiir unzureichend frankierte Geseh8.itspapiere wird dem Emp
fanger das Doppelte des Fehlbetrages angesetzt, notigenfalls unter
Abrundung auf eine duroh 5 teilbare Pfennigsumme aufwiirts.

Die Vereinigung von Gesehiiftspapieren mit Drueksa.chen ist
statthaft, die Gebiihrensatze sind dabei die gleichen wie fiir Ge
schsftepapiere,

Warenmuster unterliegen dem Frankaturzwange und sind jetzt
bis 500 g zuliissig. Sie diirfen keinen Handelswert haben, miissen
leicht ala Probe zu erkennen sein und die Aufschrift "Muster" bezw.
"Probe ohne Wert" tragen. Gebiihr innerhalb Deutschlanda ohne
Untersehied des Gewichtes bis 100 g 10 Pf., 100-250 g 15 Pf.,
250-500 g 25 Pf., im Weltpostverkehr je 50 g 5 Pf ., mindestens
aber 10 Pf., Meistgewicht 350 g. Sehriftliche Mitteilungen diirfen
nicht beigefiigt werden.

Postanweisungen sind innerhalb Deutsohlands zwsig bis
800 J(.; das Porto betragt bis 5 J(, 15Pi., tiber 5 bis 100 J(, 25 Pi.,
tiber 100-200 -" 40 Pf., tiber 200-400 J( 50 Pf., iiber 400-600 J(
60 Pf., iiber 600 bis 800 J(. 70 Pf. Auoh tel e g rap his o h e
P 0 s tan wei sun g e n sind zul1i.ssig, auBer dem Porto sind noch
die Telegrammgebtihren zu -r;ahlen. Postanweisungen miissen
frankiert eingeliefert werden; der Abschnitt kann zu Mitteilungen
aller Art benutzt und vom Empf1i.nger zuriickbehalten werden.
Erfolgt die Zustellung nicht dureh die Post, so miissen Post
anweisungen innerhalb 7 Tage abgeholt werden.

FUr die Inhaber von Girokonten bei der Reichsbank ist sowohl
Absendung wie Bestellung von Postanweisungen durch das betr.
Girokonto m5glioh. Die Inhsber von Postsoheokkonten konnen
die Gutschrift der eingehenden Poetanweisungen auf ihr Poatscheck
konto beantragen .
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Bei Postanweisungen mit anhangender Karte zur Empfangs
bestii.tigung muB auch diese naoh der Gebiihr fUr Postkarten fran
kiert sein.

Der der Postanweisung anhangende Einlieferungsschein muB
duroh den EinzaWer ausgefiillt werden; fUr Postanweisungen, die
vom Absender nicht in ein Posteinlieferungsbuch einget r agen aufge
liefert werden, muB ausschlieBlich dieser Vordruck verwendet werden .

Fiir die Postanweisungen 1m Weltpostverkehr und naoh den
dentBchen Schntzgebieten, sowie den deutschen Postansta.lten im Aus
lande gelangt ein besonderer (ziegelroter) Vordruck zur Verwendnng,
die Ausfertigung mnB in der Wa.hrung des Bestimmungslandes er
folgen. Die Umrechnungssa.tze sind nioht unbedingt feststehend,
die Post macht von Zeit zu Zeit deren Veranderungen bekannt.
Naoh vielen Lsndern dad der Abschnitt nicht zu schriftlichen
Mitteilungen benutzt werden, dagegen ist es nsoh allen Lii.ndern,
soweit iiberhaupt Postanweisungen zulasaig sind, gestattet, Name
and Wohnung des Absenders sowie den Betrag anzugeben.
Der Hoc h s t bet rag ist 1000 Franken (800 -") oder eine diesem
Betrage entsprechende Summe, das Porto betragt im allgemeinen
fur je eingezahlte 40 "" 20 Pf. N soh einigen Landern ist der vom
Absender zu entrichtende Portosatz auf 20 Pf. fUr je 20 .1' fest
gesetzt worden. Im Verkehr mit dem Auslande kann der Absender
gegen eine Gebiihr von 20 Pf. iiber die erfolgte Auszahlung einen
Auszahlungsschein erhalten.

Post-Oberweisungs- und Scheckverkehr.

Durch das Postscheckgesetz vom 26. Marz 1914 und die Post
scheckordnung vom 22. Mai 1914 ist der seit dem 1. Januar 1909
eingerichtete Postscheckverkehr neu geregelt worden ; mehr als
230000 Teilnehmer genieBen z. Zt. (Aug. 1918) bereits daraus Vor
teile. 1m Monat werden rund 15 Millionen Buchungen iiber 12 Milli
arden Mark abgereohnet, davon 9 Milliarden bargeldlos.

Posteohecksmter sind zunachet eingerichtet worden in:

1. Berlin fur die Bezirke Berlin, Frankfurt a. 0 ., Magdeburg,
Potsdam, Stettin;

2. Danzig fiir die Bezirke Bromberg Danzig, Gumbinnen, Konigs-
berg i. Pr ., Koslin;

3. Breslau fiir die Bezirke Breslau, Liegnitz, Oppeln, Posen;
4. Leipzig fiir die BezirkeChemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig;
5. Hamburg fiir die Bezirke Bremen, Hamburg. Kiel, Schwerin

(Mecklenburg);
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6. Hannover fiir die Bezirke Braunschweig, Hannover, Minden,
Oldenburg;

7. CoIn fiir die Bezirke Aachen, Koblenz, COIn, Dortmund,
Dusseldorf, Miinster, Trier;

8. Frankfurt a. M. fiir die Bezirke Cassel, Darmstadt, Frank
furt a. M.;

9. Karlsruhe fur die Bezirke Karlsruhe (Baden), Konstanz, Metz,
StraBburg (EIs.);

10. Miinchen fur die Bezirke Augsburg, Landshut, Munchen;
11. Niirnberg fiir die Bezirke Bamberg, Niirnberg, Regensburg,

Wiirzburg;
12. Ludwigshafen fiir den Bezirk Speyer ;
13. Stuttgart.

E in Postseheek.Konto wird auf Antrag einem jeden in der
Regel bei dem Postscheokamte , in dessen Bezirk der Antragsteller
wohnt, erOffnet; auf Verlangen kann das Konto aber auch bei
einem anderen oder auch bei mehreren Soheokamtern eroffnet
werden. Auf jedes Konto ist eine Stammeinlage von 25 J(
einzuzahlen, die, solangedas Konto besteht, nicht abgehoben werden
darf; die Einlage sowie das Guthaben werden n i c h t · verzinst.

Einzahlungen fUr ein Konto konnen durch Zahlkarte bei jed e r
Po s tan s tal t und jedem Postscheckamte auch von Personen, die
kein Scheck-Konto besitzen, in unbesehrankter Hohe bewirkt werden.

Der von der Post verwendete Vordruck der Zahlkarte hat zwei
Abschnitte, von denen einer als Posteinlieferungsschein dem Ein
zahlenden mit Quittungsvermerk zuriiokgegeben wird, der andere
aber dem Inhaber des Postschek-Kontos als Benachrichtigung uber
die gescheherre Uberweisung portofrei zugesandt wird. Seite 12
zeigt das Muster einer solchen Zahlkarte.

Auch mittelst Postanweisung konnen einem Konto durch jede
Postanstalt Betrage iiberwiesen werden. Wiinscht ein Kontoinhaber
eine derartige Dberweisung, so hat er bei der Postanstalt, durch die
er seine Postsendungen erhiilt, den Antrag zu stellen, daB die fur fun
bestimmten Postanweisungen seinem Postscheck-Konto gutge
schrieben werden. Die Abschnitte der Postanweisungen ubermittelt
das Postamt dem Kontoinhaber. Postauftrags- und Nachnahme
sendungen erfahren eine den Postanweisungen ahnliohe Behandlung,
wenn sie mit einem darauf bezuglichen Vermerk (Betrag an das Post
scheckamt in B... . zur Gutschrift auf das Konto Nr. . .. des
N . . . in P . . . . . .) versehen sind.

Der Postscheck. Der Inhaber eines Postscheck-Kontos kann
Zahlungen an Personen oder Firmen leisten, gleichgiiltig ob diese
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ein Postscheck-Konto besitzen oder nioht. Er bedient sich hierzu
eines Postschecks aus seinem Postscheckhefte, den er ordnungsgemiW
ausfullt und selbst e i g e n h ii.n dig unterschreibt. SoIl ein Betrag
an eine Person gezahlt werden, die selbst kein Postscheck-Konto
besitzt, so wird diese auf der R ii c k s e i t e des Postschecks ge
kennzeichnet.
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Geht dieser Scheck beim Postscheckamt in Karlsruhe ein, so
gibt das Postscheckamt demPostamt in Demmin durch Ubersendung
des Schecks den Auftrag, den Betrag von 845 .J(, 50 Pf . an Hofmann
b a. r z u z a h l e n.

Besitzt der Zahlungaempfanger ein Postscheck-Konto, so k ann
der Postscheck ebenfalls verwendet werden, auf seiner Riickseite
wird dann das Konto des Empfangers vermerkt. Der Betrag wird
dann nicht bar gezahlt, sondern dem Konto gutgeschrieben.
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Wiinscht der Kontoinhaber selbst einen Barbetrag zu erheben,
so fertigt er einen Postscheck aus, dessen Riickseite unausgefiillt
bleiht ; diesen Scheck legt er dem Postscheckamte vor, das dem Vor
zeiger den Betrag auszahlt.

Wohnt der Kontoinhaber n icht am Orte, in dem sich das Post
scheckamt befindet, so bezeichnet er sieh auf der Riickseite des
Schecks selbst ala Empfsnger, und die Pos tanstalt zahlt in derselben
Weise wie oben angegeben.. Besitzt der Zahlungsempfdnger ein Post
scheck-Konto, dann soll ein Blatt aus dem trberweisungsheft ver
wendet werden.

Die Ausfertigung eines solchen Blattes zeigt das naohstehende
Beispiel.

An Gehiihren werden erhoben:
Fiir Einzahlungen mit Zahlkarte bis 25JG . .. 5 Pf., dariiber hin

aus 10 Pf.; fiir trberweisungen jeden Betrages 3 Pf.; fiir Auszahlungen



16



17

durch Scheck (Hochstbetreg 20 000,1(,) 5 Pi. und auBerdem 1 PI. fQr
je 100 J(, des ausgezahlten Betrages. Die Gebiihren werden dem
Konto belastet. Die Briefeder Kontoinhaber an die Postscheckamtee
sind bei Verwendung besonders vorgeschriebener Umschlage p ort o
frei. Kann eine Zahlkarte nicht bestellt werden, so erfolgt eine
Unbestellbarkeitsmeldung, fUr die 20 Pi. Geblihr zu zahlen ist,

DerPostscheckverkehr erstreckt sich such aufOsterreich-Ungarn,
die Sehweiz und Belgien.

Postauftrage: Zur Einziehung von Barbetrsgen ist ein griiner Vor
druck, zur Akzepteinholung ein grauer Vordruck zu verwenden. Die
Vordrucke enthalten auf der Ruckseite die notige Anleitung. Ell
konnen Barbetrsge bis zur Hohe von 800 '" durch Postauftrag ein
gezogen und Wechsel bis zum Betrage von 3000 on zur Annahm8
vorgelegt werden. Wird ein Postauftrag iiber einen Barbetrag
nicht sogleich bezahlt, BO erfolgt nach 7 Tagen noohmalige Vor
zeigung, falls der AbBender nicht den Vermerk "Sofort zuriiok"
auf der Riickseite des Vord.rUcks gemacht hat . Erklart der Emp
fanger eines Postauftrags bei der ersten Vorzeigung, daB er nicht
zahlen will, so wird der Postauftrag ebenfalls sofort zuriickge
Bandt. Dem Absender ist es gestattet, das fiir dieUbersendung des
Betrages bestimmte Postenweisungsformuler bereits ausgefiillt
beizulegen. An Sonn- und Festtagen werden Posteuftrage nicht
vorgelegt. P oatgebiihr 35 Pf.

Boll die Erhebung des Wechselprotestes durch die Post ge
sohehen, 80 is' ein besonderer hellblauer Vordruck zu verwenden.
AusgeechloBBen von der Proteeterhebung durch die Post sind Wechsel
nnd Schoon, die liber mehr als 800"," !auten oder in fremder
8prache ausgefertig' sind, oder auf eine auslsndische Miinzsorte
lauten. Ebensowenig protestiert die Post Wechsel, die in mehreren
Excmplaren ausgefertis' Bind oder die eine Notadresse enthalten.
Werden solche Wechsel aufgeliefert, so libertragt die Post die
Proteetaufnahme einem Notar. Die Protestgebiihr der Post betragt
bei Wechseln bis 500 J(, 1 J(" bei Wechseln iiber 500 J(, 1,60 J(,
hierzu treten die iiblichen Portosatee.

Der ausgefullte Vordruck ist mit denAnlagen (Quittung od, dergl.
in einen Briefumschlag zu legen, dieser ist zu echlieBen und mit der
Aufschrift "P0 eta u f t rag" und Angabe des Ortes , an dem der
Zahlungspflichtige wohnt, zu versehen und am Postschalter gegen
Quittung abzugeben.

Die Einziehnng von Betragen kann such durch Naohnahme
gcschehen.

Hierzu m u B ein besonderer Vordruck in brauner Farbe ver
wendet werden. Na.chuahmen auf eine gewohnliche Postkarte sind
nicht mehr statthaft. Mit dem Nachnahmevordruck ist eine gleich
falls braune Postanweieung fest verbunden, die vom Absender aus-

2



- 18

zufiillen ist und die von der Post zur Ubersendung des erhobenen
Betrages benutzt wird.

Postauftrage 1m Weltpostverkehr bedingen einen besonderen
Vordruck; beziiglich der einzelnen Lander bestehen verschiedene Be
stimmungen, der H6chstbetrag ist meist 1000 Frs. oder eine diesem
Betrsge entsprechende Summe. Die Gebiihr besteht in dem fiir die
Sendung iiblichenPorto zuziiglich20 Pf. Einsohreibegebiihr: fiir jedes
eingeloste Wertpapier werden 10 Centimes als Einziehungsgebiihr in
Abzug gebra.cht, der Erlos wird dem Absender unter Abzugder Post
anweisungsgebiihr iibersandt. Die kaufmannischen Kreise maehen
nur wenig Gebrauch von derEinrichtung, da die Kosten zu hoch sind.

Pakete sind zuIa.ssig bis 50 kg. Die Verpa.ckung muBhaltbar sein
und den gestellten Anforderungen entsprechen; eine Begleitadresse
ist erfoderlich. Die wichtigsten Bestimmungen befinden sioh auf
der Riickseite des Begleitvordrucks. Mit e i n e r Begleitadresse
konnen drei Pakete an eine Adresse versendet werden, zu Zeiten
lebhafterenPostverkehrs, also zuWeihnaohten, Ostern, Pfingsten, wird
durch besondere Verfiigung seitens der Post fiir jedes Paket eine
besondereAdresse verlangt, FUrPostpakete mit Nachnahme muB eine
besondere braune Postpaketadresse mit anhangender brauner Post
anweisung benutzt werden. Jedes Nachnahmepaket mull von einer
besonderen Paketadresse begleitet sein Die Aufschrift muB so deut
lich sein, daB daa Paket auch zur Not ohne Begleitadresse bestellt
werden kann: sie muB entweder auf die Umhiillung selbst geschrieben
oder dauerhaft aufgeklebt, n i c h t angesiegelt sein, Ist die Begleit
adresae z. Z. der Bestellung nicht zur Hand, so kommt seitens der
Post eine Notadresse in Anwendung, die eigentliche Begleitadresse
wird dem Empfanger spster ohne Kosten zugestellt. Wiinscht der
Absender bei Unbestellbarkeit des Paketes eine sofortige Riick
sendung, so muB er auf der Riickseite der Begleitadresse dies ver
merken, anderenfalls wird erst seine weitere Verfiigung eingeholt.
Den Sendungen mit lebenden Tieren muB ein Vermerk beigefiigt
werden, was mit der Sendung im Falle der Nichtannahme geschehen
soll, entweder "zuriick", oder "verkaufen", oder "telegraphische
Nachricht" . D r i n g end e Pakete werden gegen besondere Ge
biihr von 1 .K auBer dem Porto bef6rdert; werden die Pakete auBer
halb der Schalterdienststunden aufgegeben, so ist noch eine be
sondere Einlieferungsgebiihr von 20 Pf. zu zahlen. Die Sendung
II.uB durch groBen schwarzen Aufdruck als "dringend" bezeichnet
sein, auBerdem ist Inhaltssngebe erforderlich.

Die Reichsa bgabe auf die Paketbef6rderung ist vom 1. Oktober
1918 ab erh6ht w orden; sie betrii.gt fur Pakete bis 5 kg

a) auf Entfernungen bis 75 kg 15 Pf.
b) auf weitere Entfernungen 25 "

fiir sehwerer e P akete das Dcppelte ,
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Mithin kostet ein Paket bis 5 kg in der ersten Zone 40 Pf ..,
darii ber hinaus 75 Pf., jedes weitere angefangene Kilogramm be
dingt in der

1. 2. 3. 4. 5. 6. Zone

5 10 20 30 40 50 Pf.

Ea kosten also z. B.:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Zone

bls 10 1()-20 20-50 5()-100 100-150 uber 150 geogr. Mellen

5-6 kg 60 110 120 130 140 150 Pf.
bis 7 "

65 120 140 16'0 180 200
".. 8 "

70 130 160 190 220 250
"

" 25 "
155 300 500 700 900 1100 II

Bei Sendungen iiber 20 Meilen (3. bis 6. Zone) lassen sich durch
sweckmafsige Verpackung oder durch Einteilung der zu versenden
den Gegenstande in mehrere Pakete erhebliche Porto-Ersparnisse
bewirken. Will z. B. [emand mehrere Gegenstii.nde im Gewichte
von zusammen 10 kg versenden und bildet hieraus nur ein Paket,
so zaWt er an Porto innerhalb der dritten Zone (bis50 Meilen) 2,-",",
innerhalb der vierten Zone (bis 100 Meilen) 2,50 .I" innerhalb der
sechsten Zone (iiber 150 Meilen) 3,50.1'. Werden die betreffenden
Gegenstande auf zwei Pakete verteilt, so betragt das Porto zweimal
75 Pf. = 1,50)G, es werden mithin in dem letzten Falle 2 JG gespart.
Naeh Osterreich kosten Pakete bis 5 kg 75Pf., naoh Bosnien 1,15 .n,
nach U ngarn 95 PL, schwerere Pakete werden naeh besonderen
Grundsatzer, berechnet.

Die Nachnahmegebiihren betragen: 1. Porto fiir die Sendung,
2) eine Vorzeigegebiihr von 10 Pf., 3. Gebiihr fiir die Vberweisung
des Betrages durch Post-Anweisung.

Pakete nach dem Auslande erfordern eine besondere hellgriine
Paketadresse und auBerdem eine oder mehrere Zollinhaltserklarungen
(Zolldeklaration). Beispiel einer Paketadresse fiir das Ausland nebst
dazu gehorender Zollinheltserklarung siehe Seite 20/21. Sache des
Absenders ist es, sich genau zu erkundigen, ob die zu versendenden
Gegenstande iiberhaupt nach dem betreffenden Lande eingefiihrt
werden diirfen; die aus fehlenden oder mangelhaften Deklarationen
entstehenden Folgen treffen den Absender. Die Anzahl der bei
zufUgenden Zollinhaltserklarungen und deren Abfassung in einer
besonderen Sprache (franz., engl. oder dergl.) ist naeh den einzelnen
Landem verschieden; das Postbuch gibt hieriiber ndhere Auskunft.

Das Hochstgewicht betragt 3 kg, nach einigen Lii.ndern 5 kg, alle
schwereren Sendungen sind Postfrachtstiicke. Mit Ausnahme von
Osterreieh-Ungarn und Luxemburg besteht Fra.nkaturzwang; mehr

2*
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als drei Pakete diirfen nicht mit einer Begleitadresse versendet
werden. Die Portosatse sind sehr verschieden, je nach Lage der
verschiedenen Lander, und schwanken von 80 Pf. (Belgien) bis
11 "" 60 Pf. (Brit. BetschuanaIand). Betreffs der Postfrachtstiicke
erteilt die Postbehorde Auskunft, das Postbuch gibt nur ziemlich
allgemeine Angaben, da sowohl dieFraohtsatze als auch dieeinzelnen
Bestimmungen ziemlich verwickelt sind.

Nachnahmen nach dem Auslande sind nicht iiberall zulassig
(sonst meist bis 800 .4'), sie sind stets in Reichswahrung anzugeben,
Gebiihr 1 Pf. fUr [e eine Mark, Mindestgebiihr 20 Pf. (Osterreich
Ungarn nur 10 Pl.)

Ist eine Postsendung nieht bei dem Adressaten eingetroffen,
so muB die Nachforschung nach deren Verbleib vom A b 
sen d e r durch einen LaufzetteI, auf dem die genaue Ein
lieferungszeit und der Einlieferungsort angegeben sind, be
wirkt werden. Der Laufzettel bedingt eine Gebiihr von 20 PL,
die zuriickgezahlt werden, wennsich ein Verschulden der Post ergibt.

Eilbestellung. AIle Postsendungen, ausgenommenWertsendungen,
die hoher ala 800 "'" versichert sind, konnen durch Eilboten be
stellt werden, auch kann die Gebiihr hierfiir im voraus bezahlt
werden. Man tut in diesem FaIle gut , auJ3er dem notwendigen, aus
driicklichen Vermerk "durch Eilboten" oder "durch besonderen
Boten" den Zusatz "Bote bezahlt" hinzuzufiigen (die Bezeichnung
"dringend" oder "eilig" reicht nicht sus). AuBer dem Porto ist
zu zahlen fiir Briefe im Stadtbezirk 25 Pf., im Landbezirk 60 Pf.,
fiir Pakete im Stadtbezirk 40 Pf., im Landbezirk 90 Pf. Auch Zu
satze wie "n ich t bei Naoht zu bestellen" oder dergieichen sind
statthaft. Fiir das Ausiand geIten besondere Bestimmungen.

Ebenso konnen Sendungen aller Art unter "Einschreiben" be
fordert werden; auJ3er dem Porto ist die Einschreibegebiihr mit
20 Pf. - such fiir' das Ausland - zu entrichten. Der Absender
erhalt einen Postschein oder einen Quittungsvermerk in seinem Post
einlieferungsbuch; geht die Sendung verloren, so vergiitet die Post
im Verkehr mit Deutschland 42 J(" im Weltpostverkehr 50 Frs.
oder 40J( . Der eigentiimliche Betrag von 42 .J(, riihrt nochsus alter
Zeit her; man pragte bis 1857sus einer Mark fein Silber (altes Miinz
gewicht von etwa 234 Gramm) 14Taler. Durch den Postschein kann
der Absender nur nachweisen, daB er an einem bestimmten Tage an
eine bestimmte Person eine Postsendung aufgegeben hat. Wiinscht
er einenBeweis, daJ3der Empfsnger die Sendung erhalten hat, so kann
er gegen eine im voraus zu entrichtende Gebiihr von 20 Pf. einen
Riickschein verlangen, auf dem der Empfanger Quittung iiber
den Empfang erteilt. Neuerdings ist es auch statthaft, spater als
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bei der Einlieferung der Sendung einen solohen Riickschein zu ver
lsngen.

Der Postschein verliert nach 6 Monaten seine rechtliche Wirkung
der Post gegeniiber.

Telegrammwesen: 'I'elegrammekonnen auf einendazu bestimmten
Vordruck oder auoh auf ein gewdhnliches Blatt geschrieben und
auch durch aufgeklebte Freimarken frankiert werden. Telegramme
konnen in den Briefkasten gelegt oder an Telegraphenboten gegen
10 Pf. Zuschlag abgegeben werden. Meist werden sie am Schalter
eingeliefert, hierbei erfolgt die Abfertigung auller der Reihe. Deut
liche Schrift ist dringend erforderlich; die Aufschrift soll stets in der
jenigen Sprache ausgedriickt werden, die im Bestimmungslande ge
sprochen wird, oder franzosisch. Die Wohnungsangabe ist stats vor
die Bestimmungsanstalt zu setzen. Auch Telegramme ohne Text
sind sulassig, ebenso kann die Unterschrift fehlen.

GroBere Firmen hsben meist eine Tel e g ram m • A d res s e ,
durch welche der telegraphische Verkehr mit der Kundschaft e r
leichtert wird und Kosten erspart werden. Namentlich fUr die
euslsndischen Geschii.ftsfreunde ist eine solche Adresse von Be
deutung, da an Stelle der oft mehrere Worter enthaltendeu Firma
ein Wort - die Telegramm-Adresse - tritt. So hat z. B. die
Chemische Fabrik auf Aktien vormals E. Schering in Berlin als
Telegramm-Adresse das Wort "Satrap". Die Hamburg-Amerika
nische-Paketfahrt-Aktien·Gesellschaft hat die Anfangsbuchstaben
ihrer Firma zu der Telegramm-Adresse "Hapag" verwendet.

Eine besondere Telegramm-Adresse wird gegen Zahlung einer
jahrlichen Gebiihr von 30 Mark zugelassen. Dieselbe Gebiihr
unter den gleichen Bedingungen ist zu zahlen, wenn Telegramme
zeitweise an einem von der gewohnliehen Adresse abweichenden
Ort (z. B . Borse) bestellt werden sollen.

Man unterscheidet Telegramme

a) in offener Sprache,
b) in verabredeter Sprache,
c) chiffrierte Telegramme.

Die unter a bezeichneten Telegramme miissen einen fiir [eder
mann verstdndlichen Sinn haben. Bei einem Telegramm wird jedes
iiberfliissige Wort vermieden, man driickt sich so kurz wie nur
irgend moglioh aus, allerdings muB der Inhalt der Depesche stets
durchaus klar und verstsndlich bleiben. Sprachwidrige Zusammen
ziehungen wie z, B. "Zuckerzentner" oder dergl. sind unstatthaft.
BeiWortern mit mehr ala 15 Buchstaben ist die Gebiihr fiir 2 Worter
zu zahlen, ebenso bei den unter b bezeichneten Telegrammen bei
Wortern von mehr als 10 Buohstaben, diese Worter konnen sus
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mehreren Sprachen entlehnt sein. Die unter c aufgefiihrten Tele
gramme diirfen nur arabische Ziffern enthalten; in Deutschland
werden 5 Ziffern, sowie jede ZaWengruppe fiir sich ala ein Tax
wort angesehen, z, B. 123456 7 89 4612 sind 5 Taxwdrter. AuBer
halb Europas bestehen andere Bestimmungen. Anderungen im
Text des Entwurfes miissen vom Absender auf dem Abgabe
formular bescheinigt werden, z. B. "drei Worter gestriehen. Unter
sohrift",

Neuerdings sind fiir den Verkehr innerhalb Deutschlands, und
zwar versuchsweise fiir etwa 90 Sta.dte Brieftelegramme zugelassen
worden. Das sind Telegramme, die wahrend der Nacht telegraphisch
an den Bestimmungsort befordert und dort wie gewohnliohe Briefe
moglichst schnell an den Adressaten ausgehandigt werden.

DieBrieftelegramme mnssen zwischen 7 Uhr abends und 12 Uhr
nachts aufgeliefert werden , ala ,,Bft" oder "Brieftelegramm" vor
der Adresse gekennzeichnet sein und diirfen nur in offener Sprache
abgefaJ3t werden, auoh die sonst iiblichen Vermerke "Antwort be
zahlt" und dergl. sind bei Brieftelegrammen nicht statthaft.

Fur das Brieftelegramm wird eine Gebuhr von 1 Pf, fUrdas
Wort, mindestens aber 50 Pf. erhoben.

Ebenso sind nach einigennandern Uberseetelegramme zu halber
Gebiihr in offener Sprache zugelassen, die erst nach Abwicklung des
vollbezahlten Verkehrs befordert werden. Solche Telegrammedurfen
wooer Ziffern, Handelszeichen, sbgekurste Ausdriicke, noch Inter
punktionszeichen enthalten; Zahlen sind durch Buchstaben wieder
zugeben. Telegramme ohne Text sind hier nicht zulii.ssig. Zur be
sonderen Kennzeichnung ist das Telegramm vor der Adresse mit
dem gebilhrenpflichtigen Vermerk = LeO = zu kennzeichnen.

Diese Uberseetelegramme konnen a l le Vermerke fur besondere
Behandlung, z, B. "B. p.", "C. T." usw. tragen; die Gebiihren fUr
diese Dienstleistungen sind dieselben wie bei gewohnlichen Tele
grammen, sie werden in voller Hohe erhoben.

Wochenendtelegramme sind Telegramme, die sn ermiiBigter Ge
biihr erst nsch Bewaltigung des Verkehrs von Sonnabend Mitternacht.
ab weitergegeben und am Montag oder Dienstag bestellt werden,

Fiir Funkentelegramme im Verkehr mit Schiffen a.uf See be
stehen besondere Vorschriften, a.uBer der nblichen Gebuhrsind noch
15 Pf, fUr jedes Wort (mindestens 1,50 A) Kiistengebiihr und in
der Regel 35 Pi. (mindestens 3,50 "I') Bordgebuhr zu zahlen,

Die gr5Beren Handlungshiiuser pflegen, namentlich im Verkehr
mit demAusland e, sioh der Telegrammein verabredeter Sprache zu
bedienen. Teils haben sie hierfiireigene Verabredungen, teilsbedienen
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sie sich der aogenannten Telegraphenschliissel. Dies sind eigens zu
diesem Zwecke hergestellte Worterverzeichnisse, deren Worter aus
verschiedenen Sprachen entlehnt sind. Durch ganz bestimmte
Zusammenstellung ist es moglioh, durch ein Wort einen ganzen Satz
oder auoh mehrere Sii.tze auszudriicken. Der eigentliche Inhalt des
Telegramms bleibt somit jedemFremden unbekannt, gleichzeitig
werden wesentliche Kosten erspart. In Kriegszeiten werden 'I'ele
gramme in verabredeter Sprache in den betreffenden Lsndern
meist zuriickgewiesen. Das Telegraphenamt kann auoh jederzeit
die Angabe des betr. Schliissels verlangen oder die Vorlegung des
betr. Worterbuches beanspruchen.

In Deutschland wird meist der von W. Staudt und O. Hundius
herausgegebene, bei Julius Springer in Berlin erschienene 'I'ele
graphenschliissel benutzt, auch englische und amerikanisehe Schliissel
(Cable Codes) kommen zur Verwendung.

Gestundete Telegramme: Firmen, die die Telegrammgebiihren
monatlich zu bezahlen wiinschen, haben einen entsprechenden
Betrag zu hinterlegen. Sie haben eine besondere Gebiihr von
60 Pf. monatlich und fUr [edes gestundete Telegramm 2 Pf. zu
entrichten.

Telegrammtaxe: Im Ortsverkehr 3 PI. das Wort (mindestens
30 Pf.), innerhalb Deutschlands 5 Pf . (mindestens 50 Pf.); dazu
tritt die Reiohsabgabe, die vom 1. Oktober 1918 fUr jedes Wort
3 Pf. (mindestens aber 15 Pf.) betragt,

Im Verkehr mit dem Auslande bestehen sehr verschiedene
Taxen; sie schwanken von 5 Pf. (Oeterreieb) bis 6 Mark 90 Pf. fUr em
Wort (Nieder!. Guyana).

Ein Tarif fiir Telegramme ist von samtlichen Postanstalten
fiir den Preis von 10 Pf. zu beziehen.

Die Einlieferung von Telegrammen bei Eisenbahn-Telegraphen
Stationen bedingt 20 Pf. Zuschlag. Im sllgemeinen werden Worter
bis zu 15 Buchstaben als ein Taxwort gerechnet, in manohen Landern
jedoch nur bis zu 10 Buohstaben, Quittung fUr gezahlte Telegramm
gebiihr wird gegen Zahlung von 10 Pf. erteilt. Es wird keine Gewii.hr
fUrpiinktliche Bestellung geleistet; bei erwiesener Schuld der Post
wird die Gebiihr zuriickgezahlt.

Eine weitere Betrachtung erfordern noch die besonderen Tele·
gramme im kaufmannischen Leben. Diese Telegramme werden
durch Vorsetzen ganz bestimmter Zeichen, die fUr den Weltverkehr
Oeltung haben, besondersgekennzeichnet; man unterscheidet haupt
sachlich r

1. Dringende Telegramme (Vermerk vor der Auf.
eohrift, "D" oder "dringend"); so bezeichnete Telegramme werden.
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bei der BefOrderung vor den gewohnlichen Te1egrammen bevorzugt,
sie werden also so schnell als moglioh befordert, nur Staatste1egramme
gehen ihnen in der Befdrderung noch voran, Die Gebiihr fiir solche
Telegramme betragt das Dreifaohe der Taxe gewohnlicher Te1e
gramme. Nicht zulasslg in Europa sind dringende Telegramme nach
GroBbritannien, Irland und derSohweiz.

2. B e z a h 1teA n two r t (Vermerk an der Spitze des
Te1egramms "Antwort bezahlt" oder "RP") (reponse payee). Durch
diesen Vermerk soll gekennzeichnet werden, daB der Absender
bereits die Gebiihr fiir die Antwort bezahlt hat. Eine solohe Voraus
bezahlung darf sich hochstens auf die Gebiihr fiir 30 Worter er
streoken; wird nichts Besonderes vermerkt, so kommt die Gebiihr
fiir 10 Worter in Betraoht, dooh kann der Absender auch fUr eine
bestimmte W ortzahl den Betrag entrichten und dies z. B. durch
("Antwort 15 Worter bezahlt") oder ("RP 15") bezeichnen, im Aus
landsverkehr muB die Zah1 der vorausbezahlten Worter angegeben
werden. Auch dringende Antwort ist zulassig (RPD), hierbei
kommen die Gebiihren eines dringenden Te1egramms zur Erhebung.
Bei 'I'elegrammen jnit bezah1ter Antwort wird dem Empfii.nger ein
Schein eingehandigt, auf Grund dessen er innerhalb 6 W ochen
vom Tage der Ausstellung eine Antwort te1egraphieren ksnn. Eine
Riiokvergiitung der bezahlten Gebiihr, falls die Antwort unterbleibt,
findet nur im aufsereuropdisohen Verkehr statt.

3. V erg lie hen e Tel e g ram m e (Vermerk an der Spitze
"TO" oder "collationnement"). So gekennzeichnete Te1egramme
werden von ' der Empfangsstation zur Vermeidung von Irrtiimern
oder Verstiimmelungen der Aufgabestation vollstsndig wiederholt;
auBer der iiblichen Gebiihr ist noch ein Zusohlag von 25 % zu
entriohten.

4. E m p fan gsa n z e i g e n (Vermerk: "Empfangsanzeige"
oder "PO", auch "accuse de reception"). PCD dringende telegr.
Empfangsanzeige. PCP Empfangaanzeige durch die Post. Dem
Absender wird hierbei unmittelbar naoh der Bestellungmitgeteilt,
zu weloher Zeit der Empfsnger das Telegramm erhalten hat, oder
die Griinde der Unbestellbarkeit werden angegeben, Die Ge
biihr fiir die Empfangsanzeige kommt einem gewohnlichen Tele
gramm von 10 Wortem gleioh; die Empfangsanzeigen haben
den Vorrang vor Privattelegrammen. Fiir eine briefliohe Empfangs
anzeige (PCP), Empfangsanzeige mittela Post. sind 40Pf. im voraus
zu zahlen, im inneren Verkehr 20 Pf.

5.NachzusendendeTelegramme Vermerk:- "nach
zusenden" oder " F S" (faire suivrej]. Fiir jede Na.ohsendung wird
die volle tarifmaBige Gebiihr vom Empfanger erhoben,
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6. Offen zu bestellende Telegramme sind mit (RO) (remettra
ouvert) zu bezeichnen.

7. Eigenhsndig zu bestellende Telegramme miissen den Ver
merk MP (main propre) tragen.

8. Solche Telegramme, die von der Bestimmungsstation durch
Eilboten bestellt werden sollen tragen das Zeichen "XP" (express
psye) Bote bezahlt.

9. Zu vervieWiltigende Telegramme "Thx" werden alle (x)
Adressen in die Zahl der 'I'extworter eingerechnet, als e i n Telegramm
bcrechnet. Neben der Wortgebiihr werden fUr [e 100 Worter oder
einen Teil davon 40 Pf. oder bei dringenden Telegrammen 80 Pf.
erhoben.

Die Zeichen (D), (RP), (TO) u. s. w. z ahIe n a I s j e e i n
W 0 r t und sind vor der Aufschrift in Klammern niederzuschreiben.

Eine Quittung iiber gezahlte Gebiihren wird gegen Zahlung
von 20 Pf. erteilt.

c. Der Giiterversand.
Bei der Guterbeforderung kommt entweder der Landweg oder

der Wasserweg in Frage; die Beforderung zu Lande kann ausgefiihrt
werden:
1. durch den Fuhrmann, 2. durch die Post, 3. durch die Eisenbahn.

Bei der Beforderung zu Wasser kommen im Binnenverkehr :
1. der Schiffer oder Kahn, 2. der Schlepper,

im Verkehr auf hoher See:
1. der Segler, 2. der Dampfer

oder

in Betracht.
Die zum Versand kommenden Waren werden je naoh ihrer

Beschaffenheit zu einemKollo (MehrzahlKolli) geordnetund verpackt;
dieses Kollo wird mit einem Signum (Zeichen) und einer Nummer
sowie dem Namen des Platzes, nach dem die Sendung gerichtet
wird, versehen, z. B.

B & S
7893
Stettin 17391

Berlin
DaB Signum dient dazu, ein Kollo von einer groBeren Menge

anderer Kolli zu unterscheiden. Es ist nicht iiblich, die Adresse
des Empfsngers auf das Kollo zu setzen, denn hieraus konnte die
Konkurrenz Nutzen ziehen. Das einma.l vorhandene Signum kann
such fiir mehrere Transporte benutzt werden. Haufig finden sich
auf den Kolli noch besondere Aufschriften, wie z, B . "Vorsioht"
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"Nicht stiirzen", "Oben"; dieseVermerke sollen alle, die mit dem
Kollo zu tun haben, zur Vorsicht mahnen. Der Vermerk "made
in Germany" bedeutet, daB die Ware deutschen Ursprungs ist,
diese Aufschrift ist fiir den Verkehr mit England notwendig. Kolli,
die fiir das Ausland bestimmt sind, werden als "A u s f u h r gut"
bezeichnet. N achdem die Kisten, Ballen u. d. signiert sind, wird
das Bruttogewicht (Rohgewicht) festgestellt und in das betreffende
Begleitpapier eingesetzt. Beim Guterversand durch die Bahn dient der
Frachtbrief als Begleitpapier fiir die Sendung. Die zum Versand
kommenden Kolli sind mit Signum, Nummer, kurzer Inhalta
angabe, der Adresse des Empfii.ngers und dem genauen Roh
gewicht auf dem Frachtbrief zu verzeichnen, auch der Wertkann
versichert, eine N achnahme oder ein Vorsohuls, vermerkt werden.

Das auf Seite 30/31 dargestellte Beispiel eines Frachtbriefes
zeigt in besonders anschaulicher Weise, durch wieviel Hande vom
Auslande kommende Ware geht, bevor sie am Bestimmungsplatze
anlangt. Die schwarz umrandeten Teile sind fur die Angaben
der Eisenbahnbehorde bestimmt. Die Ausfertigung des Fracht
briefes ist Sache des Absenders, hier der Speditionsfirma Wulkow
& Cornelsen, die das FaB Olivenol im Auftrage des Empfangers
(J. G. Braumiiller & Sohn, Berlin), die Ihnen Konnossement iiber
schickt hatten, aus dem Dampfer "Rhodos" (s. am Frachtbrief oben
links) ala Sammelgut verladen haben, Die Dampferfracht von Bari
(s. Stempel, Herkunftsland Italien) bis Hamburg wird mit JG 6 der
Sendung nachgenommen.

Das Bruttogewicht von 191 kg ist bei der Frachtberechnung
auf 200 kg erhoht worden, der Frachtsatz Hamburg-Berlin ist
mit .It 2,97 fiir 100 kg angegeben.

Das FaB ist am 13. Juni in Hamburg zum Versand gebracht
und am 20. Juni in Berlin angeliefert worden.

Der Absender kann dss Interesse an der Lieferung im Fracht
briefe an der dafiir vorgesehenen Stelle in Buohstaben angeben (Ver
sicherung der Lieferzeit). Die Gebiihr ist fiir unteilbare Einheiten
von je 10-" und 10km zu berechnen und betragt 0,2Pf. fiir die Einheit
mit Aufrundung auf volle 10 Pf.; Mindestgebiihr 40 Pi.

Werden z. B. 120 J( ala Versicherunl? der Lieferzeit eingestellt
und der Weg ist 270 km, so ergeben sich 12 X 25 = 324 Einheiten
X 0,2 = 64,8 Pi. = 0,70 .J(, (§ 92 E. V. 0.).

Wird die Lieferfrist ubersehritten, so vergiitet die Bahn ohne
Nachweis eines Schadens bei

einer Verspii.tung von 12-24 Stunden
" " " 2 Tagen

" " " 3"
" " " 4"

" vonmehr ala 4
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Wird ein Sehsden nachgewiesen, so kann er bis zur Hohe der
vollen Fracht ersetzt werden.

Rat eine Versicherung der Lieferzeit stattgefunden, so erhohen
sich die Satze bis zu 4 Tagen um das Doppelte, jedoch wird nicht
mehr ala der versicherte Betrag vergfitet.

Die Lieferfrist setzt sich zusammen au! Abfertigungsfrist und
Beforderungsfrist, Die Abfertigungsfrist betragt fur Eilgut 1 Tag .
fur Frachtgut 2 Tage. die Beforderungsfrist ist fUr Eilgut fiir je an
gefangene 300 km 1 Tag, fur Frachtgut 1-100 km 1Tag. 101-300 km
2 'I'age, 301-500 km 3 Tage u. B. f. ffir je 200 km 1 Tag mehr.

Bei Sendungen, die nur soweit verpackt sind. als es gerade
fUr den Versand geniigt, welche aber leicht besohadigt werden
konnen, muB auf dem Frachtbrief vermerkt werden: ..Mangelhaft
verpackt laut Revers vom heutigen Tage", ds die Bahnverwaltung
dann fiir eine Besohsdigung keinerlei Haftung iibernimmt.

Als Nachnahmeprovision bei Betrsgen bis 100Mark werden 1%.
bei Betragen iiber 100 Mark fiir die ersten 100 Mark = 1 %. fiir die
iiberschieBenden Betrsge ~%. mindestens jedoch 10 Pf. berechnet.

Das Verfiigungsrecht iiber das Gut bleibt dem Absender ge
wshrt, bis das Gut am Bestimmungsorte eingetroffen und der
Frachtbrief dem Empfsnger iibergeben worden ist,

FUr den Eilgutverkehr kommt ein mit breitem rotem Rand
versehener Eilfra.chtbrief in Anwendung. der aber bezuglich seines
Inhaltes dem sonst iiblichen Frachtbrief entspricht.

Fur den Verkehr nach dem Auslande ist ein besonderer Vordruck
bestimmt, sli.mtliche Eintragungen miissen mit lateinischen Buoh
staben gemaoht werden. AIle Frachtbrief -Vordrucke miissen mit
dem Fra.chtbriefstempel versehen sein e Dieser Stempel ist
erforderlich zur Beurkundung, daB die Feaehtbriefe den geltenden
Vorschriften fiir die deutschen Eisenbahnen geniigen, 100 Stuck
kosten 20 Pf. Stempel. Fra.chturkunden im Eisenbahnverkehr unter
liegen einer Beiohsstempelabgabe, u. zw. werden erhoben fiir:

Frachtstiickgut und ExpreBgut 0.10.J(
Eilstiickgut .... . . . . . . . . . . . 0.20 ..
Frachtgut in Wagenladung bei einem Fraeht-

betrag von 25 .f' und darunter . . 1.~ ..
bei hoherem Betrage • . • . . . . 2,- ..

Eilgut bei 25 J( Fracht und darunter , . . . 1,50 ..
dariiber • . . . . . • • . . . . . . . . 3,- ..

Betragt. das Gewicht der Wagcnladung weniger ala 10 000 kg, so wird
der halbe Steuersatz erhoben. Die Frachtbriefe sind meist von dem
Spediteur der absendenden Firma unterzeichnet, da namentlioh an
grolseren Platzen nicht der eigentliche Absender, sondern sein
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Spediteur das Gut zur Bahn liefert. Die hierfiir in Rechnung
gestellte Gebiihr wird "Rollgeld" genannt. Auoh das Anrollen
der eintreffenden Sendung besorgt meist der Spediteur.

Beim Eisenbahnversand unterscheidet man :

1. Stiickgut. Frachtgut, Einzelgut, gewdhnliches Gut, alle
diese Bezeichnungen besagen dasselbe j die BefOrderungsart wird
schlechtweg ala "per Bahn" bezeichnet, solohe Kolli werden mit
Giiterziigen versandt;

2. Eilgut, d. h. Giiter, die mit besonderen Ziigen, bezw. Personen
ziigen verschiokt werden. Diese BefOrderungsart ist doppelt so
teuer wie Stiiokgut. Auch durch Schnellziige ist GiiterbefOrderung
moglioh (hierbei wird meist das doppelte Gewicht in Anrechnung
gebracht - ExpreBgut);

3. Sammelgut. Hierunter versteht man die Versendung von
Giitern in Wagenladung, d. h., die Spediteure sammeln Giiter fUr
einen bestimmten Platz, bis fiir diesen 20Q Zentner vorhanden sind,
das Gut wird dann in direktem Wagen verladen. Dieser Transport
ist billiger als Stiiokgut, erfordert aber unter Umstdnden mehr Zeit.

Die Fraoht wird nach der Entfemung und naoh dem Ge
wicht berechnet, Sendungen unter 20 kg werden fiir 20 kg ge
rechnet; die Bereohnung steigt von 10 zu 10 kg, so gelangen z. B .
bei 122 kg wirkliohem Bruttogewioht 130 kg zur Berechnung.

Wird £tir die Fraohtbereohnung das wirkliche Gewicht der Sen
dung erhOht, z. B . bei Sperrgut oder vermindert (Leergut), so tritt
die Abrundung auf volle 10 kg naoh oben erst nach der Erhohung
bzw.Verminderung ein (§1,2der Tarifvorschriften), z.B.: Ein Schrank,
der ala Speergut geht, wiegt 51kg + 50% (26 kg) = 77kg,abgerundet
80 kg. Oder ein Ieeres FaB wiegt 89 kg .\" 50% (45 kg) co 44 kg, ab
gerundet 50 kg.

Die Fraoht vrird auf volle 10Pf. abgerundet, wobei Betrsge unter
5 Pf. fortfallen, z.B. 0,54 J(, = 0,50 .1(" 0,55 -" = 0,60 .J(,.

In den meisten Fallen wird die Fraoht vom Empfii.nger bei
Ankunft des Gutes bezahlt, nur wenn der Absender die Sendung
"frankiert" hat, d . h. den Frachtbetrag im voraus bezahlt hat,
wird das Gut, falls es nicht etwa zollpflichtig ist, dem Empfsnger
ohne weiteres ausgehandigt. Es werden mindestens berechnet

30 Pf. bei Stiickgut,
50 .. bei Eilgut,

100 .. bei Eilgut mit SchnellzugbefOrderung.
Ausfuhrgut genieBt eine Ermii.Bigung des Frachtsatzes.

Sperrgut, d. h. Gut, daa im Verhaltnis zu seinem Gewicht
einen betrii.chtlichen Umfang hat, wie z. B. leere Schranke, Fahrrad-
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§~
Fraohtsatze fiir 100 kg in Mark

IIS s Stiiokgut ___I' Wagenladungen
~ 8 CD

... ~ .. Is::l 0
CD i Allgemeine

~~ +:I ~:;
;::SS

Wagenladungs- ! Spezial -Tarife
.a s::l 6b 8" ~ l&' klasse
III 0 := ~ e, ~ Z ~
'a > l"l ="" CD ,c :,:l "=..e.g Po .,

I< iii 11} ~rn Al B AI I II ill

1 0,22 \ 0,11 0,11 0,11 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06
2 0,24 0,12 0,12 0,11 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07
3 0,26 0,13 0,12 0,1 2 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07
4 0,28 0,14 0,13 0,13 0,10 0,08 0,08 0,0 7 0,07
5 0,32 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07
6 0,34 0,17 0,15 0,14 0,12 0,09 0,09 0,08 0,08
7 0,36 0,18 0,16 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08
8 0,38 0,19 0,16 0,15 0,13 . 0,10 1,10 0,09 0,08
9 0,40 0,20 0,17 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

10 0,42 0,21 0,18 0,17 0,14 0,11 0,11 0,10 0,09
20 0,66 0,33 0,27 0,24 0,21 0,16 0,15 0,13 0,11
30 0,90 0,45 0,36 0,32 0,28 0,21 0,20 0,17 0,14
40 1,1 4 0,57 0,45 0,40 0,35 0,26 0,24 0,20 0,16

50 I 1,38 0,69 0,54 0, 48 0,42 0,31 0,29 0,24 0,19
60 1,60 0,80 0,63 0,55 0,48 0,39 0,36 0,30 0,25
70 1,82 0,91 0,72 0,63 0,54 0,44 0,41 0,34 0,27
80 2,04 1,02 0,81 0,71 0,60 0,49 0,45 0,37 0,30
90 2,26 1,13 0,90 0,78 0,66 0,54 0,50 0,41 0,32

100 2,48 1,24 0,99 0,86 0,72 0,59 0,54 0,44 0,34
200 4,50 2,25 1,80 1,54 1,32 1,12 1,02 0,82 0,56
300 6,30 3,15 2,60 2,21 1,92 1,62 1,47 1,17 0,78
400 7,90 3,95 3,40 2,88 2,52 2,12 1,92 1,52 1,00
500 9,30 4,65 4,20 3,55 3,12 2,62 2,37 1,87 1,22
600 10,50 5,25 5,00 4,22 3,72 3,12 2,82 2,2 2 1,44
700 11,70 5,85 5,80 4,89 4,32 3,62 3,27 2,57 1,6b
800 12,90 6,45 6,45 5,q6 4,92 4,12 3,72 2,92 1,88
900 14,10 7,05 7,05 6,23 5,52 4,62 4,17 3,27 2,10

1000 15,30 7,65 7,65 6,90 6;12 5,12 4,62 3,62 2,3,2
1100 16,50 8,25 8,25 7,5 7 6,72 5,62 5,07 3,97 2,54
1200 17,70 8,85 8,85 8,24 7,32 6,12 5,52 4,32 2,76
1300 18,90 9,45 9,45 8,91 7,92 6,62 5,97 4,67 2,98
1400 20,10 10,05 10,05 9,58 8,52 7,12 6,42 5,0 2 3,20
1500 21,30 10,65 10,65 10,25 9,12 7,62 6,87 5,37 3,42
1600 22,50 11,25 11,25 10 ,92 9,72 8,12 1 7,32 5,72 1 3,64
1700 23,70 11,85 11,85 11,59 10,32 8,62 7,77 6,07 3,86

3
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gestelle, Mobelgestelle u. s, w., bedingt einen Aufschlag von 50%
und eine Berechnung der Fracht fiir mindestens 30 kg.

Gebrauchte Emballagen, die gefiillt die Bahn passiert haben,
werden im allgemeinen zum halben Frachtsatze befdrdert, doch
bedingen sie wenigstens den Satz fiir 20 kg.

Auf den preuBischen Bahnen wird die Fracht naoh dem Staffel
tarif berechnet, der eine wesentliche ErmaBigung der Frachbsatze
bei weiteren Entfernungen eintreten laBt. Die ErmaBigung beginnt
bei 50 km Entfernung und erstreckt sich nach einer fallenden Skala
bis auf 50% des Frachtsatzes bei Sendungen, die eine Entfernung
von ca. 1700 Kilometer durchlaufen; such auf Eilgiiter dehnt, sich
diese ErmaBigung aus*).

Bei der Berechnung der Fracht unterscheidet man fiir Stuck
gut verschiedene Frachtsatzklassen:

1. Allgemeine Sttickgutklasee, dies ist die fUr Sttickgiiter
aller Art vorgesehene Klasse.

2 Spezialtarif fur ganz bestimmte Guter, die in der Giiter
klassifikation ausdriicklich benannt sind. In diese Klasse
gehoren beispielsweise: Futtermittel, Getreide, Kartoffeln,
Salz u. dergl.

3. Eilgut.

Bei den Wagenladungsklassen unterscheidet msn:
1. Klasse A 1 fUr Guter besserer Art, die nicht nsch dem

Spezialtarif berechnet werden, in Mengen von 5000 kg;
2. Klasse B fur dieselben Guter in Mengen von 10 000 kg;
3. Klasse A 2 fur Spesialtarifgtiter in Mengen von 5000 kg;
4. Spezialtarif I fUr geringwertige Produkte, wie Harz,

Rohglas, Holzwolle, Heringe, Malz, Wolle, in Mengen von
10000 kg;

5. Spezialtarif II fiir Halbfabrikate, z. B. Holzstoff, Graphit,
Hanf, diverse Chemikalien etc., ebenfalls in Mengen von
10000 kg;

6. Spezialtarif III fiir Rohprodukte, Abfalle u. a., z. B. Kohlen,
Roheisen, Lumpen, ebenfalls in Mengen von 10000 kg.

Die allgemeine Kilometer-Tabelle fUr die Fra.chtsatze der
ordentlichen Tarifklassen ist fiir jed e n Kilometer besonders be
rechnet und zwar von 1-1700 Kilometer. In der vorstehenden
Tabelle sind zur allgemeinen Veranschaulichung nur die Satze
fUr den ersten bis zehnten Kilometer, sodann von 10 zu 10Kilometer
bis zum hundertsten Kilometer angegeben, von da ab foigen die
Satze von 100 zu 100 Kilometer.

Tabelle hierzu siehe S. 33.
In jedem Falle erteilt die Bshnbehorde dem Empfanger bei

*) Aufdiese Satze sind z.Zt . gMlZ erhebliohe Aufsohlege gelegt worden.
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Eintreffen des Gutes Avis (Benachrichtigung); unter Rilokgabe
dieses Ames kann er oder sein Spediteur iiber das Gut verfiigen.

Feuergefii.hrliohe, atzende Gegenstii.nde u. dergl. diirfen nur mit
besonderen Ziigen, sogenannten Feuerziigen oder Sii.ureziigen,
befOrdert werden. Wer gegen diese Vorsohrift handelt, haftet fiir
den angerichteten Schaden, auBerdem hat er den Fraohtunter
achied und eine Strafe von 12 Mark fiir [edes Kilogramm Brutto zu
zahlen.

Der Giiterversand zur See. Bei Verladungen zu Wasser tritt an
die Stelle des Fraohtbriefes das K 0 n nos s e men t oder der Lade
sohein. Namentlich im iiberseeischenVerkehr hat das Konnossement
eine groBe Bedeutung. Gewohnlich werden drei Exemplare aus
gefertigt; eins davon erhalt, der Absender, eins dient dem Sohiffs
fiihrer zur Orientierung, an wen die Giiter auszuhsndigen sind, das
dritte sendet man dem Empfiinger der Ware zu. Das Konnossement
dient dazu:

1. den Eigentiimer der Waren auf Grund des Signums zu
ermitte1n;

2. dient es als Quittung, daB der Sehiffsfiihrer eine be
stimmte Anzahl Kolli mit einem bestimmten Brutto
gewicht in guter ii.uBerer Besohaffenheit zur Beforderung
naoh einem bestimmten Hafen erhalten hat;

3. bildet es einen Vertrag und enthii.lt ala dessen wichtigsten
Punkt den Fraohtsatz;

4. legitimiert es zum Empfang der Ware, es ist daher eine
Urkunde;

5. es ist in vielen Fallen gleichbedeutend mit der Ware selbst,
es kann zediert, giriert oder indossiert werden, d . h.. es ist
iibertragbar, es kann lombardiert (verpfii.ndet) werden,
es kann schlielllich, wie die Ware selbst, verkauft werden,

Das Konnossement enthii.lt eine Reihe wiehtiger Angaben, von
denen besonders hervorzuheben sind:

1. Der Name des Sehiffes und des Sohiffsfiihrers.
2. Der Name des Empfii.ngers (Destinstsr), Ein Konnos

sement kann jedooh such an Order gestellt sein und zwar
an die Order des Empfii.ngers oder lediglioh "an Order";
hierunter ist die Order des Absenders zu verstehen, der
sich vorbehalt, den Empfii.nger spster zu bezeiehnen.
Wer iiber das Gut verfiigen will , muB duroh Indossament
dazu legitimiert werden. Der Besitzer des Konnossements
kann dies dureh ein Vollindossament (Vollgiro) bewirken,
in dem er seine Rechte an eine mit Namen bezeichnete
Person iibertragt oder dureh Blankoindossament. Ein
Blankoindossament legitimiert ohne weiteres den als

3*
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Empfanger des Gutes, welcher das Konnossement in
Handen hat.

3. Die Angabe des Abgangshafens und des Bestimmungs
hafens.

4. Die Bezeichnung der Ware nach Signum, Nummer, Inhalts
angabe und Gewicht. Da nicht immer eine Priifung des
Bruttogewichtes von seiten des Schiffsfiihrers stattfindet,
und weil er auch gem sich weiterer Verantwortlichkeit
entziehen mochte, findet man nicht selten auf Kon
nossementen den Vermerk "Inhalt und Gewichtunbekannt",
such "frei von Bruch" oder "frei von Besohsdigung oder
Leckage".

5. Angabe des Frachtsatzes. Dieser kann naeh Gewicht,
nach MaB, oder naeh der Stiickzahl festgesetzt sein. Als
Gewioht kommt meist die Schiffslast oder Tonne von
1000 kg in Betracht, dieses Gewicht entspricht einem Raum
meter Wasser. Im internationalen Verkehr kommt auoh
wohl die englische Tonne = 1016 kg oder 40 engl. Kubik
fuB in Anwendung. Je naohdem die Ware spezifisch
leichter oder schwerer ist, kommen Gewicht oder Raum
inhalt bei der Frachtberechnung in Betraoht. Fiir jede
Sendung kommt eine Minimalfracht in Ansatz, welche
je nach der Entfernung verschieden hoch bemessen ist
(10-40 -"). Kleinere Sendungen sind deshslb sehr kost
spielig; flir kleinere Pakete haben einzelne Gesellschaften
billigere Tarife; auoh wird zuweilen eine Pausohalsumme
(in full) flir die gsnze Sendung in Anrechnung gebracht.

6. Ort und Datum der Ausstellung.
7. Unterschrift des Schiffers, Reeders oder seines Bevoll

machbigten.

Nach dem Gesetz vom 14. Juni 1900 sind Konnossemente
stempelpflichbig, und zwar betrsgt.der Stempel im Verkehr zwischen
inlsndischen und auslandischen Seehafen oder zwischen inlandischen
FluBhafen und auslandisehen Seehafen 1 "" fiir die Urkunde.

Im Verkehr zwischen inlandischen Hafenplatzen und aus
landischen Hafenplateen der Nord- und Ostsee, des Kanals oder
der norwegischen Kiiste ausgestellte, vorgelegte oder ausgehandigte
Konnossemente und Frachtbriefe kosten 10 Pf. Stempel flir die
einzelne Urkunde.

Nachstehend je ein Beispiel fiir den iiberseeischen und Binnen
verkehr siehe S . 38 und 39.

Beziiglich der Transporte, die iiber See gehen oder kommen,
ist der Spediteur in dem betr. Hafenplatz eine wichtige Person
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fiir den Kaufmann. Fiir Deutschland und speziell fur Berlin kommen
hauptaachlich drei Hafenplatze in Becraoht :

1. Hamburg, als erste Seehandelsstadt des Deutschen Reiohes:
im Welthandel steht dieser iiberaus bedeutende Handelsplatz
an dritter Stelle, nur London und NewYork gehen voran.

Hamburgs Seeschiffflotte ohne Seefischereifahrzeuge
bestand 1912 aus 1320 Fahrzeugen mit 1 794 300 Reg.
Netto-Tons, d. h. 55 0

/ 0 der deutschen Seeschiffstonnage.
Die Gesamtflache des Hamburger Hafens betragt

994 ha, davon mehr als die Halfte fiir Seeschiffe be
nutzbar, tiber 900 Krane mit einer Tragkraft von
zusammen 2 Millionen kg sind vorhanden, davon drei mit
einer Tragkraft zu 50 000, 75000 und 150 000 kg. Die
Entfernung Hamburgs von der Elbmiindung betragt 135
km Wasserweg, die Tiefe des Fahrwassers betragt 10 m
unter Niedrigwasser. Em Jahre 1912 liefen ein und aUB

22406 Dampfer mit 25,20 Millionen Netto-Reg.-Tona*)
10 925 Segler ,,2,20 .. " .. ..

inagesamt 33331 Fahrzeuge mit 27,40 Millionen Netto-Reg.-Tona.
Das heiJ3t tiiglich 91 Seeschiffe mit 75000 Reg.-Tonnen.
Der Geaamtschiffsverkehr betrug

1856: 10376 Schiffe mit 1,75 Millionen Reg.-Tonnen
1886: 13819 " ,,7,06 .. " ..
1906: 31564 " .. 22,04 " " "
1909: 34132 " ,. 24,52 " " "
1912: 33 331 " ,,27,40 It " "

Einfuhrartikel sind besonders: Kaffee, Getreide, Tabak,
Schmalz, Reis, Wolle, Salpeter, Felle, Petroleum, Seefische
etc. Auch der Verkehr in Edelmetall, gemiinzt und nn
gemtinzt, ist ziemlich bedeutend.

Ausfuhrartikel: Zucker. Mehl, Drogen, Baumwoll-
waren, Maschinen.

Auch fUr die FluBschiffahrt ist Hamburg, besonders fiir
Berlin, von hochster Wichtigkeitj der Verkehr zwischen
heiden Stiidten betrdgt jahrlich 6-8 Millionen Tannen,
deren Versand durch ca. 25 000 Fahrzeuge bewalbigb wird.

2. Bremen, zweiter Seehandelsplatz Deutschlands, erster
Tabakplatz der Welt, ebenso fiir Reis (Rangun in Indien
au sgenommen), zweitgrofster Platz fiir Baumwolle, nur
von Liverpool tibertroffen.

*) Eine Registertonne = 100 engl. Kubildu13 oder 2,83Raummeter.
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Bremen verfiigte 1911 iiber eine Handelsflotte von:
713 Schiffen mit 893000 Tonnengehalt mit 20369 Kopfen
Besatzung.

3. Stettin, besonders fiir Berlinwichtig, bedeutend durch seinen
Handel mit Kohlen, Eisen, Petroleum und Heringen;
viele Maschinenbauanstalten, ausgedehnter Fischhandel.

Ferner sind noch zu nennen : Liibeck, Rostock, Kiel, Emden,
Flensburg, Konigsberg, Memel, Danzig.

Als bedeutende deutsche Schiffahrtsgesellschaften sind zu
merken:

Der Norddeutsche Lloyd in Bremen, der fast nach allen Teilen
der Erde Verbindungen unterhalt,

Der Noiddeutsche Lloyd ist 1857 gegriindet und hat ein
Betriebskapital von 125 Millionen Mark in Aktien, sowie
70 Millionen Mark in Obligationen, er verfiigt gegenwarbig
einschl. der Neubauten iiber eine Flotte von 465 Fahrzeugen, von
denen 191 Dampfer und unter diesen 120 Seedampfer sind. Die
Besatzung dieser Flotte belii.uft sich auf iiber 12000 Mann, davon
11 000Personen rein seemaanischeBesatzung. EinschlieBlichderDock
arbeiter, des technischen, kaufmannischen und Bedienungspersonals
beschiiftigt der Lloyd fast 20000 Menschen in seinem Betriebe.
Der Lloyd befOrdert die deutsche, englische und amerikanische Post.

Die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktien-Gesellschaft in
Hamburg, neuerdings meist Hamburg-Amerika-Linie ge.
nannt, ebenfalls mit einem ausgedehnten Verkehr,

Das Betriebskapital betragt 180Millionen Mark in Aktien nebst
75 Millionen Mark in Obligationen, die Gesellschaft verfiigt tiber
161 Seedampfer und 42 FldBdampfer und befdrdert die deutsche,
englische, fransdsische, aIIio.:bmische und italienische Post.

Die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktien-Gesellschaft und
der Norddeutsche Lloyd sind die graBten Schiffehrtsgeeellscbaften
der Erde und konnen mit Recht Deutschlands Stolz genannt werden.

Hamburg-Siidamerikanische Dampfer-Gesellschaft (nach Brasi
lien und Argentinien).

Deutsche', Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Kosmos" (Westkiiste
von Siidamerika).

Wormann-Linie (Afrika).
Deutsch-Australische Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Hamburg"

(nach Siidafrika und Australien).
Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Neptun" in Bremen (nscb

Kopenhagen, Riga, Stockholm, Danzig etc.),
Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Ransa", Bremen.
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Auch der Wichtigkeit der Wasserstra13en und Kanale muB hier
gedacht werden; fiir denWarenversand sind sie der billigste Weg,
oft wird durch ihre Benutzung auch erheblich an Zeit gespart. Dies
trifft namentlich zu beim Sue z - K a n a I und beim K a i s e r 
W i I h elm - K a n a I (Nordostseekanal). Der Suez-Kanal ist
1856-1869 mit einem Kostenaufwand von 400 Millionen Mark er
baut worden. Er ist 160 km lang, davon 122km gegrabener Kanal,
der Rest sind Seen. DieBreite am Wasserspiegel ist 100 m, in der
Kanalsohle 33-48 m, durchschnittliche Tiefe-9,5 m. Die mittlere
Durchfahrtzeit eirr.ehl. Liegezeit an den Ausweichestellen betragt
41 Stunden, bei glatter Fahrt 19 Stunden. Die Gebiihr betragt 9 Fr.
£iir die Nettotonne bei beladenen Handels-, Post- und Kriegsschiffen
und 6,50 Fr. fiir leer oder mit Balast fabrende Schiffe. Passagier
taxe 10 Fr. fiir Erwachsene, 5 Fr. £iir Kinder. Das Aktien-Kapital
ist fast ganz in englischen Handen, der jahrlicbe Reingewinn betragt
60-80 Millionen Fr. (1898 sogar 851 / 3 Millionen Fr.), Die Weg
ersparnis betragt von Hamburg aus naeh Bombay 8900 km oder
43% gegeniiber dem Wege um das Kap; von Triest aus betragt, die
Wegersparnis mehr ala 16000 km, Im letzten Jahre benutzten den
Kanal:

engl. Schiffe mit 8 302 202 Tonnen,
deutscbe" ,,2 310 507 "
franz. " " 815 120 "
nieder!' " " 743 980 "
osterr. " " 387 546 "
japan. " " 286 456 "
russische" " 251 890 "
italien. " " 189 143 "

Der Kaiser-Wilhelm-KanaI:
Der Gesamtverkehr abgabepflichtiger Schiffe ist von 20 068

Schiffen mit 1 751065 Reg.-Tonnen im Jahre 1896 auf 53382
Schiffe mit 10 350 000 Reg.-Tonnen im Jahre 1913 gestiegen (darunter
8891 auBerdeutsche Schiffe mit 3 985 048 Tonnen. Die Gebiihren
sind von 961 367 Mark (1896) auf 5 002 816 Mark (1913) gestiegen.
Die Abkiirzung des Weges durch den Kanal betragt 750 km.

D. Das Versicherungswesen.
Da aIle Guter fiirR e o h nun gun d G e f a h r des E m p 

fan g e r s g e hen, ausgenommen solche Waren, die franco oder
cif. (d. h . cost (Kosten], insurance [Versieherung], freight [Fracht],
sind im Preise einbegriffen) eines Hafenplatzes gekauft wurden, so
ist der Empfanger im eigenen Interesse verpflichtet, das Risiko des
~ansportes auf ein moglichst geringes Ma13 zuriickzufiihren; dies ge-
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sohieht durch Versicherung gegen Seegefahr. Meist sind es Aktien
gesellachaften, die sich mit der Ubernahme solcher Versicherungen
befassen;einzelne Gesellschaften betreiben ausschlieBlich solcheTrans
portversicherungen. Wer sich durch Versicherung gegen eine Gefahr
sohutst, heiBt Versicherter (Assekurat), derjenige, welcher die Ver
sicherung ubernimmt, Versicherer (Assekuradeur oder Assekurant);
dieVergiitungfur das ubemommenc Risiko heiBt Pramie, der zwischen
beiden Teilen geschlossene Vertrag wird Police genannt.

Die Versicherung kann erfoIgen:
1. Frei von Beschsdigung, ausgenommen im Stra.ndungsfalle;

hierbei iibernimmt der Versicherer nur das Risiko bei ganz
lichem Untergang der versicherten Giiter; der Strandung
gleichgeachtet werden Kollisionen, Auflaufen sowie Feuer.

2. Frei von .. .. % Beschadigung; hierbei wird nur dann
ein Schaden vergiitet, wenn dessen Hohe iiber den be
treffenden Prozentsatz hinausgeht. Waren, die nicht
so leicht besohadigt werden konnen, z. B. Metalle in
Barren, oder Sendungen, welche in Kisten mit verldtetem
Zinkeinsatz verpackt sind, werden meistens frei von 3 %
oder 10 % versichert.

Nicht allein die zur Verwendung kommenden Giiter, sondern
auch das Schiff selbst wird gegen Seegefahr versichert (Casco
Versicherung; das spanische Wort "casco" bedeutet Schiffsrumpf) •
Die groBen Schiffahrtsgesellschaften versichern ihre Fahrzeuge
meist bei sich selbst, indem sie besondere Ruoklagen ffir etwa ein
tretende Unfalle machen. Bezuglioh der Beschaffenheit der See
schiffe muB auf einige Bureaux hingewiesen werden, die alljahrlioh
iiber die Seefahrzeuge aller Lander Register herausgeben, aus denen
durch Angabe des Alters, der Bauart sich eine Klassifizierung jedes
Seeschiffes ergibt. Haupteaohlioh sind hier zu nennen "Lloyds
Register of Shipping" in London, "Bureau Veritas" in Paris und
der "Germanische Lloyd"*) in Berlin. Diese Bureaux unterhalten
an allen bedeutenden Seeplstsen Agenturen und bringen anch
eine genaue Statistik der Seeunfslle. Im Jahre 1913 sind allein nur
an den deutschen Kusten 515 Schiffsunfii.lle bekannt geworden,
49 Schiffe gingen dabei ganz verloren und 92 Menschen fanden

*) Der Name "Lloyd", welchersioh vielfach als Name fiirSchiffahrts-,
V.ersicherungs- und Klassifikationsgesellschaften findet, hat seinen Ur
sprang von Edward Lloyd, der vor ca. 200 Jahren in London ein
Kaffeehaus besal3, welches der Sammelpunkt der Schiffsmakler, der
Kapitine, sowie der Grol3kll.ufleute war. Lloyd gab auch eine Wochen
sohrift "Lloyd's News" heraus, die speziell den Handels-, Schiffahrts
und Versicherungsinteressen diente, AlImahlich entwickelte aieh bier
608 ein Institut, das heute Tausende von Agenten in allen bedeutenden
Platzen der Welt besitzt.
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den Tod. Die Gesamtzahl der anderwarts verloren gegangenen
de u t s c hen Seeschiffe betragt, im Jahre 1913 (vor Ablauf von
2 Jahren ist eine vollstandige Statistik nicht moglich) 67 Schille mit
44277 Reg.-Tonnen, der Verlust an Menschenleben 318, davon
sind 11 Schille mit 195 Mann Besatzung verschollen.

Jeder Schaden, der einem Schille oder dessen Ladung zustoBt,
wird "S e esc had e n" genannt. Etwas enger begrenzt ist der
Begriff "H a v a r i e"*). Man unterscheidet dieg roB e H a v a r i e
und versteht darunter alle Sohaden und die daraus erforderlichen
Kosten, die zur Rettung von Schiff und Ladung entstanden sind,
z, B. das Kappen der Masten, das absichtliche Stranden, das Uber
bordwerfen eines Teiles der Ladung oder, falls brennbare Stoffe ge
laden sind, ihre Verwendung an Stelle feWender Kohle u . dergl.
(§ 706 d. H . G. B.). Von alther sind solche Opferauf aIle geretteten
Werte verteilt worden, so daB alle Eigentumer, die Waren auf dem
Schille haben, nach MaBgabe deren Wertes an diesen Kosten teil
nehmen, selbst dann, wenn ihre Giiter bei dieserSchiffsladung unbe
schiidigt blieben. Als b e son d ere oder par t i k u I are H a v a 
r i e sind die Kosten oder Schaden zu bezeichnen, die durch Unfall
Schiff oder Ladung treffen und je nachdem von dem Schiffer oder
Befrachter getragen werden.

Bei einer Havarie hat der Schiffsfiihrer unter besonderen
Umstii.nden Verklarung beim Seeamte abzulegen; dies ist eine
Behorde, welche sus einem Vorsitzenden mit Richterqualifikation
und vier Beisitzern besteht, von denen zwei wenigstens zwei Jahre
hindurch selbst Hochseeschiffahrt ausgeiibt haben miissen.

Die Verklarnng, eine Art eidesstattlicher ErkJii.rung, muB von
dem Schiffsfiihrer unter Beifiigung des Schiffsjournals und unter
Schilderung aller Umstsnde des Unfalls sowie durch das Zeugnis
der gesamten Schiffsmannschaft eidlich bekrii.ftigt werden,

Der Verlust bei einer Havarie wird durch den Dispacheue
festgestelIt und hiernsoh durch die Versicherungs-Gesellschaft
ersetzt. Dispacheure sind von der Obrigkeit bestelIte Personen,
in vielen Fa.llen Konsuln, die den entstandenen Schaden abschatsen.
Wer sich durch die Dispache benachteiligt glsubt, kann gerichtlichen
Einspruch erheben,

Meist geschieht die Versicherung durch Generalpolice, d. h.
einen Vertrag zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer fiir
langere Zeitdauer.. Die Prsmie wird in Prozenten (%) oder in
per mille (0/00) ausgedriickt und richtet sich naoh der Lange des

*) Havarie wird von dem arab. Wort 8war d. h. Besohadigung
oder von dem span. averia d . h. Habe abgeleitet, weil der Sehadea
meist auf die Hsbe des Schiffers und Befrachters Terteilt wird.
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Weges, nach der Jahreszeit, der Art der Ware und der bestehenden
Gefahr. Die Versicherungsgesellschaft hiindigt dem Betreffenden ein
Buch mit einem bestimmten Vordruck ein, worin er bei Empfang der
Faktura. beziehungsweise des Konossementes die notigen Angaben
zu machen hat, und zwar:

1. Datum nebst Angabe der Stunde des Empfangs der Fakturr

2. Ausgangshafen,
3. Name des Schiffes, beziehungsweise au ch des Schiffsfilhrera,
4. Bestimmungshafen,
5. Signum, Nummer und Inhaltsangabe,
6. Roh-Gewicht der Sendung,
7. Wert der Ware.

Diese Angaben sind aullerdem noch auf einen besonderen Vor
druck zu schreiben und der Versicherungs-Gesellschaft sofort einzu
senden. Die Versicherung solI in keinem FaIle zu einem Vermogens
vorteil fiihren, im allgemeinen ist es gestattet, zu dem wirklichen Wert
8-10% imaginaren Gewinn hinzuzuschlagen, urn Unkosten, Fracht,
Zinsverlust u. dergl. zu decken. Die Versicherung tritt in Kraft, so
bald die Gebuhr (Pramie) bezahlt ist (Einzelfalle). Die Ware gilt bei
der Generalpolice auch dann als versichert, wenn ein Unfall bereits
stattgefunden hat, bevor die unter 1-7 erforderlichen Angaben der
Gesellschaft zugegangen sind, doch darf kein schuldhaftes Verzogern
des Versicherungsnehmers vorliegen, hat er die Angaben unverzuglieh
eingesandt, so ist er fur den entstandenen Schaden gedeckt.

Die Pramie kann von Fall zu Fall besonders verabredet sein,
sie kann auf Grund eines festen Tarifes berechnet werden; hierbei
kann auch ein Rabatt gewahrt werden,

Im allgemeinen gilt der Pramiensatz im Binnenverkehr fUr die
Sommerzeit, d . h . vom 1. April bis 30. September; im Friihling
(1. bis 31. Marz) und im Herbst (1. Oktober bis 15. November) tritt
ein Zuschlag von 50 %, also die Halfte, fur die Winterzeit (16. Novem
ber bis Ende Februar) von 100%, also das Doppelte hinzu.

Spezialgiiter bedingen besondere Zusohlage. Aus dem nach
stehenden Auszuge ergibt sich z. B., daB Baumwolle und Kupfer
u n t e r dem einfachen Pramiensatze, Salz, Sand und Kalkstein zum
10 fachen Pramiensatze versichert werden.

AuGer der Generalpolice kommt noch die Pauseaalpollee in
Betracht, sie kann mit taglicher, monatlicher Versicherung oder mit
Aufgabe am J ahresschlufl sbgeschlossen werden.

Betrsgt, z, B. der Wert der taglich ein- und ausgehenden Gliter
5000 J( und die durchschnittliche Reisedauer 10 Tage, so ish der
tagliche Versicherungswert 10X5000 .J(, = 50000 Mark; der Ver
sicherte ist wahrend des ganzen Jahres taglich fiir alle Sendungen
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Auszug aus der Giiterklasseneinteilung.
Apfelsinen . . . . . . 2 fach Kreide.. . . . .. 5 fach
Apothekerwaren 2 Kupfer. . . . 25 % unter 1 "
Bauholz . . . . . . . 2" Leinkuohen wie Oelkuehen.
Baumwolle 25% unter . 1" Lumpen, inBallen verpackt 2 "
Braunkohlen . . . . . 5" "unverpackt . 5 "
Brennholz . . . . . . 5 " Manganerz.. ... 2 "
Biioher, gobundene u. rohe 2" Mobilien, verpackt 2 "
Cement 5" "unverpackt 5"
Chemikalien (Chemische Obst, frisches 5 "

Pra.:parate u. Fabrikate) 2" "getrocknetes, lose 5 "
Dextrm . . . . . . . . 1 %" Oelkuchen aller Art, verp. 2 "
Drogen 2 ' " Oelkuehen alIer Art, lose. 3 "
Eisen, roh und Stangen . 1" PalmOl . .. 25 % unter 1 "

" Nagel-. . ' . . . .' 1 %" Riiben, gedorrte und rohe 5 "
" Band-, Bruch- und Rundholz (mit Ausschlu.13

altes . . . . . . . 2 von Brennholz) 2 "
Eisenblech und Eisandraht, 2 Salpeter . . . 2 "
'Eisen- und 'Stahlwaren 2 Salz, verpackt . . . . . 5 "

" grobe Gu13stahl 1 " lose. .. . . . . . 10 "
Erze, verpackt . . . . 1" Sand . . . . . . . .. . 10 "

" lose . . . . . . 5" Sauren, il.tzende in Kriigen
Fische, gssalz. u . mar. (in und Flaschen in

Faas.} . . . . . . . . 1 Kisten verpackt . 2 "
Fische, gerauchert und ge- " in Flaschen und

trocknet . . . . . . . 2 " Korben (Ballons). 5 "
Flachs und Flachshede . 1" Schlemmkreide. .. . . 5 "

von Kowno, Schmalle- Starke und Starkezucker 1%"
ningken, Tilsit u. Memel Talg 25% unter 1 "
n, Konigsberg 2" Wolle 25% unter 1 "

Gips . . . . . . . . . . 5" Zink, rohes . . 25% unter 1 "
Hadern wie Lumpen. " gewalztes, in Silos
H anf und Hede wie Fla chs. verpaokt . . . . . 1 "
Heu . . . . . . . susgeschlossen "gewalztes, lose . . . 2 "
K alk, gebrannter . ausgeschlossen Zucker alIer Art (mit Aus-
Kalksteine, rohe . . . . . 10 fach nahme von Starkezucker 2 "

bis zu dieser Hohe versichert, er braucht weder eine Anzeige noch
eine Eintragung in ein Journal zu machen ,

Bei der monatlichen Versicherung geht man von dem Duroh
schnittswert aller ein- und ausgehenden Giiter wahrend eines Jahres
aus, Die Prsmie wird im voraus bezahlt. Der Versicherte gibt
am Schlusse jedes Monats den Wert der abgegangenen und an
gekommenen Giiter auf einem besonderen Vordruck an; dieser
Betrag wird von derVersicherungssumme abgeschrieben und der Rest
als Saldo auf den nschsten Monat iibertrsgen, bis die Versicherunga
summe ganzlich abgeschrieben ist, Der Versicherungsvertrag wird
stillschweigend gegen Zahlung der gleichen Pramie erneuert.

Rei der Versicherung mit Aufgabe am J ahresschluB treten
ahnliche Verpflichtungen ein, Der Versicherte gibt am SchluB
des Jahres den Wert aller zu versichernden Guter nach seinen
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Geschaftsbiichern an; iibersteigt diesel' Wert die angenommene
Versicherungssumme, so zahlt er fiir den bezl. Betrag die Pramie
nacho Jedenfalls gilt diesel' Betrag als mitgedeckt in derselben
Weise, als wenn hienfiir die Prsmie ebenfalls im vorsus bezahlt ware.

Angebracht erscheint es, an diesel' Stelle auch auf Lebens- und
Feuerversicherung, sowie auf die sonst bestehenden Versicherungs
einrichtungen hinzuweisen. Eine Lebensversicherung sollte jeder
friihzeitig eingehen, del' voraussichtlich bei seinem Tode solche An
gehOrige hinterlafst, die allein auf den Verstorbenen als Ver
sorger del' Familie angewiesen waren. Besonders abel' die Ver
sicherung, bei del' die Versichenmgssumme schon VOl' dem Tode des
Versicherten, wenn er ein bestimmtes Alter (das 60. oder 65. Jahr
etwa) erreicht, ausgezahlt wird, erweist sich als die beste Spar
moglichkeit.

Die Feuerversicherung sollte fiir [eden als Mobiliarversichernng,
fiir den Kaufmann abel' ganz besonders hinsichtlich seines Waren
lagers PIlicht sein, zumal die Pramie verhiHtnismaBig gering
ist. Fiir die Gebaude (ohne Mobiliar) ist die Versicherung' in den
groBen Stadten Pflicht, so 'Sind z, B. alle Gebaude Berlins bei
del' stadtischen Feuersozietat versichert. Del' Feuerkassenwert del'
Hauser in Berlin belief sioh Oktober 1915 auf 5%, Milliarden*). Fur
2507Brandschaden wurden fast 3 Millionen Mark Entschadigung ge
zahlt ; diePramie betrug 6,2 PfennigfUr je 100 Mark Feuerkassenwert

Mit-dem Versand del' Ware fallt auch ihre Berechnung, die Er
teilung dar Faktura, zusammen. Hierbei spielt del' Preis del'Ware die
wesentlichste Rolle. Er ist entweder durch besondere Vereinbarung
festgesetzt, oder er wird del' Preisliste entnommerr; in letztem Falle
sind such meist alle Bedingungen (Konditionen), die in del' Preisliste
aufgefiihrt sind, auf diesen Preis zu beziehen. Die Preisliste kann als
ein Vertrag angesehen werden, dessen 1nhalt ffir beide Parteien maB
gebendist. Del' Preis del' Warewird meist fiir 1 kg oderfiir 100kg fest
gesetzt, fiir einzelenArtikel versteht er sich aueh fur 1000 kg (1Tonne).
Ist nichts besonderes vermerkt, so laBt sich annehmen, daB sich diesel'
Preis "loco" versteht, das heiBt fiir Ware, die sioh am Verkaufs
orte befindet und von dort aus versendet wird. Es kommen hierbei
also hOchstens die Kosten fiir das Anrollen zur Bahn (Rollgeld)
in Anrechnung, del' Artikel wird also frei ab Lager berechnet. Ist
del' Preis dagegen franko Bahnhof, so fallt das Rollgeld fort. Stellt
sich ein Preis beispielsweise franko Stettin, franko Hamburg, so hat

*) Von del' Bedeutung einer Milliarde Mark, das sind tausend
Millionen Mark, oder durch Ziffern ausgedriickt 1 OOOOOOOOO.J£ , erhalt
man einen ungefB.hren Begriff, wenn man in Betracht zieht, da13 seit
Beginn unserer Zeitrechnung, also seif Christi Geburt, erst am
28. April 1902, vormittags 10 Uhr 40 Minuten, eine Milliarde Minuten
verflossen waren,
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der Absender bis zu der betreffenden Station die Fracht zu
tragen. Auch kann eine Ware "cil" berechnet werden; c. i. f. das
heiBt cost, insurance, freight, und bedeutet: Kosten, Versicherung
und Fracht sind im Preise enthalten. Auch der Vermerk "fob"
findet sich nicht selten beieinem Preis angegeben,diese Bezeichnung
soll "free on board" oder "frei an Bord" bedeuten, das heiBt, der
Preis der Ware versteht sicheinschl. aller Kosten biszur Verladung an
Bord des betreffenden Schiffes. Nicht selten ist auoh ein Preis
"transit o" gestellt, das heiBt, die Ware ist unverzollt.

Auch die Zahlungsbedingungen sind in der Faktura angegeben,
z. B. "Ziel drei Monate gegen meine Tratte oder gegen Kasse mit
.... % Skonto". Dies bedeutet, daB der Verkaufer den Faktura
betrag trassieren kann (durch einen Wechsel einziehen, siehe Kap .
Wechsel), wenn der Kaufer nicht bar bezahlt; sendet er Kasse ein,
80 darf er den Skontobetrag in Abzug bringen.

E. Zollwesen.
Ein groBer Teil der vom Auslande eingehenden Waren unter

liegt einem Zollo Man unterscheidet :

a) Finanzzolle;
b) Schutzzolle;

c) Prohibitivzdlle ;
d) Differentialzdlle.

Alle Zolle ohne Ausnshme ergeben eine Einnahmequelle fiir
den Staat, die Finanzzolle haben diesen Zweck ausschlieBlich.
Die Schutzzolle sollen auBerdem die Inldndische Erzeugung schiitzen.
Durch den Zoll wird die vom Auslande bezogene Ware um den Betrag
des Zolles verteuert der inlandische Erzeuger kann sie also um
diesen Betrag hoher verkaufen. 1st der Zollsatz sehr hoch, 80 wird
eine Einfuhr (Import) des betreffenden Artikels dadurch sehr er
schwert oder unmdglioh gemacht.

Prohibitivzolle sind solche, welche die Einfuhr eines Artikels
iiberhaupt verhindern sollen, der Zollsatz ist so hoch, daB eine Ein
fuhr des betr. Artikels beinahe ganzlich verhindert wird.

Der Tabakzoll in Frankreich, Osterreich und auch in einigen
anderen Lander verfolgt diesen Zweck, da diese Lander das 'I'absk
monopol haben. Wer in diesen Landern importierte Zigarren oder
Zigaretten rauohen will, muB daher einen sehr hohen Preis zahlen.

Differentialzolle sind solohe Zolle, die bei einem Zollkriege
mit einem Land erhoben werden, und die hoher sind ala die Zoll
satze anderen Landern gegeniiber. Solche Zolle kommen auoh in An
wendung bei Waren, die aus Landern kommen, mit denen Handels
vertrage nicht bestehen.
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Nahe verwandt mit den Zollen sind die Verbrauchsabgaben,
die auf inlandische Erzeugnisse erhoben werden (Brennsteuer, Bier
steuer, Tabaksteuer u. a.),

Die Verzollung kann bei Eintritt der Waren in das Inland,
also z, B. in den Hafenstadten stattfinden, doch kann der Zoll
auch am W ohnort des Empfangers gezahlt werden. In diesem
Falle geht die Ware mit Begleitschein. Der Begleitschein I dient dazu,
den richtigen Eingang der aus dem Auslande kommenden und iiber
die Grenzegehenden Warewegen der Verzollung am Bestimmungsorte
zu sichern. Auch zollfreie Waren gehen mit Begleitschein I.

Der Begleitschein II dient dazu, die Erhebung des durch be
sondere Revision bereits ermittelten Zollbetrages einem anderen
Zollamte zu iiberweisen; der Begleitschein II kommt jedoch nur
in Anwendung, wenn der Zoll mehr als 15 Mark betragt. Der
Begleitschein enthalt ; Name oder Firma und Wohnung des Antrag
stellers und Empfangers, Anzahl der Kolli, Verpackung, Signum,
Nummer, Menge und Gattung der Ware; Datum und Ort der Aus
fertigung und des Empfangsamtes.

Der amtliche Zolltarif vom 25. 12. 1902 bildet die Grundlage fiir
dieVerzollung. AIle zollpflichtigenWaren sind zu bestimmten Gruppen
zusammengefaBt, diese haben Unterabteilungen, duroh die eine ge
wisse Beweglichkeit des Zollsatzes eintritt, so weist z. B. die Gruppe
15 (Glas und Glaswaren) 33 Unterabteilungen auf, deren Zollsatz
von 400 .1, bis 3 .1, fur 100kg herabgeht. Fast alle deutschen Zolle
sind Gewichtszolle, im Auslande bestehen auch Wertzolle in Prozenten
werden. Auf Seite 49 und 50 ist ein Auszug aus dem Zolltarif fiir
einige besonders wichtige Waren zur Anschauung gebracht. Die Ware
kann beirn Uberschreiten der Zollgrenze verzollt werden, oder sie geht
mit Begleitschein weiter, endlich kann sie zur Zollniederlage bestimmt
werden; auch am eigentlichen Bestimmungsorte im Binnenlande ist
dies vor der Verzollung moglich (Packhof, Transitolager). Der Emp
fanger erhalt alsdann einen Niederlageschein, hat Lagerspesen zu
zahIenund kann tiber die Ware nach Belieben in der Weise verfugen,
daB er unter Zahlung des Zolles einen Teil oder die ganze Ware her
ausnimmt, oder sie weiter versenden laBt. Geht die Ware wieder in
das Ausland (Transitverkebr), so ist ein Zoll nicht zu zahlen.

Einige Waren konnen denaturiert werden, d. h. siewerden duroh
Zusatz einer stark riechenden Fliissigkeit oder such durch andere
Beimengung ihrer urspriinglichen N atur beraubt und sind dann nur
noch zu technischen Zwecken verwendbar, sie gehen dann zollfrei
oder zu ermalsigtem Zollsatz ein.

Die Denaturierung tritt auf Antrag ein, z. B. bei fetten Olen,
die zur Seifenfabrikation oder zu anderen technischen Zwecken
Verwendung finden sollen, duroh Zusatz von 1 kg TerpentinOl oder
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Auszug aus dem deutschen Zolltarif vom 25. Dezember 1902',
erganzt durch das Gesetz vom 15. JuIi 1909 u. 12. Juni 1916.

Tarif
Nr.

Z~lsalz

IIr 1dI.

M
ag • Tabakblatter. u n b ear b e it e t oder nul' gegoren (fer-

mentiert) oder iiber Rauch getrocknet . . . . . .. 130
Tara: Kisten von 1,75 dz oder darunter 25 %, von
mehr als 1,75 dz 22%. Fiisser bis 6 dz 16 %, mehr
als 6-7 dz 10%, iiber 7 dz 9% . . . . . . . .

i3 Datteln, getrocknet, Traubenrosinen . . . . . . . . . 24
Tara: Kisten bis 15 kg 18%.

Q4 Mandeln, Pomeranzen und anderweit nicht genannte
Siidfr iichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vertragszollsatz . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tara : Fiir Mandeln in Faas, bis 3 dz 17% . sonst 14 %

"andere " " "1,5,, 10%,.dariib.7%
" Ballen 6 %.

61 Kaffee, roh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tara: Kisten bis 2 dz aus weichem Holz 16%,
sonst 17%, iiber 2 dz 12%. Fii.sser aus hartem
Holz 10%. andere 8%, Ballen 2%, Sacke 1%.

65 Tee ••• • • • 0 " • • • • • • • • • • • • • • • • • 100

67

178

179

220

401

Tara: Kisten von 20 kg oder darunter 21 %, von
mehr als 20bis 30 kg 21% , von mehr als 30 kg 19 %.

Gewiirze, wie Ingwer, Pfeffer, Zirnt, Nelken usw. . . .
Tara: Kisten fiir Muskatniisse 16%, sonst 18%,
Korbe 13%, B allen 5 % , Matten 3%.

Branntwein aller Art, Arrak, Rum, Kognak, Likor in
Fii.ssern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anderer Branntwein . . . . . . . . . . . . . .
Tara: Uberkisten bis 3 dz 12%, dariiber 8%

Uberfiisser " 3 ,,12%, " 8%.
Branntwein in anderen Behaltern . . . . . . . .

Tara: Kisten 24%, Fasser 24%, KorDe 16%.
• Tabakblatter, be arb e it e t (gam oder teilweise ent-

rippt) auch mit Tabakbriihe behandelt
Schnupf- und Kautabak . . . . . . .
Geschnittener Rauchtabak
Zigarren .
Zigaretten . . . . . . . .

Tara: Kisten 16 %, Fii.sser 16%, ' Kor be 12%.
Ballen 6%.
Zusatztara ffir Zigarren und Zigaretten kl. Kisten
24%, Peppkasten 12%.

• Tabakblii.tter und Zigarren unterliegen auJ3erdem
noch einern Wertzuschlag von 65% des Fakturenwertes.
Dichte, ungemusterte taftbindige Gewebegan z aus Seide

des Maulbeerspinners 0 h n e jade Beirnischung von
kiinstlicher oder Florettseide . . . . . . . . . . .

Tara: Kisten 20%, Fii.sser 2G%, Ballen 11%.

5()

350
275

350

280
600

1100
700

1500

300



Tarif
Nr.

402

403

407

408

405
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Dichte Gewebe fUr Mdbel- und Zimmerausstattung:
Seid {im Stuck als Meterware eingehend

ganz aus er e abgepa13t als'Vorhenge, Docken usw.
teilwei S'd {im Stuck als Meter-ware oingehend
ei weise a. ei e abgepa13t als Vorhange, Deeken usw.

Tara wie Nr. 401.

Beuteltuch ganz odor teilweise aus Seide

VertragszolIsatz .
Tara wie Nr . 401.

Undichte Gewebe, anderweit nicht genannt, ganz odor
teilweise aus Seide (Gaze, Krepp, FIor)
imGewichte von mehr als ~O g l auf 1 q Gewebeflache {

von 20 g odor wemger I m
Tara wie Nr. 401.

Dichte Gewebe f. Mobel- und Zimmerausstatttmg (mit
Ausnahme von Samt u. Pliisch) aus Baumwoll
gespinsten, auch gemischt mit anderen Spinnstoffen,
im Stuck meterweise eingehend . . . . . . . . . .

lallsalz
fUr 1 dz.

M

900
1200

500
650

1000

600

1000
1500

180

abgepaJ3t als Vorhango, Decken usw. 220
Tara: Kisten (gefarbte Gewebe 14 %) sonst 18%.
F'asser 18%, Ballen ohne eiserne Reifan 4%, sonst
3%.

417 Kleider aus Seide . . . .
Tara wie Nr. 4tH.

1500

542 Frauenhute aller Art (fiir 1 Stiick)
860 Zinn, roh (in Blockon, Stangen usw.)

861 Zinn, gewaIzt (Bloch) .. . . . . .
876 Hans- und Kiiohengerate, unlackiort, unpoliert

lackiert., poliert

939 Klaviere alIer Art . . . . . . . . . . .
Tara: Kisten 23%.

1,50
frei

3
18
30

50

946 Kinderspieizeug, auch Christbaumschmuck 10

125 g Rosmarinol oder durch 250 g Lavendelol oder such 5 kg stark
riechenden Petroleums auf je lOOkgOl. Mit besondererErlaubnis kann
die Denaturierung auoh durch Nelkenol, Bergamottol od. dergI.
erfolgen.

Salz wird durch Wermut oder Englisch Rot denaturiert, Talg
durch Petroleum, Futtergerste durch Eosin.

Unter Beobachtung besonderer Vorschriften kann Petroleum
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JU, f.100kg

"f. " "
" f. " "
"f. " "
" t. " "

"

"
"

"

"

zu technischen Zwecken (nicht zu Leuchtzwecken) zollfrei eingefiihrt
werden.

Unter ZolIkredit versteht man die Stundung del' Zollzahlung.
Ein dreimonatiger Zollkredit wird nur groBeren Hausern bewilligt,
die jahrlich mindestens 6000 JIG Zoll entriohten, wenn die Gewahr
vorhanden ist, daB eine Hinterziehung des Zolles ausgeschlossen
ist ; auBerdem ist eine Sicherheit in Hypothekenbriefcn, Wechseln
oder bei der Reichsbank beleihbaren Effekten zu hinterlegen. Flir
die Verbrauchsabgaben, das sind Abgaben, die auf Im Inlande
erzeugte und verbrauchte Rohstoffe, besonders alkoholhaltige Ge
tranke, Zucker, Tabak erhoben werden, besteht eine gleiche Ein
richtung, man nennt sie Steuerkredit.

Der Zoll bildet einen wichtigen Punkt fur die Kalkulation,
wenn es sich um Einfuhr eines Artikels handelt, andererseits ist
er von weitgehender Bedeutung fUr den Export, daher ist auoh
eine gewisse Kenntnis del' ZoHtarife fremder Lander fiir den Kauf.
mann oft notig. Die einzelnen 8taaten nehmen bezfiglioh del' Zolle eine
sehr von einander abweichende SteHung ein, wahrend z. B. England
sich bisher fast zum reinen Freihandel bekannte (es forderte nur fur
10-12 Artikcl einen Zoll, so fUr Tabak, Spirituosen, Kaffee u. a.),
erheben andere Lander auBerordentlich hohe Zolle, die dann oft zu
Prohibitivz611en werden und den Import einzelner Artikel direkt un
moglieh machen. In den politischen Parteien fast aller Lander
sind beideRichtungen, Freihandler und.Hochachutzzollner, vertreten.

Naehstehende Aufstellung Boll fUr zwei besonders wiohtige
Artikel die Zollsiitze der Hauptlander Europas zeigen,

Kaffee :
Zollsatz in Deutschland 60

" " Frankreich 300 Frs. f. 100 kg = ctwa 243
England 14 sh. f. Cwt. 28
RuBland 5,85 til'! f. Pud 117,00

" Osterreich 95 Kr. f. 100 kg = " 81
Tabak , Zigarren, Zigaretten.

Zollsatz in Deutschland: Tabak*) 130-280 J1G f. 100 kg
" geschnitten, Rauchtabak 1100 " ""
"Zigarren 700 " " "

" "Zigaretten 1500, " " "
" Frankreich : Einfuhr verboten, durchbesondereErlaubnis

ist einer Person [ahrlich gestattet, 10 kg einzufiihren
Zigarren 7500Frs. f . 100kg = etwa 6075 .;/i f . 100 kg
Turk.Tabak 3250" """ - " 2925" " " "

______ and . " 1800" " "" ,,1458 " " " "
*) Fiir Zigarren ist aul3er dem Zollsatz noch ein Zuschlag von 60%

ihres Wertes zu zahlen. Auch RuJ3land erhebt fiir Zigarren aul3erdem
emen Wertzusehlag von etwa 27 Mark fUr je 1000 Stuck.

4*



etwa 2656 .4' f. 100 kg

" 3081" " " "
" 5206" " " "
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ZoUaatz in England: Tabak 4sh. das Pfd. = etwa 900 J(, f. 100 kg
" " " Zigarren 7 sh, "Pfd. = " 1550" " " "

Zollsatz in RuBland:Tabak34,65~d.Pud*) =" 693"" " "
II " " Zigarren 7,20~ " Pfd.*) = " 5600" " " "

ZoUsab in Osterreich: Tabak und Tabak
fabrikate 125 Kr. f. 100 kg
und Lizenzgebiihr fiir
Tabak 30 Kr. f. kg
Zigarren 35 " " "
Zigaretten 60 " " "

Ertrag der Zolle fur das deutsohe Zollgebiet im Jahre 1913:
Bohertrag 723 687 000 Jr., auf den Ropf der Bevolkerung 11,65 s:
1912: 775156 000 (11,85 J').

Die Summe des Ertrages aus den einzelnen Produkten zeigt
die naohstehende Tabelle.

.Aus den Verbrauchsabgaben gingen ein im Jahre 1913
fiir Branntwein u, dgl. 221,6 Millionen.M, auf den Kopf 3,19 .If.
" Bier . . . . . . 232,4 " """" 3,30"
" Tabak inkl. Zoll . 139,0 " " " " " 1,97"
" Zucker . . . .. 181,2 " """" 2,37"
" Salz . . • . ., 64,3 " "" ,,0,90 "

.AUB den Zolleinnahmen entfallen auf:

II Gesamtertrag I Prozentsatz Auf den Ropt

Bezeiohnung von der d. Bevolkerung
im Ja~~ 1913 \ Gesamt- berechnet,

elnnahme enUallen

Getreide und Brotfriiohte . 270862000 26,0 % 403 Pf.
Kaffee . 0 . 99136000 11,2 % 147 "Tabake und Tabakerzeugn. 131176000 14,9 % 195 "Petroleum 0 • 0 •• 78517000 8,9% 117

"Wein 26844000 3,0.% 40 "Bau-Nutzholz ... . 18405000 2,4% 27
"Butter und Margarine . 10851000 1,2 % 14 "Schmalz 0 • 0 0 13317000 1,5% 20 "Baumwollwaren 7748000 0,9% 12 "Reis 0 0 . 9629000 1,1 % 14
"Fleisch 0 0 0 0 12 6(}4 000 1,4 % 19 "Kiise 0 0 6715000 0,8% 10 "Gewiirze 0 0 . • 4631000 0,5 % 7
"Heringe 0 0 0 3981000 0,4% 6 "Tee. 0 4230000 0,5 % 6
"Speisedle . 0 0 910000 0,1 % 1
"

Ausfuhrzolle werden in Deutschland nicht erhoben, auch Transit
zlSDe oder Durcbgangszolle bestehen hier nicht mehr.
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Erwahnenswert sind an dieser Stelle noch die Frelhifen; solehe
sind vorhanden in Hamburg, Bremen und Stettin; weniger Bedeutung
haben Brake, Geestemiinde, Bremerhaven nod Cuxhaven, FrelhAlen
sind abgegrenzte Bezirke in einer Hafenstadt; in ihnen ist fiir die
Schiffe aller Nationen ein freier Verkehr gesta.ttet, auoh gehen die
Waren zollfrei ein und aus, zum Teil werden dieseBezirke vom Stand.
punkte des Zollwesensals Ausland angeaehen,

Durch diese Einriohtung ist die Mogliohkeit gegeben, in den
Freihiifen Nlederlagen zu errichten, in denen die eingeftihrten
Waren unverzollt lagern. Sie konnen daselbst bearbeitet (Ver
edelungsverkehr), geteilt oder umgepackt werden, um entweder
zollfrei in des Ausland exportiert zu werden oder gegen Zahlung
des Eingangszolles ill Inlande zum Verbrsueh zu gelangen. Gehea
die Waren. aus dem Freibezirk wieder in daa Ausland, so ist nur
eine statlstlsche Gebiihr fiir sie zu zahlen. Diese betragt, bei Waren ,
welche ganz oder teilweise verpackt sind, fiir je 500 kg 5 Pf., bei
unverpaokten Waren fur je 1000 kg 5 Pf., bei gewissen Rohprodukten
nnd Massenglitern fur je 10 000 kg 10 Pf.; lebende Nutztdere, wie
Pferde, Schafe, Schlaohtvieh bedingen flir je 5 Stuck 5 Pf. Die statio
stisehe Gebiihr dient zur Deckung der Kosten, welche die Hsndels
statistik erfordert, zur Erhebung gelangt sie bei den Ausfuhrwaren
Bowie bei den zollfreien Einfuhrwaren. Auf diese Weise gelingt es,
eine genaue Ubersicht liber den Import nod Export im allgemeinea
zu gewinnen ala auch den Umfang des Handelsverkehrs mit den
einzelnen Landern genau festzustellen; dies ist vonbesondererWichtig'
keit fiir den AbschluB von Handelsvertragen mit den einzelnen
Staaten,

uch im Binnenlande bestehen iihnliche Einrichtungen, die man
als Transitlager (Freilager, Durchgangslager) bezeichnet, je nach der
Art unterscheidet man:

T ran sit I age r, bei dem im allgemeinen die Identitat der
einzelnen Kolli festgehalten wird. Hierhei sind die Waren ent
weder ganz oder zum Teil fiir den Export nsoh dem Auslsnde be
stimmt, die Kolli werden uneroffnet wieder in das Ausland ver
sendet, oder sie kommen zur Verzollung nod zum Verbrauch ill In
lande. Tellungslager, bei dem eine Umpackung ode dergl. gestattet
iIlt; oder

KredltIager, bei dem der Zoll erst naoh dem Verkaufe der
Ware gezahlt wird.

Die nachstehenden 5 Uberslchten sollen ein knappes BUd geben
von Deutschlande AuBenhandel. Wahrend des Krieges sind neaere
Ubersichten nicht V'eroffentlicht worden .
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Eingefiihrt wurden hauptsachlich (es sind nur Waren auf
gefiihrt, von denen mehr als 50 Millionen Mark in den letzten
J ahren eingefiihrt wurden):

I
Millionen Mark

1913 i 1912 I 1911 I 1910 I 1909I I

Baumwolle, roh 607,1 579,8 604,1 560,9 532,2
Weizen . 417, 3 395,8 398,9 377,3 456,5
SchaIwolle 412,7 405,9 371,7 389,8 356,8
Gerate 390,4 444, 2 462,1 310,0 303,0
Nadelholz . 232,3 247,9 227,2 207,6 187,8
Kupfer. 335,3 313,0 231,0 216,2 189,8
Steinkohlen 204,6 191, 0 179,3 157 ,8 166,3
Kaffee 219,6 252,6 251,6 176,5 187,7
Rindshaute 321,7 250 ,8 207,2 206, 6 166,2
E ier 19-1 ,1 193,1 175,8 167,1 160,0
Kleie, Reisabfalle , 149,4 209,0 165,1 114,9 139,8
Eisenerze . 227,1 201,1 178,6 161,3 126,6
Tabakblatter 134,3 135,6 116,5 104,1 132,1
Rohseide 158,0 146,9 136,4 147,5 157,0
Schmalz und iihn -

liche Fette . 146,7 141, 1 112,8 94,9 138,8
Pelztierfelle u.Haute 187,7 Hl4,8 161,7 210,2 203,9
Chilisalpeter . 171,9 178,8 135,2 133,5 119,8

Le insaa ' . . . . II 129,7 104,8 94,4 100 , ~ 105 ,7
Kautschuk . . 146,8 184 ,8 194,6 270 ,4 153,8

Reis . . . . . . I 103,9 102,6 88,2 80.3 59,2
Wollengarn . . . 108,1 107 ,6 113,8 119,9 118,5
Maschinen aller Art I 80,4 77,1 71,0 64,3 82,0
Petroleum . .. :1 69,9 62,9 46,8 55,0 82,8
Baumwollgarn . . I, 116,2 104,0 98,9 102,1

I
89,5

Olkuohen .. I 113,6 116 ,5 104,3 92,8 9l3,3
Braunkohlen. I 69.2 69,0 70,7 70,3 77,6
Pferde 116,3 100,1 106,4 109,4 88,2
Mais 101, 9 143,2 86,7 61,1 I 87,9
Palmkerne, K opra 225,9 195,3 164,4 170,9 119,0
Milchbutter 110,7 126,3 129,2 92,0 98,1
Kalbfelle 94,7 84,4 75,4 73,3 83,9
Wolle 61,4 86,1 74,5 79,6 85,7
Jute 94,0 74,7

I

62,3 42,3 51,9
Roggen . 42,2 43,9 76,0 42,5 38,6
Kakao 67,1 63,6 55,5 45,4 42,2
Wein in Fassern 53,5 56,9 I 59,8 59,5 36,8

I
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Ausgefiihrt wurden hauptsachl ich (es sind nur Waren auf
gefiihrt, von dcnen mehr als 50 Millionen Mark in den letzten
Jahren ausgefiihrt wurden) :

Millionen Mark
1913 1912 H111 1910 1909

Maachincn aller Art 680,3 630,3 544 ,4 459,9 384,4
Bau mwollwa rcn 44(;,5 421,6 389,9 364,6 321,7
Steinkohlen 516,4 436,6 368,0 323,3 313,0
Wollenwaren 270,9 253,4 262,4 263,2 255,5
Zucker . 264,7 130,5 210,6 19-1,5 205,7
Seidenwaren '?02,4 1!)0,9 1!)3,5 184,7 163,8
Ei senwarcn 652,2 580 ,9 522,3 41!),4 352,4
Leder u. Lederwaren . 228,7 207,2 177, 1 164,0 156,2
Pelzt ierhaute u. -Felle 22;),-1 211,5 170,5 193,6 134,6
Anilin- u. Teerfarbstoffe 1-12,1 133,8 116,5 125,8 117,7
Koks . 146,7 126,4 96 ,1 84,9 70,4
Roggen . 132,9 125,5 109,6 111,8 92,3
K lcidcr und Putzwaren 132,0 118,3 112,5 103,8 87,7
Spielzcug 103,3 92 , ~ 90 ,6 86,1 76,1
Wollengarn 90,6 84,2 88,1 77,5 60,2
B ucher, Karten, Mu sika lien . 74,3 66,0 64,3 62,2 G1,D
Hafer !)3,1 62,0 43,0 60,9 41,8
Baumwolle, roh 5G,0 52,8 49,9 60,9 54,5
Personen-lVIotorwagen . 71,7 65,1 42,3 29,1 17,2
Klavier, Orgeln 55,5 53,4 51,9 44,2 38,8
E isendraht 76,1 69,6 64,1 58,9 52,8
Eisenplatten u. Bleche 73,7 77,3 66,5 55,3 46,3
Weizen 87,6 63,4 55,3 51,5 39,3
Luppeneisen, Rohschienen 65,3 62,3 53,2 45,0 41,8
Eisenbahnschienen . 73,7 79,9 68,4 72,0 38,5
Porzellan 50,6 47,5 47,2 42,9 35,8
Indigo I 53,3 45,2 41,8 39,6 39,5
Schafwollc I 49,6 48,0 40,4 43,3 44,0i
Zink 54,8 52,6 39,9 40,5 36,6
Elcktr. Gluhlampan 48,1 50,4 45,8 49,5 36 ,4
R eis 43,3 42,2 41,3 32,7 31,4
PreBkohlen aus Steinkohle 44,8 37,7 34,3 27,6 22,0
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Deutschland fiihrte Waren aus:

1910
Millionen Mark
1912 I 19111913

nach

GroBbritannien. 1438,2 1161,1 1139,7 1102,0
Osterreich-Ungam 1104,8 1035,3 917,7 821,6
Vereinigte Staaten

von Amerika . 713,2 697,6 639,8 632,7
Frankreich 789,9 689,4 598,6 543,4
RuBland 880,2 679,8 625,4 547,1
Niederlande 693,7 608,5 532,1 498,7
Schweiz . 536,1 520,5 482,4 452,~

Belgien . 551,0 493,3 412,7 390,7
Italien 393,4 401,2 I 348,0 323,5
Danemark , 283,9 254,2 218,0 224,7
Argentinien 265,9 239,4 255,9 240,~

Schweden. . 229,8 197,4 191,6 190,5
Brasilien 199,8 192,8 152,0 121,7
Norwegen . 161,7 144,7 124,3 119,9
Rumsaien . 140,0 131,7 91,4 65,7
Spanien . 143,0 113,0 88,4 71,6
Tiirkei 98,4 112,8 112,6 104,9
Chile .

Ii
97,9 I 112,0 85,4 64,8

Japan 122,7 110,6 112,8 89,3
Brit. Indien . 150,7 107,5 99,5 89,8
Austral. Bund 88,5 87,6 79,7 63,3
Finnland 97,5 83,4 75,4 73,8
China. 122,9 81,7 71,8 66,5
Niederland. Indien 98,7 74,5 61,1 49,8
Canada . 60,5 54,3 42,9 36,6
Mexiko 48,0 45,3 45,1 46,9
Brit. Siidafrika . 46,9 44,5 47,5 54,0
Portugal 52,1 42,2 40,2 33,~

I
(AIles in Millioncn Mark) ohne Edelmetalle,

I

I Deutachlands
I

Einfuhr-
I Einfuhr Ausfuhr tJberschuBI

I 10770 10097 673
10691 8957 1734
9706 8106 1600
8934 7475 1459

II

8520 6592
II

1928
7664 6399 1266
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Deutschland bezog Waren :

von
1913

Millionen Mark
1912 i 1911 1910

Vereinigte Staaten
v. Nordamerika .

Ru31and ..
GroJ3britannien.
Osterreich-Ungarn
Frankreich
Brit. Indien .
Argentinien ..
Belgien . .
Niederlande .
Brasilien .
ltalien .. .
Austral. Bund
Niederland. Indien 11

Schweden.
Chile
Schweiz
Danemark .
Spanien ..
Rumsnien .
Brit. Westafrika
China ...
Agypten
Tiirkei . .
Brit. Siidafrika .
Norwegen
Canada .

1 711;1
1424,6

875,9
827,5
583,2
541,8
494,61
344,4
333,0
247<,9
317,6
296,1 I
227,6
224,8
199,8
213,3
191,8
198,7

79,7
134,5
130,5
118,4
74,0 '
69,6
82,0
64,3

1586,0
1527,9

842,6
824,6
552,2
533,3
444,9
386,6
345,0
313,2
304,6 I
276,7 :
214,9 :
214,0 !
209,7 !
205,7 !
202,2 I
189,8 I
138,2 1
118,6
115,3 1
111,7
77,6

1
67,2
63,81
58,1

I
1343,4 1
1634,3 I

808,8 I
I739,1 I

524,4
440,3
369,9
340,1
297,7
320,0
284,8
lM,8,2 .
184,4 I
183,0 I
158,4 I
179,6 ,1
180,2
164,1 I
107,.7
106,7 i
103,3 ;
99,5 I

70,1
55,9
54,1
24,0

118'7,4
1386,6

766,6
759,2
508,8
404,0
357,2
325,6
258,5
278,9
274,5
267,9
187,5
163,8
154,6
173,9
158,1
140,1
68,9

108,3
94,7
fl3,6
67,4
;14,4
4H,7
10,6

(Alles in Millionen Mark) ohne Edelmetalle
Deutschlands I Einfuhr-

Einfuhr Ausfuhr Uberschull

1907 8747 6845 II 1902
1906 8022 6359 1663
1905 7129 5731 1398
1904 6354 5223 1131
1903 6003 5014 989
1902 5631 4678 953
1901 5421 4431 990
1900 5766 4611 1155
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F. Geldwesen.
Das Geld dient einmal als Tauschmittel, dann aber auch als

Wertmesser. Urspriinglich bediente man sich hsuptsachlich des
Viehes als Tauschmittel, wenn man irgend welche Gegenstande er
werben woUte; der lateinische Name fiir Geld "pecunia" steht mit
dem Wort "pecus", das Schaf oder Kleinvieh bedeutet, in innigstem
Zusammenhang. Im Altertum bestand das \'ermogen der Reichen in
ihren Herden. Allmahlieh erst erkannte man, daB Schafe, Ziegen u. dgl.
Iiir den groBeren Tauschverkehr untauglich sind, weil sie im lebenden
Zustande nicht geteilt werden konnen, unter sich oft auch recht ver
schieden sind; endlich sind solche Tauschmittel nicht unbesehrankt
haltbar und auch in ihrem Werte schwankend.

Bald wendete man sich von dem "lebenden Gelde" a b und
bediente sich der Metalle als Tausch- und Zahlungsmittel. Fast
alle im Altertum bekannten Metalle haben als Zahlungsmittel ge
dient, bis man sieh endlich fiir Gold und Silber und fiir den Klein
verkehr fiir Kupfer (Bronze) entschied. Gold und Silber eignen
sich besonders als Wertmesser und Zahlungsmittel, weil beide fast
unempfindlich gegen auBere Einfliisse sind. Ferner eigen sie ein
bedeutendes spezifisches Gewicht sowie einen hohen Schmelzpunkt,
sie sind im Verhaltnis zu anderen Metallen selten und doch in solehen
Mengen vorhanden, daB sie dem Bedarf geniigen. AIle diese Eigen
schaften vereint, sind bei keinem anderen l\Ietall zu finden. Man
verwendete die Edelmetalle zunaehst nach Gewicht, ohne auf die
Form Riicksicht zu nehmen, bis man endlich dazu kam, runde
Metallseheiben von bestimmtem Gewicht und bestimmter Feinheit
mit bestimmter Aufpragung herzustellen; damit wurde die eigent
Jiche "Miinze" geschaffen. Die Namen der einzelnen Miinzen sind
teils vom Pragungsort, teils vom Gewieht, oft aueh von Eigen
namen abzuleiten. So bedeutete "Taler" eine Miinze, die zuerst
in Joachimstal (Bohmen) gepragt und Joachimstaler genannt wurde ;
da aber ahnliche Miinzen bald an anderen Statten gepragt wurden,
so nannte man sie sehleehtweg "Taler". Der "Dollar" der Ver
einigten Staaten von Nord-Amerika ist sprachlich hiermit iiber
einstimmend. Das Zeichen fiir Dollar ($) wird als Abkiirzuug fiir:
U. S. (United States, Vereinigte Staaten) erklart, Der "Florin"
oderGulden hat seinen Namen von Florenz, weil dart zuerst "Gulden",
d. h . goldene (giildene) Miinzen dieser Art, gepragt wurden. Die
spraohliche Grundbedeutung des Wortes Gulden ist spater unter
gegangen, da jetzt hauptssohlich Silbergulden in Betracht kommen.
Eine Benennung nach dem Gewicht findet sich noch z. B. in der
ital, "Lira" und dem engl. Pfund (Livre) Sterling, beide Begriffe
stammen von dem lateinischen "libra" ab, das soviel wie "Pfund"
bedeutet. Auch das Zeiehen fiir das Gewichtspfund (U) ist hieraus
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abzuleiten, da dies Zeichen nichts anderes bedeutet als lb ("libra") .
Wie sehr sich im Laufe der Zeit solche Begriffe verandern, geht am deut
lichsten daraus hervor, daJ3 die urspriingliche "libra", ein romisches
Pfund, jetzt sowahl als Gewichtszeichen fiir deutsche, englische u. a.
Pfunde angewendet wird als au ch fiir zwei grundverschiedene Miinzen,
die italienische Lira (£ etwa 81 Pf im Wert) und auch fur den
Sovereign oder ein Pfund Sterling (!. etwa .1" 20,43) dient. (Das Wort
"Sterling" wird meist als " Easte rling" , d. h. " von Osten kommend",
gedeutet, weil die alteren Miinzen dieser Art im Osten [in Deutsch
land] oder von deutschen Miinzmeistern, Hanseaten, gepragt wurden. )

Als Miinzen, welche nach Eigennamen oder nach dem Bilde des
Prsgers benannt sind, konnen Louisdors, Napoleonsdors, Friedrichs
dors, Maria-Theresiataler usw , angefiihrt werden. Die Benennung
"Krone", "Eagle" (Adler, auf amerikanischen Miinzen) o. a. leiten
sich von dem auf del' Miinze befindlichen Bilde ab o

In fast allen zivilisierten Landern bildet jetzt das Gold die
Grundlage ftlr die Bewertung allcr Gcgenatande. Gold hat zu allen
Zeiten und an allen Orten dcn sclbcn Preis, wenigst ens sind die Preis
schwankungcn so au Borord cntlich winzig, daf sic praktisch kaum wahr
genolllmen werden konnen . Die s e r Sat z hat jed 0 c h nul'
Geltung in Landern mit g eordnet en l\Iiinzver
h a. I t n i s s e n. Das in einzelnen Landern auftretende Goldagio
stellt nul' den wechselnden Wert des oft stark entwerteten Papier
geldes oder Silbers dar.

Gold wird jederzcit von del' deutschen Reichsbank mit 2784 J(
das Kilogramm fein gekauft, in Frankreich gilt ein Kilogramm fein
Gold Francs 3444,44, in England eine Unze Standard-Gold (Munz
gold) 77 sh. 9 d.

Zu Munzen werden Gold, Silb er , Nickel und Kupfer verwendet,
die ersten beidcn Metallo werden in Deutschland, st ets in einer
Legierung von 000/10 00 ausgepragt. Das Brutto- oder Rauhgewicht
einer Miinze nennt man Schrot, das Gewicht dcs in der Miinze ent
haltenen Edelmetalles heif3t Korn. Die Miinzen zeigen eine Vorder
seite (Avers) und eine Riickseite (Revers); die im Kreise stehende
Schrift urn das Wappen oder Bildnis nennt man "Legende". Del'
Miinzbuchstabe bezeichnet den Ort, an welchem die Miinze gepragt
wurde, wobei del' Buchstabe A immer die Hsuptstadt des betreffen
den Landes bedeutet.

Durch den Miinzbuchstaben sowie durch die aufgepragte Jahres
zahl laBt sich Ursprung und Alter der Miinze feststellen. Von den
friiher in Deutschland bestehenden Miinzstatten sind Hannover (B),
"Frankfurt a. M. (0) und Darmstadt (H) nicht mehr im Betriebe;
D bedeutet Miinchen, E Dresden (eigentlich Muldenhiitte bei Frei
berg in Sachsen), F Stuttgart, G Karlsruhe, I Hamburg. Das Ga-
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setz sohreibt vor, wie fein und wie schwer eine Miinze sein aoll; es
gibt eine Fehlergrenze zu, d. h. es gestattet im Feingehalt und im Ge
wicht eine kleine Abweichung, die Remedium oder Toleranz genanm
vrird. Miinzen, welche dem Gesetz entsprechen, haben das Passier
gewicht.

Man unterscheidet beim Met a 11gel d e Kurantmtinzen,
Scheidemtinzen und Handelsmtinzen.

Kurantmiinzen sind die eigentlichen Miinzen, die zur Zahlung
groBerer Betrage in jeder Hdhe verwendet werden diirfen, wahrend
Scheidemiinzen nur £iir den Kleinverkehr berechnet sind. Soheide
miinzen werden immer unterwertig ausgeprsgt, damit sie nicht
in das Ausland abflieBen konnen. HandelBmiinzen sind solche
Miinzen, die ein Staat zum Zahlungsverkehr mit anderen Lii.ndem
prsgen IaBt, sie haben keinen Zwangskurs, der auspragende Staat
iibemimmt keine Verpflichtung zur Wiedereinlosung.

Unter Wihrung versteht man entweder die nstionale Reohnungs
einheit eines Landes und spricht von Markwii.hrung, Rubelwahrung,
oder man benennt sie nach dem Geldstoff, der als gesetzliches
Zahlungsmittel anerkannt ist und unterscheidet Gold-, Silber-,
Doppel- und Papierwshrung.

Unter Goldwihrung versteht man dasjenige Geldsystem, welches
nur Goldmiinzen alB gesetzliches Zahlungsmittel in unbeschrii.nktem
MaBe zulaBt, und das Silbergeld als Scheidemiinze nur £iir den
Kleinverkehr bis zu einem bestimmten Betrage (in Deutschland
20 Mark, in England 40 sh.) ansieht. Der Wert des als Einheit auf
gefaBten Geldes, der nationalen Rechnungseinheit, wird dureh ein
bestimmtes Quantum Gold ausgedriickt, in Deutschland iBt die
Mark = lImo kg Gold. AIle Preisbewertungen beziehen sioh auf Gold.

Bei der Silberwihrung tritt das Silber an die Stelle des Goldes
ala Grundlage des Geldsystems, Goldmiinzen sind in den Landern der
Silberwii.hrung selten und haben die Bedeutung der Handelsmiinzen,

Als Doppelwahrung' (Bimetallismus) ist der Zustand anzusehen,
daB Gold und Silber ohne Einschrii.nkung ala Zahlungsmittel zu
gelassen sind; beide Metalle stehen in einem bestimmten Wert
verh8.ltnis (Relation) zueinander. Dieses System hat den Nachteil,
daB es praktisch nur im eigenen Lande aufrecht erhalten werden
kann. Alie Lander mit Doppelwshrung sind dem Auslande gegen
iiber Goldwehrungslander, oder ihr Wechselkurs notiert unter pari.

Papiergeld als ausschlieBliches Zahlungsmittel eines Landes
ist meist nicht an das eine oder andere Edelmetall gebunden, sondem
wird nach dem Ansehen des betreffenden Landes bewertet.

Deutsche Goldmiinzen. Kronen oder Stiicke zu 10 Mark und
Doppelkronen zu 20 Mark werden beide IIOluOl fein ausgeprags
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und zwar aUB 1000g Feingold 279 Kronen. Eine Krone wiegt raub,
3,9825 g, eine Doppelkrone 7,965 g, Toleranz oder Fehlergrenze
2~o/.; im Gewicht und Inhalt.

Silber- Scheidemiinzen. Aus 1000 g Feinsilber werden laut
Gesetz vom 9. Juli 1873 40 Stiick zu 5 Mark oder 100 Stiick zu 2Mark,
!OO Stiick zu 1 Mark, 400 Stiick zu %Mark gepragt, alle Stiicke sind
"'/uOl fein; 180 Mark gleichviel welcher Sorte wiegen 1000 g brutto,
Niemand braucht mehr als fiir 20 Mark Seheidemtinze in Zahlung
zu nehmen . Alie Reichs- und Landeskassen nehmen jedoch auch
groBere Mengen Scheidemiinze. Del' alte Silberta.1er, von dem
30 Stiick aus einem Pfund Feinailber geprsgt wurden, ist seit dem
1. Oktober 1907 nicht mehr umlaufsflihig : an seine Stelle ist das
Dreimarkstiick ala Scheidemiinze getreten. Gewaltsam beschidigte
Miinzen halt die Reichsbank an ihren Kassen an, zerschlagt sie oder
schneidet sie ein und gibt sie dem Einzahler zuriick. Falsche Miinzen
behii.lt die Bank ein und gibt dem Einzahler nul' unter besonderen
Verhaltnissen eine Bescheinigung iiber den Sachverhalt, ohne daB
eine Vergiitung gewahrt wird. Dagegen werden Reichsmiinzen,
die durch Iangeren Umlauf an Gewicht verloren haben, zum vollen.
Wert eingelost, aber nicht wieder ausgegeben. Man nimmt im all
gemeinen an, daB Doppelkronen 50 Jahre, Kronen dagegen mI1"

25 Jahre umlaufen konnen, ohne daB das Gewicht unter das Passier
gewicht sinkt.

Handelsmiinzen. Seit 1890 gibt ea in Ost-Afrika such deutsche
Ill' l/z und l/e Rupien, welche del' britisch-ostindischen Rupee
genau entsprechen; sie sind 11/11 fein. Del' Umlauf von Mexikanisohen,
Dollars, sowieMaria-Theresia-Talern ist in Deutsch Oat·Afrika nicht
gestattet. Auch die Neu-Guinea-Compagnie prsgt. Miinzen, welche
den Reichsmiinzen mit Ausnahme del' Zehnpfennig-Stiicke ent
sprechen.

Nickel- und Kupfermiinzen dienen ausschlieBlich dem Klein
verkehr, mehr als eine Mark in diesen Miinzen ist niemand ver
pflichtet, in Zahlung zu nehmen. Voriibergehend und wahrend des
Krieges sind eiserne 5- und 10 Pf.-Stucke eusgeprsgt worden.

Die Auspragung von Miinzen geschieht in Deutschland auf
Beaohluls des Bundesrates. Auf den Kopf del' Bevolkerung kommt
eine ganz bestimmte Anzahl einer jeden Miinzsorte. Fiir Silber
miinzen ist ein Hoebstbeteag von 20 Mark auf den Kopf, fiir Kupfer
und Nickelmiinzen ein solcher von hdohstens 2 Mark 50 PI. vor
gesehen. Bis Ende Marz 1913 waren ausgepragt und im Verkehr :
6131,6 Millionen Mark Go I d m ii n zen, und zwar 4369,2 Millionen
Mark in Doppelkronen, 772,3 Millionen in Kronen. An Silber
miinzen sind im Umlauf : 254,2 Millionen Mark Fiinfmarkstiicke,
fiir 141,7 Millionen Dreimarkstiicke, 312,7 Millionen. Zweimark-
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stiicke, 313,3 Millionen Einmarkstiicke, fiir 90,0 Millionen Ralbe
markstiicke. An Nickelmiinzen sind etwa 109 Millionen Mark, an
Kupfermiinzen etwa 23 Millionen Mark im Umlauf.

Die hauptsaehllehsten Miinzen des Auslandes. Von ganz be
sonderer Wichtigkeit ist es, zu betonen, daB fiir die auswsrtigen
Miinzen nicht ohne weiteres ein fester, unveranderter Umrechnungs
satz aufgestellt werden kann, da ihr Wert durch Angebot und
Nachfrage verdndert, wird . Die bekannten Umrechnungssatee :
1 f. = 20,40 .d', 1 RO = 3,20 j " bzw. 2,16 J' entsprechen nicht der
Wirklichkeit. Im Verkehr mit der Steuerbehorde und seit dem
1. Januar 1899 an der Berliner Borse gelten folgende bequeme Um
reehnungssatze:

1 Pfund Sterling . . . .
1 Frank, Lira, Peseta, Leu
1 osterr. Gulden (Gold)..
1 osterr. Gulden (Wahrung)
1 osterr.-ungarische Krone
1 Gulden holl. Wahrung
1 skandinavische Krone .
1 alter Goldrubel . . . .
1 Rubel, 1 alter Kreditrubel
1 Peso .
1 Dollar .
7 Gulden siiddeutsch. Wahrung .
1 Mark Banko .

Der genaue theoretische Wert ist aua der Tabella S. 64
ersichtlich.

Es ist zu bemerken, daB Uberhaupt nur G old m ii n zen mit
G old m U n zen verglichen werden konnen, Umreehnuugssatse
fiir auslandlsche Silbermiinzen aufzustellen, hat weder theoretischen
noch praktischen Wert, da bei den wechselnden Silberpreisen der
Wert dieser Miinzen taglich schwankt.

Fiir einige bevorzugte Handelssilbermiinzen, z. B. den Mexika
nischen Dollar oder den Maria-Theresia-Taler finden sich an den
betreffenden Handelsplatzen taglich Kurse notierb,

Der Maria-Theresia-Taler wird noch heute in groBen Mengen
gepragt, und zwar stets mit der Jahreszahl 1780; sein Zahlungswert
sollte eigentlich 12/ 5 Taler, also etwa 4Mark 20Pf. sein, bei den gegen
wii.rtigen Silberpreisen ist sein Silberwert dagegen nur etwa 2 Mark.

Der Wert der Goldmiinzen lii.Bt sich berechnen, wenn man
weill, wie schwer die Mlinze im Rauhgewicht ist und welchen
Feingehalt sie hat. Da der Goldpreis iiberall fast unverandert ist ,
so ist z. B. 1 t . = 20,43 Mark, 100 Franken = 81 Mark; diese
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Wertangaben sind abel' nul' theoretiseh aufzufassen, da Angebot
und Nachfrage in del' betreffenden Miinzgattung ihren Wert noeh
beeinflussen. Die Wertschwankungen del' Goldmiinzen konnen
[edoch niemals bedeutend worden, da schon bei geringem Riiek
gange die Arbitrage darin lohnend wiI'd und auf diese Weise del'
Preis del' betreffenden Miinze dem Miinzpari wieder nahe ge
braoht wird.

Frankreich und die Lateinische Mtinz-Union. Gold und Silber
werden 800

/ 1000 fein ausgepragt und zwar 3444,44 Franken = 1000 g
fein in Goldmiinzen, und 22!)2I. Franken = 1000 g fein in Silber
miinzen; ein Fiinffrankenstiick wiegt 25 g rauh. Als Silbermiinzen
sind [edoch nul' Fiinffrankenstiieke zu verstehen, alle anderen sind
Seheidemiinzen und werd en nul' 81$/1000 fein ausgepragt, In den
Landern del' Lateinisehen Miinzunion, die 1865 gegriindet wurde,
und zu del' Frankreieh, Belgien, Italien und die Schweiz gehoren
(Griechenland trat 1868 bei), gelten Gold und Silber ohne Ein
schrankung als Zahlungsmittel; die unbeschrankte Auspragung nach
dem festgesetzten Satz von 1 : 15%, d. h . 1 kg Gold = 15% kg
Silberwert ist schon seit langerer Zeit eingeste llt. In den Landern
del' Lateinischen Miinzunion gelten alle Kurantmiinzen del' Union
ehne Riicksioht auf den Pragungsort. Dem Auslande gegeniiber
zeigt sich such die Lateinische Miinzunion als Gcldwahrungs
land.

Del' Frank gehdrt zu den am weitesten verbreiteten Miinzen,
er kommt genau in demselben Gewicht und in derselben Feinheit
in nachstehenden Landern z. T . unter einem anderen Namen VOl':

Frankreioh und Belgicn : als Franc (plur.Francs) zu 100 centimes .
Italien : Lira (plur. Lire) zu 100 centesimi.
Schweiz : Franc zu 100 centimes, in den deutschen Kantonen

heillen die centimes ,,:Rappen".
Spanien : Peseta zu 100 centimos.
Rumanien : Leu (plur. Lei) zu 100 bani .
Bulgarien : Lew zu 100 stotinki .
Serbien : Denar zu 100 para.
Griechenland : Drachme zu 100 lepta.
Finland : Markka zu 100 penniae.
RuBland: %Imperial ([)Rubel) = 20 Francs. 1 Rubel = 4 Francs.
Osterreich 4 bzw. 8 Goldgulden == 10 bzw. 20 Franken.

Stiicke zu 5 Pesetas nennt man "Peso" aueh "Peso duro", diese
Miinze entspricht dem Dollar und ist in ganz Amerika ein be
liebtes Zahlungsmittel. Del' Goldwert des Frank stellt sich auf
0,81 .fl
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Nachstehend folgen die Goldmiinzen der Heuptlander mit
Angabe Ihres theoretisohen Goldwertes, von dem sioh der Marktpreis
nur unwesentlioh entfernen kann.

Wert :
GroBbritannien: 1 ~ (Pfund) zu 20 Sohilling su 12

pence (Einzahl Penny) . . . . . . . . . . etwa. 20,43 JC
Danemark : Krone zu 100 Oere . . . .. . . .. "1,125 ,,
Niederlande: holl. Gulden zu 100 Cents . . . . "1,687,,
Osterr.-Ungarn: osterr. Goldgulden zu 100Kreuzer "2,02,,
Osterr.-Ungarn : Krone zu 100 Heller . . . .. "0,85,,
Portugal: Milreis zu 100 Rets (Einzahl Real .. "4:,54,,
RuBland: Rubel zu 100 Kopeken (alter Rubel) . "3,24,,

" "" 100 " (neuer Rubel) "2,16,,
Tiirkei : Piaster zu 40 Para. . . . . . . " 0,18 "

100 Piaster = 1 tiirk. £ . . . . . " 18,50 "
einige Siidamerikanisohe Staaten : Peso zu 100

Centavos . . . . . . . . " 4,05 "
Ver. Staaten Nord-Amerika: Dollar zu 100 Cents. " 4,198,.
Brasilien: Milreis zu 1000 Reys . . . . . . . .. " 2,293"
Japan: Yen zu 100 Sen. . . . . . . . . . .. " 2,09 It

Als Goldhandelsmiinzen sind nooh erwshnensweru: Osterr.
4- und 8-Guldenstiioke, die genau den 10- besw. 20-Franosstiioken
entsprechen. Auch Dukaten werden geprsgt und zwar in Stiicken
zu 4,8,12 und 16Dukaten, friiher prdgternan Stdcke zu -t: 1/8, l/12 und
1/18 Dukaten (sogenannte Linsendukaten).

AlB wiohtige Silbermiinzen sind zu merken :
Der mexikanische Dollar (1 kg fein Silber = 40,918 mex.

Dollars).
Indien i , Rupee zu 16 Annas zu 12Pies (93,53 Rupees = 1Pfd.

fein Silber).
China: Der Tael zu 1000 Cash; der Tael ist eigentlioh eine

Gewichtseinheit, die chines. Unze, versohieden sohwer,
etwa 33-38 g, und ist nur Reohnungsmiinze. AuBer·
dem der Drachendollar, welcher dem amerikanischen
Dollar entspricht.

Arabien, Afrika eto.: Der Maria· Thesesia-Teler, 42,76
Stiick = 1000 g fein Silber, ein Stiiok = 23,29 g fein
Silber, die Miinze wird aueh heute noah mit dee Jahres
zahl 1780 ausgeprsgt.

Papiergeld: Der Um stand, daB bei Zahlung groBerer Betesge
dss Metallgeld seines Gewiohtes wegen unb equem wird, fiihrte
zur Anwendung des Papiergeldes. 30 000 J(, in Silbertalern zu zahlen ,
bedingten etwa 185 kg Gewicht (naoh dem heutigen Silberpreise
75 J( das kg fein, wiirde das Gewioht des reinen Silbers allein 400 kg
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betragen !). 30 000 .1' ill Doppelkronen haben ein Gewieht von
etwa 12 kg. Der gleiehe Betrag in Tausendmarknoten zeigt iiberhaupt
kein nennenswertes Gewieht (etwa 65 Gramm). Aus dieser Ver
gleiehung geht schon deutlieh hervor, daB das Silber im Grols
verkehr der Goldwdhrungslander sls Zahlungsmittel iiberhaupt keine
Rolle spielen kann, und daB es irotz alIer Bestrebungen der
Bimetallisten sohwerlich [emals wieder in dem MaBe wie friiher zur
Verwendung kommen wird.

Die Einfiihrung des Papiergeldes in Europa scheint gegen
1661 stattgefunden zu haben ; zu dieser Zeit werden Zettel der Bank
zu Stockholm zuerst erwahnt. Ahnliche Einriehtungen finden sieh
jedoch voriibergehend auch schon im Mittelalter. In China scheint
die Verwendung des Papiergeldes mehr als ein Jahrtausend zuriiek
zureiehen. Erst mit der Griindung der Bank von England im
Jahre 1694 biirgert sich der Gebrauch der Banknoten mehr und
mohr ein,

Man unterscheidet Staatspapiergeld und Banknoten. Das
Staatspspiergeld dient in manohen Landern als Kreditgeld, d. h.,
es hat kein Anrecht auf Einlosung durch Gold. oder Silbermiinzen,
es hat Zwangskurs.

Die deutschen Papierwertzeichen tragen dagegen einen ganz
anderen Charakter, sic dienen einzig und allein dazu, groBere Geld
betrsge mit Leiehtigkeit von einem Ortc zum andercn zu sehaffen;
in zweiter Linie soll durch il~ren Gebrauch das MetalIgeld vor allzu
schneller Abnutzung bewahrt werden. Deutsche Banknoten werden
jederzeit auf Verlangen in Gold umgewechselt, auch Reichsbank
noten, die seit dem 1. J anuar 1910 gesetzliche Zahlungsmittel sind;
wahrend des Krieges ist die Einlosung der Banknoten durch Gold
eingestellt. Die deutschcn Papierwertzeichen sind: a) Reichskassen
scheine, b) Banknoten.

Die Reichskassenscheine wurdendurch das Gesetz vom Jahre 1874
in Hohe von 120 Millionen Mark oder 3 .J£ ffir den Kopf nach der
BevOlkerungszaW vom 1. Januar 1871 geschaffen. Dieser Betrag stand
auoh im Zusammenhang mit dem im Juliusturm zu Spandau lagemden
Kriegsscha.tze von 120MillionenMarkGold; doch bildete dieser keines
wegs die Deckung fUr die Reichskassenscheine. Urspriinglich gab es
Reichskassenscheine zu 5, 20 und 50 ,,", die beiden letzten Arten sind
seit 1906 aus dem Verkehr gezogen, dafiir sind neben den Fiinf·
markschein noeh Abschnitte zu 10 .J( getreten. Duroh das Gesetz
~om 3. Juli 1913 ist der Betrag der Reichskassenscheine auf 240 Mil
lionen Mark erhOht worden; der Erlos fand Verwendung ffir eine
ErhOhung des Reichskriegssehatzes, der dami' a.uf 240 Millionen
Hal-k anwuchs. Die Reiehskassenscheine sind durch Gesetz vom

6
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4. August 1914 zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht worden,
ebensowurdenDarlehnskassenscheinezu 1,2,5 und 20Mark geschaffen,
die nach dem Sinne des Gesetzes den Kassenscheinen gleichstehen.

Banknoten wurden urspriinglioh von 33 hierzu ber cchtigten
Notenbanken ausgegeben. Das Bankgesetz vom 14. Miirz 1875 ver
anlaBte eine Anzahl Banken, auf die Notenausgabe zu verzichten;
durch Ablauf der Konzession oder durch Verzichtleistungen ist die
Zahl der Notenbanken auf fiinf zuriickgegangen.

AuBer der Reichsbank geben noch folgende Privatbanken
Noten aus :

Siichsische Bank in Dresden zu 100 und 500 .11"
Bayerische Notenbank, Miinehen, zu 100 ,M"
Wurttemberglsche Notenbank, Stuttgart, zu 100 .1"
Badisehe Bank, Mannheim, zu 100 JI'-

Die Noten dieser vier Banken werden in allen deutschen Stiidten
mit mehr als 80 000 Einwohnern in Zahlung genommen (worden aber
nicht iiberall umgewechselt) , sie haben also, wenigstens soweit die
groBeren Stiidte in Betracht kommen, gleiche Bcrechtigung mit den
Reichsbanknoten.

Beschiidigte und flir den Umlauf untauglich gewordene Noten
werden von der Bank aus dem Verkehr gezogen und verbrannt. Die
Bank gibt bei beschiidigten Scheinen, sobald mehr als die Hiilfte
einer Note eingeliefert wird, voUen Ersatz, ist genau die Halfte vor
handen, so vergiitet sie den halben Betrag, dagegen leistet sie keinen
Ersatz, wenn weniger als die Halfte einer Note vorhanden ist.

Durch das Bankgesetz vom 14. Miirz 1875 wurde festgelegt,
daB alle Noten- oder Zettelbanken in Deutschland 385 Millionen
Mark in Banknoten ohne jede Deckung ausgeben diirfen : dal3 [ede
Banknote gesetzlich zu l/ s durch Metall gedeckt sein mull, geht
hier nebenher. Dieser Betrag wurde auf die einzelnen Banken
mit der Mal3gabe verteilt, daB bei Ablauf oder Verzichtleistung auf
das Notenrecht der ihnen zugewiesene Tell der Reichsbank
zufallt, Der Antell der Reichsbank an dieser Summe, dss soge
nannte Noten-Kontingent, betrug bis zum 31. Dezember 1900
293400 000 .11(.

Seit dem 1. Januar 1901 betrug die Summe der steuerfreien
ungedeckten Noten siimtlicher deutschen Notenbanken laut Gesetz
vom 7. JUDi 1899 541600 000.11(, und zwar entfielen auf die ein
zelnen Institute folgende Betrage:
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Reichsbank .. ......•
Bayerische Notenbank ...
Siiehsisehe Bank zu Dresden .
Wiirttembergisehe Notenbank .
Badische Bank. . . . . . . .

"
"
"
"

472829000
32 000 000
16771 000
10 000 000
10 000 000

641600 000

Seit dem 1. Januar 1911 ist das Kontingent der Reichsbank auf
550 Millionen und fiir den SchluB des Quartals auf 750 Millionen
Mark festgesetzt worden.

Die Reiehsbank gab urspriinglich nur Noten zu 100 .1, und zu
1000 .1, aus . Seit dem Jahre 1906 ist die Reichsbank durch Ab
anderung des Gesetzes auch befugt, Noten zu 50 und 20 ~1' auszu
geben, die Ausgabe von Reichsbanknoten zu 10 ~1' ist in Aussicht
genommen; diese Nuten sind besonders als Umlaufsmittel fur den
Kleinverkehr gedacht. Die Reichsbank ist bezuglieh der Ausgabe
von Noten an keine Grenzen gebunden, doeh muB sic, sobald sie die
sogenannte steuerfreie Notenreserve uberschreitet, eine Steuer von 5%
fur den uberschiclsenden Betrag an die Reichskasse zu zahlen. Fur
die Dauer des Krieges wird diese Steuer nicht erhoben.

Unter steuerfreier Notenreserve versteht man den Betrag,
der sich ergibt, wenn man die umlaufenden Noten in Abzug bringt
von dem sich unter a-d ergebenden Betrage:

a) das Kontingent, 550 bezw. 750 Millionen Mark,
b) Bestand an Reichskassenseheinen,
c) Bestand an Noten anderer deutscher Notenbanken,
d) Bestand an Gold und Silber, gemiinzt und ungemiinzt.

Fiir die Summe dieser unter a-d aufgefiihrten Betrage kann
die Reichsbank Noten ausgeben, ohne Steuer zu zahlen, Am 7.,
15., 23. und letzten eines jeden Monats hat die Reichsbank eine so
genannte Wocheniibersieht zu veroffentlichen"). Aueh die anderen
Notenbanken unterliegen dieser Bestimmung. Ist die Summe der
umlaufenden Noten groBer ala die Posten a-d, so hat die Bank
fiir den iiberschreitenden Betrag von einer Wocheniibersieht zur
anderen 5/48 % Steuer zu zahlen (da in jedem Monat 4 Door
sichten veroffentlioht werden, kommen also [ahrlich 48 in betracht).

Nachstehend folgt eine solche Wocheniibersicht:

*) Fallt der Tag auf einen Feiertag, 80 wird der diesem voran
gehende Tag genommen.
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180000
70 048

1775664

1913
1374168
1079535

20 507
27385

1034106
81550
27597

190 516

1913
+ 38088
+ 35680
+ 730
+ 6330
- 28544
- 1408
+ 11922
+ 122

180 000
74479

1834404

1914
+ 37518
+ 30 818
+ 3447
+ 6461
- 21530
+ 4740
- 8030
- 1266

Juni 1916.
1914

1687365
1356205

66938
26309

782404
64257

253832
224421

180 000
80550

5244018

180 000
85471

6636519

Reichsbankausweis VOID 15.
Aktiva (in 1000 M.) 1916 1915
Metallbestand 2 501 005 2 433 468

davon Gold 2464934 2382215
Kassenscheine 281 831 263 669
Noten. ander. Bank. 13570 17381
Wechsel u. Schecks 5783846 4294119
Lombardforderungen 12 307 16 168
Effekten 41 001 23 831
Sonstige Aktiva 371 663 189 263
Passiva (in 1000 M.)
Grundkapital
Reservefonds
Notenumlauf
Sonstige tag!. fallige

Verbindlichkeiten 1828551 1 508 015 979974 689909
Sonstige Passiva 274682 225616 36939 49208

Im Vergleich zum vorhergehenden Ausweis haben in der zweiten
Juniwoche zu- (+) oder abgenommen (-):

(in 1000 M .) 1916 1915
Metallbestand + 1 105 + 1 778

davon Gold + 332 + 239
Kaasensoheine - 124433 + 33 518
Noten and. Banken + 2709 + 4850
Wechsel u. Schecks + 146 006 + 91381
Lombard 966 + 824
Effekten 4 099 + 2 870
Sonstige Aktiva + 31830 + 12388

Notenumlauf
Giroguthaben
Sonstigc Passiva

60 515 - 45 661
+ 71 926 + 70108
+ 40 741 + 56 126

- 75 361 - 45 007
+ 96 066 + 71 291
+ 735 + 956

Gesamtstatus 60 104 + 18 771 +122 887 + 90 155
Bankdiskont 5 pOt. 5 pOt. 4 pOt. 6 pOt.

Notendeckung durch Metall und Rcichskasaen- und (scit dem
7. August 1914) Darlehnskassenscheine, auch durch Noten anderer
Banken (in pOt.):

1916 1915

23.Mai 31.Mai 7. JuniT15. Juni 31.Mai T 7. Juni 115. Juni123. Juni

47,41 44,59 43,54 I 42,13 54,24 I 51,79 I 51,36 I 53,41
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Die Quittung: Werden im kaufmii.nnischen Leben Zahlungen
von Hand zu Hand geleistet, so pflegt man dem Zahlenden stete
eine Quittung zu erteilen; auoh bei Geldsendungen durch die Post
ist es dringend erforderlich, daB der Empfii.nger den Eingang der
Sendung bestii.tigt.

Bei jeder Quittung kommen 5 Punkte in Betracht :

1. Betrag der gezahlten Summe ; der kaufmannische Brauch
erfordert, daB sie in Zahlen und Buchstaben angegeben
wird;

2. Name des Zahlenden unter ZufUgung seines Wohnortes;

3. Zweck der Zahlung, ob a konto oder zum Ausgleich einer
bestimmten Rechnung, ob fiir eigene Rechnung oder fiir
Rechnung eines anderen. In diesem Falle sind Name und
Wahnort des Betreffenden genau anzugeben;

4. Ort und Datum des Empfangera;

5. Unterschrift des Empfii.ngers.

Nicht seltenwerdenfiir eine Zahlung mehrere Quittungen verlangt,
namentlich dann, wenn die Zahlung fUr Rechnung eines Dritten
erfolgt, alsdann ist in del' Quittung ausdriicklich die Anzahl der er
teilten Quittungen anzugeben mit dem Vermerk, daB sie als einfach
gelten sollen,

(Siehe nachstehendes Muster S. 70.)

Im Kleinverkehr dient das Metallgeld als Zahlungsmittel,
groBere Betrage werden meist durch Banknoten oder Kassen
scheine ausgeglichen, im Gro13verkehr und namentlich von Ort zu
Ort wird das eigentliehe Geld durch den Weehsel einerseits und durch
den Giroverkellr andererseits entbehrlieh.

G. Der Wechsel.

1. Die Entstehung des Weohsels.

Der Wechsel gehOrt zu den wichtigsten Einrichtungen, die
im kaulmsnnisohen Leben bestehen,

Uber die Entstehung des Weehsels la6t sioh geschichtlich
niehts Genaues naehweisen. Einige wollen bereits im Altertum
Spuren einer solohen Einrichtung erkennen, jedenfalls diirfte er
aus dem Handwechsel, d. h . aUB dem Umtauseh einer MiinzBortE'
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J\1ark Hunderteinundsie~z1·g

und 35 Pig.
von Herren B. S. Sauer & Co.• Berlin,

fur Reclmung des Herrn Herm. Grunwald.

Stettin. richtig erhalten zu haben. benheinigen

W1r hiermit. doppelt fur einfach.

Berlin. den 6. Ma1 19 ..

p.pa. Herr.n.~e~er~ (jO.
Otto Schulz.

Jvl 171,35.

in eine andere, seinen Ursprung genommen haben. Namentlich
die Unsicherheit der Strallen, die mangelhaften Verkebrsein
richtungen und die auBerordentliche Verschiedenheit der Miinzen,
die zum Teil noch beschadigt oder verfalscht wsren, forderten im
Mittelalter gerad ezu zum Gebrauch des Wechsels auf .. Die Wechsler
oder Camps ores in den it alienisehen Stadten vermi ttelten die Zahlun
gen nach dem Auslande in folgender Weisc: Diejenigen Kaufleute,
welehe Betrage nach deutsehen, franzosischen, englischen oder anderen
Platz en zu zahlen hatten, zahl ten den Wert in inlandisoher Munze
bei einem Campsor ihres Wohnortes ein und empfingen dagegen
cine vor einem Notar aufg enommene Urkunde, in der der Campsor
einen Geschaftsfreund an dem in Frage kommenden Platze beauf
tragte, den Gegenwert des eingezahlten Betrages in der dortigen
Wahrung an einen Dritten auszuzahlen. Derartige Wechsel sind
aus den Jahren 1193, 1197, 1207, 1248 vorhanden. Einige Campsores
unterhielten aueh im Auslande eigene Niederlassungen, so das Floren
tinerWechslerhaus J acopo & Caroccio, das in Avignon, Brugge, Brussel,
Paris, Siena, Peruggia, Rom, Neapel und Venedig vertreten war.
Die Wechsel jener Zeit waren alle bei Sicht zahlbar, erst durch
die Meilwechsel wurde ein bestimmter Verfalltag und damit auch das
Akzept auf dem Wechsel bedingt. Von jeher war die Wechselstrenge
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eine besondere Eigentiimlichkeit des Wechsels j nicht allein ein
schleuniges Prozellverfahren, Personalarrest und AussehluB vom
Me13verkehr bedrohten den saumigen Wechselsehuldner, man ging
sogar so weit , die Landsleute des Schuldners, die zur Messe kamen,
so lange zu verhaften, bis sie Sicherheit fiir den von ihrem Lands
mann zu zahlenden Betrag geleistet hatten.

Allmiihlich bildete sich der Gebrauch des Wechsels immer
weiter aus, 1376 war das Ak.zept bei den Kaufleuten von Lucca be
reits obligatorisch. Ein weiterer Schrittwar das Giro oderIndossament,
durch welches der Wechsel zum Zahlungsmittel im J}roBen wurde.

Mit,dem 17. Jahrhundert entsteht das Rechtsinstitut des Wechsels
im heutigen Sinne, das durch besondere Gesetze geschiitzt wird.
Zu den altesten Wechselordnungen gehoren die Hamburger Statuten
(1603), Niirnberger Wechsel-Ordnung (1621), Augsburger Wechsel
Ordnung (1665) u . a. 1m Jahre 1847 bestanden in den einzelnen
deutschen Stadten und Staaten nicht weniger als 56 verschiedene
Wechselordnungen, daher ergab sich die Notwendigkeit zu e i n e r
Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung, die
am 26.November 1848 veroffentlicht und bei Griindung des Deutschen
Reiches 1871 zum Reichsgesetz erhoben worden ist.

Die A I I gem e i neD e u t s c heW e c h s e 1-Or d nun g
umfaBte urspriinglich 100 Artikel, von denen Artikel1 und 3 von der
Wechselfiihigkeit, Artikel 4-95 von dem gezogenen Wechsel und
Artikel 96-100 von dem eigenen Wechsel handeln.

Durch Gesetz vom 3. Juni 1908 sind durch die Neugestaltung
des Wechselprotcstes einige Abanderungen eingetreten.

Eine einheitliche Wechselordnung, wenn auch nicht fiir alle
Lander der Erde, wohl aber fiir Europa, diirfte in nicht allzu
ferner Zeit Einfuhrung finden.

2. Von der Wechselfahigkeit.
Wechselfiihigist jeder, der sich durch Vertrage verpflichten kann,

also geschiiftsfiihig ist; B. G. B. §104-115 enth1i.lt Bestimmungen
iiber die Geschiiftsfahigkeit. Finden sich auf einem Wechsel
Unterschriften von Personen, die eine Wechselverbindlichkeit nicht
odor nicht mit vollcm Erfolge eingehen konnen, so hat dies auf die
Verbindlichkeit der iibrigen Wechselverpflichteten keinen EinfluB.

3. Die Erfordernisse des gezogenen Wechsels.

Die wesentliehen Erfordernisse des gezogenen Wechsels sind:
1. die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als

Wechsel oder, wenn der Wechsel in einer fremden Sprache
ausgesteHt ist, ein jener Bezeichnung entsprechender Aus
druck in der fremden Sprache;
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2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
3. der Name der Person oder die Firma, an die oder an deren

Order gezahlt werden soll (des Remittenten);
4. die Angabe der Zeit, zu der gezahlt werden solI; die Zahlungs

zeit kann fiir die gesamte Geldsumme nur eine und dieselbe
sein und nur festgesetzt werden:

auf einen bestimmten Tag (Prssiswechael),
auf Sicht (Vorzeigung, a vista) oder auf eine bestimmte

Zeit nach Sicht (Sicht- und Zeitsichtwechsel),
auf eine bestimmte Zeit naoh dem Tage der Ausstellung

(nach dato) (Datoweohsel),
auf eine Messe oder einen Markt (MeB- oder Markt

wechsel);
6. die Unterschrift des Ausstellers (Trassanten) mit seinem

Namen oder seiner Firma;
6. die Angabe des Ortes, Monatetages und Jahres der Ans

stellung;
7. der Name der Person oder der Firma, welche die Zahlung

leisten soll (des Bezogenen oder Trassaten);
8. die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschehen Boll; der

bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene
Ort gilt fiir den Wechsel, insofem nicht ein eigener Zahlungs
ort angegeben ist, ala Zahlungsort und zugleich ala Wohnort
des Bezogenen.

Muster eines gezogenen Wechsela:

Vorderseite :

Berlin, den 15. Oktober 1916. J( 3000,-

Am 15. Januar 1917 zahlen Sie fiir diesen Wechsel an

die Order der Deutschen Bank, Berlin.

Mark Dreitausend ---------

Herm
C. F. Bezogener,

Konigsberg i. Pro

Jul. Aussteller.

Vorstehendes Muster entspricht genau den gesetzlichen An
forderungen. Die Entstehung eines solchen Weohsels ist folgender
maBen zu erklsren:

1. Jul. Aussteller in Berlin hat am 15. Oktober d. J . an C. F. Be
zogener in Konigsberg i. Pro Waren im Werte von 3000 ."
geliefert und hat damit ein am 15. J anuar n. J . fallig werdendes
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Guthaben erworben. A. miiBte, wenn B. nicht vorzieht, den
Betrag v 0 r V e r fall, also vor dem 15. Janua.r n. J.
unter Abzug von Skonto fiir friihere Zahlung einzusenden, bis
zum Verfalltage auf die Zahlung warten, Um dies zu ver
meiden und im Einverstandnis von B. schreibt er einen
Wechsel aus, Er ist in diesem Faile als Verkaufer der
Ware und als Kreditor oder Glsubiger von B. der Aussteller
oder Trassant des Wechsels.

2. C. F . Bezogener in Konigsberg i. Proist durch den Kauf der
Ware Debitor oder Schuldner von A. geworden, dadurch, daB
A. einen Wechsel auf ibn ausschreibt, wird er der Bezogene
oder Trassat des Wechsels,

3. Als Remittent oder Wechselnehmer (Order) ist die Deutsche
Bank, Berlin , angegeben, an diese oder deren Order soil bei
Verfall die Wechselsumme gezahlt werden .

Damit sind die drei Personen, welche die AUg. Deutsche
Wechselordnung in den acht Erfordernissen vorschreibt, deut
lich gekennzeichnet.

Die iibrigen fiinf Erfordernisse sind ausgedriickt durch :
4. Ort und Datum der Ausstellung des Wechsels, hier "Berlin,

den 15. Oktober 1916",
5. die Wechselsumme: ,,3000 .1(",
6. den Verfallta.g: ,,15. Januar n, J .",
7. das Wort "Wechsel",
8. den Zahlungsort: "Konigsberg i. Pr."
Jul. Aussteller kann jetzt jederzeit den Wechsel der Deutschen

Bank geben - vorausgesetzt, daB diese ibm einen Wechselkredis
eingerii.umt hat. Er kann den Wechsel sogleich oder spster dis
kontieren, die Deutsohe Bank zahlt dem A. dann den Betrag von
3000 -" abziiglich Zinsen vom Tage der Diskontierung bis zum
Verfalltage; je lii.nger mit der Diskontierung gezogert wird, desto
wertvoller wird der Wechsel, am Verfalltage hat der Wechsel seinen
vollen Wert.

Ein gezogencr Wcchscl ist also cine naeh bcstimmtcn ge
setzlichen Vorschriften ausgefcrtigte Urkunde, in der

1. der Aussteller des Wflchsels (der Trassant) einen anderen,
nsmlich

2. den Bezogenen (den Trassaten, event. auoh Akzeptanten)
auffordert,

3. an eine bestimmte Person (Remittent oder Order)
4. eine bestimmte Summe (die Wechselsumme)
5. an einem bestimmten Tage (Verfalltag)
6. an einem bestimmten Ort (Zahlungsort) zu zahlen, die
7. das Wort "Wechsel" enthalt und endlich
8. Ort und Datum der Ausstellung des Wechsels tragt.
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Aus Schriftstucken, denen eins der wesentlk h sten Erfordernisse
des Wechsels, wie sie oben unter No. 1-8 aufgefiihrt sind, fehIt,
entsteht keine wechselmallige Verbindlichkeit, auch haben die auf
solche Schrift gesetzten Erklarungen (Akzept, Indossament u. B. w.)
keine Wechselkraft.

AuBer diesen g e set z 1i o hen Erfordernissen sind jedoch hei
vielen Wechseln, namentlich im Verkehr der groBeren Handlungs
hauser, noch Formen vorhanden, die der Wechsel im weiteren Ausbau
erhalten hat.

Hierhin gehOrt:
a) Die Bezeichnung des Wechsels als "Prima"-Weehsel und

"Sekunda"-Weehsel usw. Nicht selten wird es erforderJich, von
einem Wechsel ein Doppel anzufertigen. Dies geschieht z. B.
im iiberseeischen Verkehr der groBeren Sicherheit wegen; man ver
sendet die Wechsel auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen
Schiffen, damit, wenn ein Exemplar verloren geht, das andere dafiir
eintreten kann. Sind zwei Exemplare vorhanden, so kann auch
das cine davon hereits in Umlauf gesetzt werden, wahrend dad
zweite zur Akzepteinholung verwendet wird. Bezahlt wird nur ein
Exemplar. Man schreibt dsher z. B. auf den Sekunda-WechseJ
"Zahlen sie gegen diesen Sekunda-Wechsel (Prima nicht) oder (Prima
nur zum Akzept bestimmt)". Auf dem fiir den Umlauf bestimmten
Papier muB angegeben werden, wo sich das zum Akzept bestimmte
Exemplar befindet. Der Inhaber des ordnungsgemals girierten
Wechsels hat das Recht, das akzeptierte Exemplar an der betreffenden
Stelle abzufordern, und nun gehen beide Exemplare, zussmmen
geheftet, bis zum Verfalltage von Hand zu Hand.

b) Die Valutaklausel:
Die meisten Wechsel enthalten hinter der in Buohstaben ans

gedriickten Wechselsumme einen Zusatz. "Wert in mir (uns) selbst",
,,\Vert in Rechnung", ,,'Vert erhalten", Dieser Zusatz heiBt "Valuta
klauselv, die A. D. W. O. schreibt diese Klausel nioht vor, dagegen ist
sie in einigen auslandisohen Wechselordnungen ein wesentlicher Be
standteil des Wechseis. Durch die Valutaklausel solI das Rechts
verhaltnis zwischen Aussteller und Remittent (nieht Bezogenem)
gekennzeichnet werden. Ist der Wechsel an eigene Order gestellt,
so kann die Vaiutaklausel nur lauten "Wert in mir selbst" bezw.
"Wert in uns selbst". Ist dagegen Aussteller und Remittent nicht
dieselbe Person, so ist die Fassung "Wert in Rechnung" jedesmal am
Platze, Bezahlt der Aussteller mit dem Wechsel ganz oder teilweise
eine Warenlieferung, so kann such "Wert in Waren" gesetzt werden.

c) Die Aviskiausel:
Am Schlusse des Wechseltextes befindet sioh fast immer der

Vermerk "und stellen es auf Rechnung laut Bericht" (seltener "ohne
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Bericht"). Hierdurch soIl angedeutet werden , daB der Aussteller
den Bezogenen fur den Wert des Wechsels kreditiert hat und ihm von
der Abgabe des Wechsels Kenntnis gegeben hat oder nicht.

d) Der Domizilvermerk:
Wohnt der Bezogene an einem Ort, der kein Ban k p l a t z

ist, d. h. an dem sich kcine Niederlassung der Reiehsbank befindet,
so macht man haufig den Weehsel an einem Bankplatz zahlbar;
besonders, wenn es sieh um Weehsel von mehr als 800 .1~ handclt;
solehe Wechsel heiBen Domizilwechsel. Der Bezogene hat vor
Verfall des Wechsels der Domiziladresse, dem Domiziliaten die
Wechselsumme anzuweisen oder einzusenden, oft werden solche
Wechsel beim Aussteller zahlbar gemacht (domiziliert) , s. das Bei
spiel Seite 76.

e) Die Notad~esse:

Die Notadresse ist eine vom Aussteller oder auch von einem
spateren Wechselinhaber auf den Wechsel gesetzte Adresse am
Zahlungsorte des Wechsels, die fur den Fall, daB der Bezogene die
Annahme oder die Zahlung des Wechsels verweigert, eintreten soIl;
es konnen auch mehrere Notadressen angegeben sein. Die Fassung
lautet auf deutschen Wechseln: ,,ialls bei N. N." oder "notigenfalls
bei N. N.", auf englischen Weehseln: "in case of need with Mr. N. N.",
auf Iranzosischen Wechse1n: "au besoin chez Mr. N. N.". Hinter
diesen Vermerk setzt derjenige, welcher die Adresse auf den Wechsel
gesetzt hat, die Anfangsbuchstaben seiner Firma, damit ersichtlich
ist, zu wessen gunsten interveniert werden soll.

ort und Datum der Ausstellung sind erforderlich, weil solehe
Angaben bei allen kaufmannischen Schriftstiicken vorhanden sein
sollen . Dann sber soIl aus dem Datum zu ersehen sein, ob der
Aussteller zu dieser Zeit noch wechselfahlg war.

Beziiglich des Verfalltages ist zu merken, daB unter "ultimo"
der letzte Tag, unter "medio" der 15. eines Monats anzusehen
ist, Bei Wechseln, die im alten Kalenderstil ausgestellt sind,
entspricht der Erste eines Monats dem 14. nach der neuen Zeit
rechnung.

Es gibt Wechsel, die an einem bestimmten Tage fallig werden,
z. B. am 15. Marz 1916, solche Wechsel heiBen Praziswechsel; ferner
gibt es Wechsel, die eine bestimmte Zeit nach dato, d. h. nach dem
Tage der Ausstellung, fallig werden, dies sind Datowechsel. Ferner
gibt es Sichtwechsel, d. h. Wechsel, welche bei Sicht, d . h. wenn der
Bezogene sie zu Gesicht bekommt, wenn er sie sieht, fallig sind;
diese Art Wechsel wird in der Regel nicht akzeptiert. Dann gibt
es noch Zeit-Sichtwechsel, d. h. Wechsel , welche eine bestimmte Zeit
naehdem der Bezogene sie gesehen hat, zahlbar werden; solche Wechscl
miissen stets akzeptiert werden, da erst aus dem Akzept der Verfall-
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tag hervorgeht. MeO- oder Marktwechsel, das sind Weehsel, die auf
einer Messe oder einem Markt gezahlt werden sollen, kommen in der
Praxis kaum noeh vor.

Lautet ein Weehsel in fremder Sprache, so mull ein dem Worte
"Wechsel" gleiehbedeutender Ausdruek dsrin vorkommen, z, B .
franzosisch " lett re de change", billet a. ordre" oder engliseh "bill of
exchange".

Bei Abweichungen der in Zahlen und Buohstaben ausgedriiokten
Wechselsumme gilt die in Buchstaben gesehriebene.

Beziiglich des Ortes der Zahlung unterseheidet man Platz
wechsel, d . h. solehe Weehsel, die am eigenen Platze zahlbar sind,
und Versandwechsel oder Distanzwechsel, d . h. solche, die an einem
anderen Platze zahlbar sind. Ein Wechsel auf Stettin ist in Berlin
ein Distanzwechsel ; wird er naoh Stettin gesehiekt, so wird daraus ein
Platzweehsel.

Einen gezogenen Wechsel nennt man eine Tratte, man sagt
in der kaufmsnnischen Spraehe : einen Weehsel ausstellen, aus
sehreiben, einen Betrag trassieren, ziehen, abgeben, entnehmen.

Akzeptiert der Bezogene den Weehsel, so heil3t dieser jetzt
Akzept, ist der Wechsel an Order gestellt oder giriert, so heiBt er
Rimesse.

4. Die Begebung des Wechsels.

Die meisten Weehsel werden an eigene Order gestellt, da der
Aussteller in dem Augenbliek der Ausstellung des Weehsels meist
noeh nieht weill, an wen die Weehselsumme zu zahlen ist, In diesem
FaIle ist Aussteller und Remittent dieselbe Person, solche Weehsel
nennt man Wechsel an eigene Order.

Im Warenhandel ist der Aussteller des Weehsels meist der
Verkaufer der Ware, der Kreditor, der Glaubiger. Der Bezogene ist
fast immer der Kaufer der Ware, der Debitor oder Schuldner.

Die vornehmste Eigenschaft des Weehsels im Warengesohsft
besteht darin, daB der Verkaufer sogleieh fiir den Betrag der ver
kauften Waren einen Weehsel ausschreiben kann und diesen be
geben, diskontieren oder verkaufen ksnn. Er erh1i.lt also den Gegen
wert fur die verkauften Waren unter Abzug eines ganz geringen
Bruehteiles (Diskont oder Zinsvergiitung fur die Zeit bis zum
Verfall des Wechsels) sofort, w1i.hrend der Kaufer erst am Verfalltage
(meist nach drei Monaten) zahlt,

Allerdings ist der Kaufer der Ware (der Bezogene im Weehsel)
dem Verkaufer gegeniiber aua den Konditionen (den Bedingungen
beim Rauf, Ziel 3 Monat gegen meine Tratte) verpflichtet, auf
Verlangen des Wechselinhabers den Weehsel mit seinem Akzept
vermerk zu versehen. Durch die Wech8elstrenge wird es demWechsel.
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inhaber leichter, notigenfalls den Betrag einzutreiben, als auf dem
gewohnliehen Wege der einfachen Schuldklage.

Der Aussteller kann sich selbst als Bezogenen bezeichnen,
falls die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausstellung
geschehen solI; solche Wechsel heifien trassiert eigene WechseJ.

Der Wechsel ist fibertragbar, die Ubertragung geschieht durch
Giro oder Indossament. Giro (ital.) bedeutet "Kreis", Indossament
vom ital. "in dorso" ("auf dem Riicken") bedeutet Vermerk auf der
Riickseite eines Schriftstiickes. Wird die Weiterbegebung des
Wechsels untersagt, z. B. durch den Vermerk "nicht an Order"
(Rektaklausel), so haben die trotz des Verbotes auf den Wechsel ge.
setzten Indossamente keine wechselrechtliche Wirkung.

Das Indossament kann "in blanco" (leer, .weiB), d . h. durch die
bloBe Namensunterschrift des In d 0 s san ten oder G ira n ten
bewerkstelligt werden 0 h n e jeden weiteren Zusatz; oder aueh mit
der genauen Bezeichnung des I n d 0 s sat a r sod erG ira ten
erfolgen. Man unterscheidet daher "Blancogiro" und "VoJlgiro",
durch das Vollgiro wird gesagt, in wessen Besitz der Wechsel iiber
gehen solI; das Blanoogiro legitimiert ohne weiteres jeden Inhaber des
Wechsels, die Anwendung des Blancogiros ist daher nicht unbe
denklioh.

Riickseite des Wechsels

Deutscher Wechselstempel
M 1.50

den 15. Oktober 1916.

Fiir uns an die Order der

Reichsbankhauptstelle Konigsberg i. Pro

Wert in Rechnung.

Berlin, den 5. Januar 1917.

Deutsche Bank

(Unterschriften).

Auf das Beispiel No.1 bezogen, stellt sich die Begebung des
Wechsels nach dem vorstehenden Muster dar. Die Deutsche Bank
indo ssiert den Wecheel und wird dsdurch Girant oder Indossant.
Das Giro oder Indossament ist an die Reichebanknlederlsasung des
Zahlungsortes gerichtet, welche daduroh Girat oder lndossatar wird.
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Ware der Wechsel urspriinglich von Jul. Aussteller an eigene
Order gestellt gewesen, so hatte er ihn zunachst an die Deutsche
Bank indossieren miissen, denn bei Wechseln an eigene Order muB
Aussteller und der erste Girant dieselbe Person gain. Der tl"ber·
tragungsvermerk hatte dann lauten miisaen :

Fiir mieh an die Order
der Deutschen Bank, Berlin

Wert in Rechnung

Berlin, den 15. Oktober 1916.

Jul. Aussteller.

Bevor der Wechsel indossiert oder giriert wird, muf er gestempelt
werden, und zwar bestimmt das Gesetz, daG der inlandische Wechsel
gestempelt werden mull, bevor er vom Aussteller aus der Hand ge
geben wird ; der suslandisehe Wechsel soli gestempelt werden, bevor
er von dem ersten inlandisehen Inhaber weitergegeben wird.

Stempelfrei sind: 1. die vom Auslande auf das Ausland gezogenen
und im Auslande zahlbaren Wechsel (Transitwechsel) ; 2. die vom In
lande auf das Ausland gezogenen und im Auslande und zwar bei Sicht
oder spat. 10 Tage nach dem Tage der Ausstellung zahlbaren Wechsel,
sofern sie vom Aussteller direkt an das Ausland remittiert werden.
Der Wechselstempel betragt seit dem 1. August 1918

Wechsel unter 250 J' 0,15.J(
" tiber 250 " bis 500 J' 0,30"
" "500",, 700" 0,45"
" "700",, 1000 " - 0,60 "

fiir jedes fern ere angefangene 1000 .JK, 0,60 Jf. mehr.

Wechsel, die spater als drei Monate nach dem Ausstellungs
tage fiillig werden (im Geschiiftsverkehr sind solche Wechsel nur
selten), bedingen eine weitere Abgabe in derselben Hohe fiir die
nachsten neun Monate. Liegt der Verfalltag noch weiter, so ist
fiir [e weitere 6 Monate der Stempel zu entrichten.

Alle, die ihre Unterschrift auf den Wechsel gesetzt haben,
haften solldarisch fiir den WechselBtempel, die Verletzung der Ver
pflichtung wird mit dem 50 fachen Betrage der hinterzogenen Ab
gabe bestraft. Die Giiltigkeit des Wechsels wird durch die etwa
mangelnde oder fehlerhafte Stempelung nicht beriihrt.

Die Kassierung (Entwertung) der Stempelmarke hat mit dem
Datum des betreffenden Tages zu erfolgen, der Monat muf mit
Buchstaben bezeichnet werden. Die Kassierung darf nicht vor
dem Ausstellungsdatum erfolgen und darf auch nicht spster ala
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das Datum des ersten Giros datiert sein. Del' Akzeptant eines
ungestempelten Weehsels ist verpfliehtet, VOl' del' Riiekgabe des
Weehsels die Stempelung zu bewirken.

Die Ubertragung des Wechsels ksnn dureh den Zusatz "nieht
an Order" oder ahnliehe Zusatze untersagt sein, dann haben die
jenigen, welehe den Weehsel von Giraten erhalten, gegen den Giranten
keinen RegreB; solche Wechsel heiBen "R e k taw e o h s e 1".

Durch das Indossament gehen alle Reohte ausdem Wechsel
Auf den Indossatar iiber. Del' Vermerk beim Indossament "ohne
Obligo", "ohne Gewshr" oder dergI. befreit den Indossanten aus
del' Verbindlichkeit seines Indosssments. Del' Vermerk "nieht
an Order" befreit den Indossanten von weiteren Verbindlichkeiten
gegen Naehmanner des Indossatars.

5. Der Weehsel lm Umlauf, das Akzept und die Zahlung des Weehsels.

Durch die Diskontierung des Wechsels erhalt del' Girant ein
Guthaben bei dem Giraten. Uber dieses Guthaben kann er naoh
Bedarf verfiigen, er kann es ganz oder teilweise sofort oder spster
bar abheben oder kann anderweitig dariiber verfiigen.

Der Wechsel kann auch als Z a h I u n g s mit tel fiir bezogene
Waren benutzt werden, wenn del' Verkii.ufer del' Ware damit einver
standen ist. Namentlich im Kleinverkehr hat die Wechselrimesse
eine groBe Bedeutung; ein solcher Weehsel geht oft dureh mehr ala
zehn Hsnde und dient als Zahlungsmittel, ganz oder teilweise, fiir
ebenso viele versehiedene Warenposten.

Reicht del' Raum del' Riiekseite fiir eine so groBe Anzahl von
Indossamenten nicht aus, so wird am Weehsel eine Allonge (Ver
langerung) befestigt, welehe die weiteren Indossamente aufzunehmen
bestimmt ist. Die Allonge enthalt, auf del' Vorderseite die nctigen
Angaben, welehe sie als zugehorig zu dem betreffenden Wechsel
kennzeiehnen (s. naehstehendes Muster) . In der Regel setzt man dss
Indossament, das eine Allonge erforderlich macht, zur HaUte auf
die Allonge, zur Hal£te auf den Wechs61.

Vorderseite einer Allonge zu dem
Musterbeispiel I :

Allonge zu dem angehefteten Prima-Wechsel
iiber .J( 3000, ausgestellt am 15. Oktober 1916

von Jul. Aussteller, Berlin,
auf C. F . Bezogener in Konigsberg i. Pr,

fiillig am 15. Janu&l' 1917.

Das Aklept. Del' Wechselinhaber hat daa Recht, dem Bezogenen
den Wechsel zur Annahme vorzulegen, e i n e P f lie h t d a z u
be I!I t e h t nul' be i Wee h l!l e 1n n a 0 h Sic h t und zwar binnen



81

2 Jahren naoh dem Ausstellungstermin. Hat der Indossant eine
besondere Praaentationsfriat hinzugefiigt, so erlischt seine Ver
pflichtung, wenn der Wechsel nicht bis dahin zur Annahme prasentiert
wurde. Die Annshme muB auf dem Wechsel schriftlich geschehen,
und zwar auf der Vorderseite; auch auf einen Teil der im Wechsel
vermerkten Summe kann das Akzept gegeben werden. Andere
Einschrankungen gelten als Annahmeverweigerung, doch haftet der
Akzeptant nach dem Inhalte seines Akzeptes. Erst durch das Akzept
wlrd der B\izogene wecbselmaBig verpflicbtet.

Wird die Annahme des Wechsels verweigert oder eingeechrsnkt,
so sind die Indossanten und der Aussteller wechselmaliig verpflichtet,
gegen Aushsndigung des mangels Annahme aufgenommenen Protestes
Sicherheit zu leisten .

Die Zahlung. Der Wechsel muB dem Bezogenen am Verfall
tage vorgelegt werden, nur gegen Aushandigung des quittierten
Wechsels ist der Bezogene zur Zahlung verpflichtet. Teilzahlungen
mussen angenommen und auf dem Wechsel vermerkt werden, eine
Quittung hieriiber ist zu erteilen. Wird der Wechsel zur Verfallzeit
nicht zur Zahlung vorgelegt, so kilon n der Bezogene die Wechsel
summe hei Gericht hinterlegen.

6. Der Wechselprotest,

Der Protest ist eine Urkunde, welche von einem Notar oder
einem Gerichtsvollzieher, oder auch von einem Postbeamten
aufgenomrnen wird und den Nachweis fiihren solI, daB der Wechsel
inhsber den Wechs el rechtzeit ig vorgelegt hat.

Man unterscheidet : a) einen Protest msngels Annahme (m. A.).
b) einen Protest mange Is Zahlung (m. Z.).

a.) Der Protest mangeIs Annahme kommt in Frage, wenn der
Bezogene sein Akzept verweigert. Der Inhaber des mangels An
nahrne protestierten Wechsels hat das Recht, von seinen Vormannern
bezw. dem Aussteller Sicherstellung zu verlangen. In der kauf
mannischen Praxis wird ein mangels Annahme protestierter Wechsel
..ber in der Regel ehenso zuriickgegeben wie der mangels Zahlung
protestierte Wechse!. Eine Ausnahme bildet nur der mit einem
Ehrenakzept versehene Wechse!.

b) Wird der Wechsel am Verfalltage nicht eingelest, so hll.t
der Inhaber desselben die Pflicht, Protest aufnehmen zu lassen,
um sioh dureh diesen die Rechte aus dem Wechsel gegen seine
Vormanner zu sichern. Die Aufnahme des Protestes ist am
Verfalltage z u 1ass i g, sie muB spsteetens am zweiten Werktage
naoh dem Verfalltage bis 6 Uhr abenda geschehen. Der Zusat~

"ohne Protest" oder "ohne Kosten" etc . gilt als ErlaB des Protestea,
nicht aber ala ErlaB der Pflioht, den Wechsel rechtzeitig vorzu-

6
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legen. Der Wechselverpflichtete, welcher diesen Zusatz veranlaflte,
muB den Beweis iibernehmen, wenn die rechtzeitige Prasentatdon
in Abrede gestellt wird. Gegen die Pflicht zum Ersatz der Protest
kosten sohiltzt, die Aufforderung nicht.

In den Protest ist aufzunehmen :

1. Der Name oder die Firma der Personen, fiir welche und gegen
welche der Protest erhoben wird ;

2. die Angabe, daB die Person, gegen welche protestiert wird,
ohne Erfolg zur Vornahme der wechselrechtlichen Leistung
aufgefordert worden oder nicht anzutreffcn gewesen ist,
oder daB ihr Geschsftslokal oder ihre Wohnung sich nicht
hat ermitteln lassen;

3. die Angabe des Ortes und desDatums, an dem die Aufforderwlg
geschehen oder ohne Erfolg versucht worden ist ;

4. im Falle einer Ehrenannshme oder Ehrenzahlung die Er
wahnung, von wem, fUr wen, und wie sie angeboten oder
geleistet worden ist.

Der Protest ist vom Protestbeamten zu unterzeichnen und mit
dem Amtssiegel zu versehen.

Der Protest mangels Zahlung ist auf den Wechsel odor auf ein
mit dem Wechsel zu verbindendes Blatt zu setzen.

Der Protest soU unmittelbar hinter dem letzten auf der Riickseite
des Wechsels befindlichen Vermerk, in Ermangelung eines solchen
unmittelbar an einen Rand der Riickseite gesetzt werden.

Wird der Protest auf ein Blatt gesetzt, das mit dem Wechsel
verbunden wird, so soIl die Verbindungsstelle mit dem Amtssiegel
versehen werden.

Bezieht sich der Protest auf eine andere wechselrechtliche
Leistung als die Zahlung, 80 ist er auf eine Abschrift des Wechsels
oder der Kopie oder auf ein mit der Abschrift zu verbindendes Blatt
zu setzen.

Die Wechselzahlung kann an den Protestbeamten erfolgen.
Die Aufnahme des Protestes durch einen Postbeamten besohrsnkt

sioh nur auf den Protest mangels Zahlung und zwar nur auf Wechsel,
deren Wechselsumme 800 J( nicht iibersteigt.

Auch miissen solche Wechsel in deutscher Sprsohe abgefaBt
sein und diirfen keine Notadresse oder Ehrenakzepte enthalten.

Innerhalbzweier Tage naeh der Protesterhebung muB der
unmittelbare Vormann von der Protesterhebung und NichteinlOsung
des Wechsels benachrichtigt werden; jeder benachrichtigte Vormann
hat dieselbe Pflicht, unterlaBt er die Benachrichtigung, so wird er
sli.mtlichen oder den iibersprungenen Vormannernfiir den aus der
nnterlassenen Benachrichtigung entatendenen Schaden haftbar, auch
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verliert er das Anrecht auf Zinsen und Kosten und bleibt auf die reine
Wechselsumme besohrankt. Als Beweis der rechtzeitigen Bensch
richtigung dient der Postschein.

7. Die Wechselintervention.
Ehrenannahme und Ehrenzahlung konnen zu Ehren des Aus

stellers oder eines Indossanten geschehen, sie haben den Zweck,
den Kredit des Betreffenden zu halten, den RegreB abzukiirzen
und Kosten zu sparen. Der, welcher ala Notadresse akzeptiers
oder zahlt, heiBt Intervenient, auoh "Honorant", derjenige, zu
dessen Gunsten dies geschieht, heiBt "Honorat". Die Angabe
solcher Firmen, welche intervenieren sollen, nennt man "Not.
adressen". Wer eine Notadresse angibt, muB hinter diese An.
gabe die Anfangsbuchstaben seiner F irma setzen; ist dies unter
lassen, so mul3 der Honorant erklaren, zu wessen Gunsten er inter
veniert. Der Ehrenakzeptant wird samtlichen Nachmsnnern des
Honoraten wechselmatiig verpflichtet, diese Verpflichtung erlischt,
wenn ihm der Wechsel nicht spii.testens am dritten Werktage nach
dem Zahlungstage vorgelegt wurde.

8. Der eigene (trockene) Wechsel.
Der Vollstandigkeit wegen sei hier noch des eigenen oder

trockenen Wechsels gedacht, welcher im kaufmii.nnischen Leben
fa.st immer, aber irrigerweise, Sola- Wechsel gensnnt wird. Die
Anwendung dieser Wechselart ist nur eine beschrankte, da dieser
Wechsel nioht als Zahlmittel, sondern nur ala Kaution (Sieherheit)
dienen soll, Die Allg. Deutsche Wechsel-Ordnung schreibt fUr
den trockenen Wechsel nur sechs Erfordernisse vor, welche such
beim gezogenen Wechsel vorhanden sind ; die Angabedes Bezogenen
fallt fort, daAussteller und Bezogener dieselbe Person sind; desgleichen
{ant der art der Ausstellung mit dem Zahlungsort zusammen;
meist heil3t es auch im Wechsel: "zahlbar hier und an allen Orten":
Der Inhalt eines eigenen Wechsels entspricht etwa. folgender Form.

Be r 1in, den 1. Oktob. 1918. .I, 3000.

Bei Sieht zahle ich filr diesen meinen eigenen Wechsel
an die Order des Herrn N. N. in Stettin

Mark Dreitausend

Wert erhalten.

Auf mieh selbst,
zahlbar hier und aller Orten.

J u 1. A u 8 S tell e r,
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Oft dient der trockene Woohsel als Sicherheit fur ein Darlehn
oder eine Verpflichtung, aueh wird von den Besitzern nicht vollg&
sahlter Aktien (besonders Versicherungs-Aktien) der an der Vall·
sahlung fehlende Betrag durch eigene Woohsel sichergestellt. Bei
jeder spateren Einzahlung wird der entsproohende Betrag an eigenen
Woohseln dem Besitzer zuri1ckgegeben.

a DIe Weehselklage.

Der Inhaber eines mangels Zahlung protestierten WoohselB
kann gegen aile Wechselverpflichteten klagen, er ist nicht an die
Reihenfolge der Indossamente gebunden. Sein Anspruch erstrookt
sioh auf: 1. die Wechselsumme zusiiglioh 6% Zinsea vom Verfall
tag('i an, 2. dieProtestkosten und andere Auslagen, 3. 1/ 3

% Provision;
such kann er einen Riiokwechsel (Ritratte) bei Sicht und direkt
(a drittura) ziehen, Der zuriickgekommene (protestierte) Wechsel
wird auoh "Ricambio" gensnnt. Die dariiber ausgestellte Rechnung
heiBt "Ricambionota".

10. Die Devisen.

Im Verkehr mit dem Auslande bedient man sich der Wechsel
m noeh weit groBerem MaBe ala Zahlungsrmttel; solche Wechsel
heilsen, falls sie in auswartiger Valuta ausgestellt sind und im Auslande
zahlba.r sind, "Devisen". Die Devisen haben einen Kurs, sie sind
ein wichtiger Handelsartikel an den Borsen und werden teils tsglich,
tails zu bestimmten Zeiten notiert.

In Berlin werden slle Hauptwoohselgattungen Dienstaga,
Donnerstags und Sonnabends (sogen. Wechseltage) notiert. Den
Hauptmarkt fiir Devisen hat London, dort sind zu jeder Zeit Ab
schnitte fiir aile Hauptplatze der Welt zu haben,

Man unterscheidet kurze und lange Wechsel, wobei unter
"kurz Paris" Abgaben auf Paris zu verstehen sind, die in Kiirze
fii.llig werden (8 Tage); dagegen bedeutet z. B. "lang London" einen
Wechsel, der noch 3 Monate bis zum Verfal1tage lliuft, "lang Paris"
einen solchen, der naeh 2 Monaten fallig wird. Paris und London
werden in Berlin auoh ala Schook notiert.

Die in Berlin notierten Kurse verstehen sioh bei kurzer Sicht
im allgemeinen fUr solehe Wechsel, welche innerhslb der nsohsten
8 Tage fallig werden; such wenn sie spster (aber hoohatene 14 Tage
spster) fii.llig sind, so werden sie zu diesem Kurse berechnet, sind
aber um den Zinsbetrag bis dahin minderwertig. Lange Sicht
ist in Berlin iiberall 2 Monate, ausgenommen London und Petersburg,
die 3 Monate haben. Em Wechsel auf Paris zum langen Kurse am
1. Marz gehandelt, sollte am 1. Mai fallig sein, wird er £riiher fallig,
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ItO wird er urn die Zineen vom Verfalltage bis zum Ablauf der langen
Sicht wertvoller; wird er spater fii.l1ig, so gehen von seinem Werle
die Zinsen ab fUr die Zeit von Ablauf der Sicht bis zum Verfalltage,
Bei der Zinsberechnung iet e t e t s der Diskont des Zahlungsplateea
ma13gebend.

11. Der Scheck- und Giroverkehr.

Am hii.ufigsten werden im intemationalen Verkehr Schecke ver
wendet, jedoch auch im inlandischen Verkehr spielt der Scheck eine
grolse Rolle, da. die meisten Verbindlichkeiten im GroI3verkehr durch
den Giroverkehr ihre Erledigung finden. Der Scheck hat mit dem
Sichtwechsel grofse Ahnlichkeit, er vertritt genau dieselben Funk.
tionen. Seit dem 1. April 1908 ist der Scheck nun auch in Deutsch
land unter die Gesetzgebung gestellt worden.

Der Scheck ist eine Anweisung, durch die jemand iiber
ein Guthaben, das er bei einem anderen - meist einem Bank
hause oder Bankier - unterhalt, verfUgt. Das Bankhaus tiber
gibt dem Geschaftsfreunde ein Scheckbuch, mit einer AnzahJ
Schecks, welche mit laufender Nummer versehen sind, und deren
Inhalt etwa folgender ist :

.At 793742. !JJl30Q
Die Dresdner Bank woUe I~ aft Berm N. N.

oder Uberbri nqe»

Mark Dreihundert.
Berlin, den 10. Oktober 19

Unterschril' du Konto·lnhaber&.

Gegen einen solchen Scheck zahlt der Bankier an den nber
bringer, sobald der Betrag als Guthaben vorhanden ist, die betr
Summe aus.

Den ausgedehntesten Giroverkehr nnterhalt die Reichsbank;
sie besitzt z. Z. (1915) 485 Niederlassungen im Deutschen Reich (im
Auslande darf sie keine Anstalten unterhalten). Durch diese au13er
ordentliche Verzweigu.ng wird es nun moglich, dem Scheck eine noch
weitere Ausdehnung zu geben.

Der Inhaber eines Girokontos bei der Reichsbank erhii.lt zwei
Beheckbiicher, ein solches, das weifse 8checks enthalt, die zur
Abhebung von Barbetragen bestimmt sind, und welehe, wie oben
beachrieben, verwendet werden; ferner' ein Scheckbuch mit roten
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Schecks, welche n i o h t Zlll' Abhebung von Barbetrsgen verwendet
werden diirfen, sondern nur zur Uberweisung dienen.

Nachstehend die Wiedergabe eines weillen und eines rot..
Scbecks der Reichsbank:

(Siehe die Schecks Seite 90 und 91.)

Das Giro-Kontor der Reichshauptbank Bowie aile Bsnkanetalten
iiberweisen am Abend eines jeden Tages gegenseitig an die einzelnen
Plii.tze die betreffenden Betrsge durch einen Brief (Advis), 80 daB
lediglich durch Ab- und Zuschreiben, 0 h n e Verwendung von
Geldsendungen die betreffenden Betrage kreditiert, bzw. belestet
werden (s. das Beispiel S. 87).

Jede Bankanstalt fiihrt das Konto der in ihrem Gesohafts
betriebe ansassigen Kontoinhaber, auBerdem aber ein Konto fur
[ede andere Bankanstalt. Die roten Schecks werden gesammelt und
naoh den Bankanstalten von Aachen bis Zwiokau alphabetiseh
geordnet. Dann wird jeder Anstalt ein Verzeichnis ubersandt, das
etwa die Seite 87 gekennzeiohnete Form zeigt :

Berlin erkennt das Konto der Beichsbankstelle Stralsund mit
clem Betrage von .J( 26 442,30 und belastet jedes der funf Berliner
Girokonti mit dem betr. .Betrage der einzelnen Uberweisung. ~ach
Eingang des Giroavises duroh die Post in Stralsund belastet d ie
Reiohsbankstelle Stralsund das Girokonto der Reiehshauptbank
Berlin mit der Endsumme (.f' 26 442,30) und erkennt [edes der in
Stralsund gefiihrten Konti mit dem fur dasselbe bestimmten Betrage.
In dieser Weise uberweisen das Giro -Kontor der Beichshauptbenk
Howie alle Baukanstalten am Abend eines jeden Tages gegenseitig
&n die einzelnen Plii.tze die zu uberweisenden Betrsge durch einen
Brief, 1\0 daB lediglicb duroh Ab- und Zusehreiben die betreffenden
B"trii.ge kreditiert, bzw. belastet werden.

Auf diese Weise konnen die groBten Summen iiberwiesen werden,
ohne daB bares Geld zur Verwendung kommt.

Die Umsii.tze der Reiohsbank im Giroverkehr allein haben
im letzten Geschii.ftsjahre (1915) rund 832 M illi a r den betragen,
Un. gesamten Giroverkehr gab es 29 260 Girokonti (gegen 28 85t
Im Jahre 1914), davon entfa.lIen auf Berlin 1606. Eine weitere
Ausdehnung des Giroverkehrs geht dahin, daB die Inhaber von
Girokonten auoh ein- und ausgehende PostaDweisungen fiber Giro
konto geben lassen kdnnen,

Eine Erweiterung des Giroverkehrs besteht in dem Clearing
house (Abrechnungsstelle) in Berlin, Braunsohweig, Bremen, Breslau,
Chemnitz, COin, Dortmund, Dresden, Diisseldorf, Elberfeld, Essen,
Frankfurt (Main) , Halle ... S., Hamburg, Hannover, Karlsruhe,
Leipzig, Magdeburg, Ilannheim. Miinchen, Niirnberg, Stral3burg,
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Stuttgart. Diese Einriohtung ha.t den Zweok, da.B die Mitglieder
der betr. Abreohnungsstelle ih e Verbindliohkeiten untereinander zu
den festgesetzten Tageszeiten gleichzeitig abrechnen.

Nur die ersten Bankhii.user und das Postscheckamt des ben.
Platzes sind Mitglieder der Abrechaungsstelle, so daB die Wirksamkeit
sieh auf einen kleinen Kreis erstreckt, 1913 gab es im ganzen Ge
schaftsbezirk der Reichsbank 257 Teilnehmer, in Frankfurt 0.. M.
waren dies 24 Firmen, in Elberfeld nur 5, die Umsii.tze dagegen sind
sehr bedeutend, im Jahre 1912 wurden mehr ala 72 Milliarden ab
gerechnet, 1915 dagegen nur 58 Milliarden .1£ .

H. Der Verkehr mit den Banaen, besonders mit
der Reichsbank.

Die Entstehung der Bankinstitute diirfte im engsten Zusammen
hange mit dem Geldwechsel stehen; als altestes Institut ist wohl
die St . Georgsbank in Genua (12. Jahrhundert) anzusehen; 1587
folgte der "Banco di Rialto" in Venedig . Von Italien ausgehend,
nahm das Bankwesen auch bald in anderen Landern eine gewisse
Stellung ein, bis es sich in der Neuzeit zu einer Maoht entfaltet hat,
die heute allen kaufmsnnisohen Kreisen von gro13tem Nutzen ist,

Der Grotskautmann ist auf den Verkehr mit Bankinstituten
geradezuangewiesen, der mittlereund auch der kleinere kaufmiinnische
Betrieb ist ebenfalls hii.ufig genotigt, mit Bankhausern in Ver
bindung zu treten. Die Banken betreiben hauptsiichlioh folgende
Geschiifte:

a) die Diskontierung von Wechseln,
b) das Inkassogeschii.ft,
c) den Giroverkehr,
d) das Lombardgeschii.ft,
e) den Kontokorrentverkehr,
f) den Ankauf und Verkauf von Effekten und anderen Werten,
g) die Aufbewahrung und Verwaltung von Effekten (Depot

geschii.ft).
Eine besondere Stellung nehmen die Notenbanken (Zettel

banken) und die Emissionsbanken ein, jene haben zunii.chst die Auf
gabe, den Geldverkehr zu regeln, diese beschaftigen sioh damit,
neu entstehende Werte [Staatsanleihen, Obligationen, Pfandbriefe
oder Industriewerte) dem Publikum anzubieten und an den Markt
(Borse) zu bringen.

Neben diesen Instituten sind noch die Hypothekenbanken zu
nennen, deren Aufgabe es ist, dem Grundkredit (Immobilienverkehr)
zu dienen, und die sioh die Mittel hierzu duroh staatlich genehmigte
Ausgabe von Pfandbriefen verschaffen.



Fiir den Kaufmann wird der Kontokorrentverkehr von groGter
Bedeutung sein, weil bei diesem gleichzeitig auoh die anderen oben
unter a-g aufgefiihrten Geschii.fte in Betracht kommen konnen.

Die Verbindung mit einem Bankhause kann sich auf einen
B 1a n k 0 k red i t stiitzen, oder sie iRt durch Hinterlegung von
Werten irgend welcher Art begriindet (Depotkredit).

Der Blankokredit oder- ungedeckte Kredit diirfte nur dann
gewshrt werden, wenn das betr. Bankhaus das unbedingte Vertrauen,
den festen Glauben (das bedeutet das Wort " Kredi t " ) hat, daB
der Kreditnehmer seinen Verbindlichkeiten piinktlich nachkommen
wird. Bei dem gedeckten Kredit kann von einem eigentlichen
Risiko nur in den seltensten Fallen die Rede sein, daher sollte man
iiberhaupt den Begriff "Kredit" beim Lombardgeschaft, Depo
sitenverkehr u. dergl. entrpret hend a.uffa len.

Der Kontokorrentverkehr mit einem Bankhause besteht darin,
daB es dem betr. Kaufmann eine laufende Rechnung - dies be
deutet das Wort "Kontokorrent" - eroffnet, d. h., ihm in den
Biichern ein Konto einrichtet, das dazu dient, aIle Gesohaftsvorfalle,
die sich im Laufe der Zeit ereignen, aufzunehmen. Alle oben unter
a-g bezeichneten Arten konnen hier in Frage kommen. Fiir die
Miihewaltung, welche das Bankhaus hat, berechnet es cine Provision,
deren Hohe vorher vereinbart wurde. Fiir die verauslagten Geld
betrage rechnet es Zinsen zu einem ZinsfuG, dessen Hohe vom Geld
markte abhangig ist, und der ebenfalls der Vereinbarung unter
liegt, meist fiir Debetsaldi 1% iiber Bankdiskont, flir Kreditsaldi
1% unter dem ZinsfuB der Reichsbank.

Die Bankinstitute selbst sind zum groBten Teil wieder auf
den Verkehr mit der Rei c h s ban k angewiesen. Die Reiohsbank
unterhalt k e i n e n eigentlichen Kontokorrentverkehr.

Die Reichsbank ist auf Grund des Bankgesetzes vom 14. Man
1875 errichtet und am 1. Januar 1876 in Wirksamkeit getreten.
Hervorgegangen ist sic aus der "PreuBischen Bank", die von
Friedrich dem GroBen als "Konigliche Giro- und Lehnsbank in
Berlin" im Jahre 1765 gegriindet wurde, Die Geschichte des alten
Institutes ist reich an Ungliicksfallen aller Art gewesen. Vom
Beginn der Griindung an arbeitete die Bank mit Verlusten, die
namentlich durch den Krieg 1806 cine ungeheure Hohe erreichten;
erst 40 Jahre spater waren diese Verluste durch die grofsten An.
atrengungen zum Teil wieder ausgeglichen. 1m Jahre 1846 wurde die
Bank unter der Benennung "PreuBischeBank"alaAktien-Gesellschaf1
mit einem Kapital von 10 MiHionen Talern neugestaltet; das Kapital
wurde 1856 auf 15 Millionen, 1866 auf 20 Millionen Taler erhdht,
DaB Kapital der Bank wurde bei Griindung der Reichsbank 1875 auf
120 MillionenMark, in 40000 Anteilen zu 3000.l', auf den Namen de.
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Besitllera lsutend.festgesetzt. Eine \'I'eitt'reErhOhungauf 180Million4lD
ist dureh Gesetz vom 7. Juni 1900 eingetreten.

Die Bank ist ihrer Form naoh eine Aktien-Gesellschaft;
ihr Grundkapital ist reines Privatkapital. Sie darf aber nicht ala
Aktien-Gesellschaft angesehen werden, ds sie erstens nicht unter
dem Aktiengesetz, sondern einem eigenen Gesetz - dem Bankgesetz
- steht, zweitens aber auch von der Eintragung in das Handels
register befreit ist. Die Reichsbank ist auoh kein Staatsinsti tu',
sie nimmt eine Sonderstellung ein. Die Beamten der Reichsbank
dagegen sind Reichsbeamte. Der Gewinn der Reichskank wird
jahrlich nachganz bestimmten, gesetzlioh festgesetzten Grundssteen
an die Anteilseigner und an das Reich verteilt, in den Ietzten Jahren
betrug die Dividende fiir 1900: 10,96 %. fiir 1902 dagegen OlD

5,47 %. 19;)8 wurden 7,77 %, 1909 nur 5,83% und 1917 8,72°/,
verteilt ; der an das Reich entfallende Gewinn betrug 1917 einsohl,
Kriegsabgabe rund 207 Millionen Mark.

Die Reichsbank unterhielt 1917 ImBer der Reichshauptbank
Berlin 481 Niederlassungen im Deutsohen Reiche (im Auslande dad
sie nicht Zweiganstalten errichten) ; sie zerfallen in Reicbsbankhaupt
atellen (20), Reichsbankstellen (78), Reichsbanknebenstellen (380)
und Warendepots (3).

Der Geschiiftsverkehr mit der Reichsbank ist jedem soliden
Handlungshause, Geschaftamanne, Gutsbesitzer etc. unter Beob
aehtung ganz bestimmter Vorschriften ermoglichb:

I. Die Bank diskontiert Weohsel, deren Verfalltag hochstens
naoh drei Monaten eintritt, und fiir die in der Regel drei,
mindestens aber zwei als zahlungsfahig bekannte Personen
oder Firmen mit ihrer Unterschrift haften.

II. Die Bank kauft und verkauft, unter Beobachtung be
stimmter Vorschriften, Wechsel auf gewisse ausliindische
Platze, sobald solche Wechsel in Gold zahlbar sind
(Cambien).

Ill. Durch das Kontor der R eichshauptbank fiir Wertpapiere
iibernimmt die Reichsbank den An- und Verkauf von
Effekten, sobald die hierzu notwendigen Barbetrsge ihr zur
Verfiigung gestellt worden sind.

IV. Sie beleiht Edelmetalle, Wechsel, Effekten und auch ge
wisse Waren nach besonderen Grundsii.tzen (Lombard
verkehr),

V. Sie nimmt Depositengelder (Barbetesge) an , 0 h n 8 si.
jedooh zu verzinsen.

VI. Sie betreibt den ausgedehntesten Giroverkehr. -Iedem,
auch einer Privatperaon, wird auf Antra.g ein Girokonto
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eingerichtet, sobald der Betreffende sioh verpflichtet, ein
seinen Verhsltnisaen und Anforderungen entsprechendea
Mindestguthaben, das n i c h t verzinst wird, auf seinem
Konto stehen zu lassen. Dieser Betrag ist von Fall zu Fall
verschieden grofs, er kann im Mindestfalle 1000 oM (selten
weniger) betragen, bei einem groBen Umsatz ist oft eine
recht bedeutende Summe notwendig.

VII. Die Bank sowie a 11 e Reichsbankhauptstellen und -Stellen
sowie viele Nebenstellen nehmen Wertgegenstande aller
Art in versohlossener begrenzter Form (Kisten, Paketen]
gegen eine bestimmte Gebiihr in Verwahrung.

VIII. Sie iibernimmt die Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren, die ihr offen iibergeben werden.

Hauptsachlich dient die Reiehsbank aber dazu, den Geldverkehr
su regeln und an allen ihren Platzen fiir einen' geniigenden Vorrat
von Barmitteln in allen Miinzen zu sorgen.

AuBer den auf Seite oG aufgefUhrten Zettelbanken sind vor
allen Dingen noeh die groBen Bankinstitute in Berlin und die
groBeren Provinzialbanken zu erwahnen, fast jede bedeutendere
Industrie- oder Handelsstadt besltzt ein derartiges Bankhaus,

Als hervorragende Bankinstitute des Auslandes sind zu nennen :
Die "Bank of England", 1694 gegriindet, mit einer inhaltreichen

Gesehiehte. Die Noten der Bank sind jahrelang hindureh unein
losbar gewesen, erst seit 1834 sind sie gesetzliehes Zahlungsmittel.
In den Jahren 1847, 1857 und 1866 muBten die Peel'sehen Bank
akte, d. h. die gesetzliehen Bestimmungen iiber die Banknoten,
seitweise aufgehoben werden. Das Institut genieBt in der ganzen
Welt das hochste Ansehen. Die Regierung hat auf die Bank
keinen direkten Einfluls,

Die "Banque de France", 1800alsAktien-Gesellschaft mit 30Mill
ionen b'ranken gegriindet, das Kapital ist im Laufe der Jahre auf
182500000 Franken erhoht worden. Die Noten der Bank hatten
1847-1850 Zwangskurs, auoh 1871-1878 waren die Barzahlungen
eingestellt. Die Konzession ist von 1897 bis 1920 erneuert worden.
die Notenausgabe ist neuerdi.igs auf 30 Milliarden Franken erhoht
worden.

Fiir Frankreieh ist unter den zahlreiohen anderen Bankinstituten
noeh besondera hervorzuheben: der "Cr6dit Lyonnais", 1863 mit
100 MillionenFranken Kapital gegriindet, der 9f>Filialen in Frankreieh
and 15 Filialen im Auslande an den wiehtigsten Handelspunkten
unterhalt. Aueh die "Societe Glm6rale" mit 120 Millionen Franken
Kapital und das "Comptoir d'Escompte de Paris" mit 80 Millionen
Kapital sind von Bedeutung.
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Fur Osterreich ist die Oesterreich-Ungarische Bank, die 1878
&UB der priv . Osterr, Nationalbank, (1816 gegriindet) hervorging,
von Bedeutung als einzige Zettelbank in Osterreich. Einen weiterea
Wirkungskreis hat auch die Osterr. Kreditanstalt.

Die RU~lische Reichsbank, 1860 gegriindet mit 25 Millionea
Rubel Kapital, besitzt 9 Hauptstellen und 96 Filialen im russischen
Reiche, die Bank gibt Papiergeld aueh in kleineren Abschnitten IloUS.

I. Eftektenwesen und Borsenverkehr.
Unter Effekten sind Wertpapiere zu verstehen, die in bestimmten

Wertabschnitten ausgefertigt sind und von Staaten, Gemeinden,
Industriegesellschaften oder anderen Kdrpersohaften ausgegeben
werden. Man unterscheidetEffekten mitfestem ZinsgenuB, dieals Obli
gationen bezeichnet werden, und Effekten, die einen Gewinn (Divi
dende) in Aussicht stellen und Aktien heiBen. Fast alle Effekten be
stehen aus zwei Teilen, dem eigentlichen Stuck, d. h. der Obligation
oder Schuldverschreibung, bezw. Aktie selbst, und einem dazu ge
hOrigen Zinsscheinbogen (Kuponbogen) oder Gewinnanteilschein
bogen (Dividendenscheinbogen). Die nachstehend dargestellten
Abbildungen zeigen einen Anleiheschein nebst Zinsscheinbogen,
sowie eine Aktie nebst dazu gehOrenden Dividendenscheinen und An
weiaungen.

Die an der Borse gehandelten Effekten konnen in drei groBe
Gruppen eingeteilt werden:

1. Fonds,
2. Eisenbahnwerte,
3. Industriepapiere.

Unter Fonds versteht man im engeren Sinne Staatsanleihen, im
weiteren Sinne jedoch aueh Stadt-, Provinsial-, Kreis- und Kom
munalanleihen, sowie Pfandbriefe und Rentenbriefe.

Sii.mtliche Fonds Bowie alle an der Borse gehandelten Effekten
11i n d von s e i ten d e r B e sit z e run k ii n d bar, dagegen
kann der Staat oder die betreffende Korpersehaft, welche die
Effekten ausgegeben hat, diese den Inhabern kiindigen, auch den
ZinsfuB herabsetzen (konvertleren), sofem dies nicht bis zu einem
bestimmten Zeitpunkte vorher ausgesohlossen wurde. Anleihen, bei
denen der Staat eine Riickzahlung nicht vorgesehen hat, worden
Rentenanleihen genannt, z. B. Ungar. Goldrente, Osterreichische
Rente, auch Konsols und Reichsanleihen gehoren hierher; da
gegen gibt es auch Renten, die durch Auslosung getilgt werden,
z. B. amortisable Rumii.nische Renten.
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Die Stadtanleihen stehen in ihrem Charakter den Stll.a.tslI.nleiheJl
sehr nahe, werden jedoch samtlich amortisiert (getilgt) .

Pfandbriefe sind mit staatlicher Genehmigung von den Land
schaften ausgegebene Papiere, denen Hypothekenforderungen auf
Outer oder Grundbesitz als Sicherheit dienen. Die S c h u I d 
v e r s c h rei bun g end e r H y pot h eke n ban ken sind
diesen sehr ahnlich, doch sind sie meist durch ein Pfandrecht auf
Grundstucke in Stiidten gesichert.

Die Rentenbriefe sind ebenfalls auf dem Grundbesitz fundiert,
in ihrem inneren Wert gehen sie aber allen ahnlichen Papieren
voran, da der Staat fiir Verzinsung und Tilgung Garantie tiber
nommen hat; ihre Entstehung verdanken sie den Ablbsungsgeaetzen,
durch welche die von friiherer Zeit bestehenden bauerlichen Lasten
beseitigt wurden,

Zu dem auf Seite 96 gegebenen Muster eines Berliner Stadt:
anleihe diene nachstehende Belehrung: Der Nennwert tritt mit
100 Mark in Ziffel1lund Buchstaben deutlich hervor; das Stiiok ist ge
kennzeichnet erstens durch das Jahr der Ausgabe an der Spitze
(Berliner Stadt-Anleihe von 1878) und durch das Datum der Aus
gabe beim Text (15. August 1878), ferner durch die Litera 0., die
in diesem Falle flir alle Stucke zu 100 Mark gilt. Die Nummer 22 676
endlich unteracheidet dieses eine Stuck von vielen ahnlichen Stiicken
mit anderer Nummer. Die Zinsscheinbogen tragen sii.mtlich die
gleiche Nummer, ebenso die Anweisung, gegen deren Vorlegung
Ende 1917 neue Zinsscheinbogen fiir die Jahre 1918-1922 verab
folgt worden sind .

Bei dem Muster einer Aktie sind dieselben Angaben, nur fehlt
die Litera, da in der Regel nur Stucke zu 1000 Mark ausgegeben
werden.

Eisenbahnwerte. Die Eisenbahnwerte zerfallen in:
1. Stammaktien,
2. Prlorltaten oder Prioritats-Obligatlonen,
3. Stamm-Prlorltats-Aktlen,

Die Stamm - Aktlen bilden das Grundkapital der Eisen
bahngesellschaften bezw. der Industriegesellschaften; sie sind An
teilscheine an dem Vermogen und Nutzen der betreffenden Gesell
schaft, sie geben keine festen Zinsen, sondern verteilen den Gewinn
unter die Aktionare als Dividende. (Dividende (lat.) bedeutet das,
was verteilt werden soll.) Das Ertrii.gnis dieser Werte ist daher in
den einzelnen Jahren verachieden; oft folgen auf hohe Dividenden
Jahre ohne Gewinn.

Prioritaten oder Prioritats-ObIlgationen, auch schlechtweg Obli
gationen, nennt man Schuldverschreibungen von Eisenbahnen oder
anderen Unternehmungen. Der Na.me ist von dem latein. Wort
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llustel' einer Stadtanleihe.

unge{lLhr 'I. dar Originalgrolle.
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Muster eines Zinsscheinbogens mit Anweisung

ungefii.hr 1/. der Originalgrbfse

"prior", deutsch "friiher", abzuleiten; die Prioritaten kommen mit
ihren Anspriichen auf Verzinsung und Sicherstellung Iriiher an die
Reihe als die Stamm-Aktien. Die Mittel zur Verzinsung und Tilgung
werden aus den Ertragnissen entnommen; bevor nicht die Zinsen
voll bezahlt sind, darf eine Dividende auf die Aktien nicht verteilt
werden. Die Prioritaten haben also feste Zinsen, mehr als diese

7
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Muster eines Dividendenscheinbogena nebst Talon
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Die Dividendenscheine tragen im Gegensatz zu den ZinBschoinen
keinen festen Wertbetrag, auch haben sie keinen bestimmten Verfalltag;
im iibrigen gleichen sie aber den Zinsscheinen. Einige Zeit nach Ab
lauf des Geschaftejuhres, sobaId der Gewinn feststeht, und seine Ver
teilung durch die Generalvers ammlung genehmigt ist, wird der Prosent
satz und damit aueh der Wert des betreffenden Gewinnanteilscheines
festgesetzt und der Schein selbst an den betr. Kassen eingelost ,

Die etwa auf dem Stucke befindlichen Stempel "Bezugsrecht ausge
iibt" bed euten, daJ3 der Besitzer des Stiickes von dem ihm zustehenden
R echte, bei Neuausgabe von sogenannten "jungen" Aktien zu den ihm
gewahrten besonderen Bedingungen neue Stiicke zu beziehen, Gebrauch
gemacht hat.

7*
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Zinsen konnen sie indes nicht beanspruohen, and e m e i g e n t .
lichen Gewinn der Gesellschaft nehmen s i e
nicht teil.

Die Stamm-Priorititen endlich sind eine Verschmelzung von
Aktien und Prioritaten; sie haben zunaehst eine feste Verzinsung;
bleibt von dem Gewinn der Gesellschaft naoh Zahlung der Zinsen
noch etwas iibrig, so ist dies unter die Stamm-Aktien und Stamm
Prior.-Aktien entweder zu gleichen Teilen oder nsch einem in jedem
Falle besonders bestimmten MaBstabe zu verteilen, S 'i e g e •
nieBen also f e s t e Zinsen und nehmen teil an
d e r D i v ide n d e.

Industriewerte. Hier sind die Aktien und Obligationen zu unter
scheiden; die letzten entsprechen ganz den' Eisenbahn-Obligationen,
indem vor Zahlung der Zinsen eine Dividende fUr die Aktien nicht
zur Verteilung gelangt.

Die meisten Effekten werden an der Borse gehandelt.
Dnter der Benennung "Borse" ist im allgemeinen eine Stelle

zu verstehen, antder sioh Angebot und Nachfrage zusammenfinden.
Die verschiedens en Dinge konnen dort angeboten oder gesucht
werden, ahnlich wie auf einem Markte. So gibt es z. B. in den groBen
Stadten eine Musikerbcrse ; zu bestimmten Stunden kann man dort
Personen antreffen, die ein bestimmtes Instrument spielen, das
vielleicht gerade noch fur eine besondere Veranstaltung fehlt und
gebraucht wird. Auch der Arbeitsmarkt, besonders in den Ver
mietungskontoren, hat mit ihr cine gewisse Ahnlichkeit. Arbeit
suchende allerlei Art, Kellner, Koohe, Hausdiener, bieten sich dort
an, und ebenso sind wieder Personen vorhanden, die solche Arbeits
krafte fur sogleich oder spster brauchen.

Die Borsen thaben vermutlich ihr Vorbild in einem Hause der
Familie van der Burse in Briigge, das als Hauswappen drei Geld
beutel im Schilde fuhrte. Dort trafen sich die Kaufleute und ver
einbarten Geschafte.

Drspriinglich besehrankte sioh del Verkehr auf Wechsel und
Geldsorten; erst spater, mit der Zunahme der Staatsanleihen und
besonders mit dem im ersten Drittel des 19. J ahrhunderts einsetzenden
Zeitalter der Industrie und der Aktiengesellschaften entstanden
die Grofsborsen,

Man unterscheidet Produkten- und FondsbOrsen.
Die ProduktenbOrsen beschiiftigen sich mit dem Handel von

Getreide, Spiritus, Petroleum und dergl., ahnlich wie dies im kleineren
MaBstabe auf einem Markte der Fall ist. Wiihrend indes auf dem
Markte die Waren oft in groBer Mannigfaltigkeit und Versehieden
heit vorhanden sind und zur Schau gestellt werden, sind an der Borse
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entweder nur Muster vorhanden, oder es werden bestimmte soge
nannte "lieferbare" Sorten gehandelt.

Wahrend auf dem Markte der Kaufer fast immer die Ware vom
Verkaufer, der hiiufig auch der Produzent ist, gegen Zahlung ent
gegennimmt, findet an der Borse nur der Geschaftsabschluf statt,
die Erfiillung geschieht auBerhalb der Borse , Fiir die Kaufmanns
welt sind die an der Produktenborse festgesetzten Preise (die Notiz)
von weitgehender Bedeutung; der Kaufmann ersieht aus dem Steigen
und Fallen der Borsennotiz fiir eine bestimmte Ware, ob flit sie An
gebot oder Nachfrage iiberwiegt und macht sich dies auch fUr seinen
Vorrat in dieser Warengattung zunutze.

Die Pondsborse beschdftigt sich mit dem Handel von Effekten
und nebenbei, wie schon oben bemerkt, aus alter Zeit ber mit dem
Handel von Wechseln und Geldsorten.

Die Funktionen der Borse sind durch das Borsengesetz vom
1. Juni 1908 geregelt.

Die Errichtung einer Borse bedarf der Genehmigung der Landes
wegierung, die auch bcfugt ist, die Aufhebung einer Borse anzuordnen.

Die Landesregierung iibt auch die Aufsicht tiber die Borse und
die mit ihr verbundenen Kiindigungsbureaus, Liquidationsvereine
usw. aus, diese Aufsicht kann sie den Handelsorganen (Handels
kammern, kaufmannischen Korporationen) iibertragen.

Der Geschaftsverkehr sowie die Befolgung der fUr die Borse
erlassenen Bestimmungen und Gesetze wird von dem durch die Re
gierung bestellten Staatskommissar uberwaoht.

Die Leitung der Borse wird durch den Borsenvorstand ausgeii'bt,
drei Viertel desselben sind Besucher der Borse, ein Viertel wird von
den Handelskammern berufen. Ferner besteht einBorsenausschullvon
Sachverstandigen und ein Ehrengericht. Ein besonderes Organ der
Borse ist die Zulassungsstelle, deren Aufgabe darin besteht, daB sie
die Unterlagen priift, die fiir die beantragte Zulassung von neuen
Wertpapieren zum Borsenhandel eingereicht werden.

Der Borsenverkehr findet in Berlin von 12-2 Uhr werktaglieh
statt, auBeramtlich zieht er sich oft wohl bis 3 Uhr hin .

Der eigentliche Borsenbetrieb ruht in den Handen der Kurs
makler; das sind von der Landesregierung bestellte und vereidete
Personen, deren Tatigkeit in der Vennittlung der Borsengesohafte
besteht. Zu diesem Zwecke sind die an der Borse zum Handel zu
gelassenen Werte nach bestimmten Grundsatzen auf die einzelnen
Makler und Maklergruppen verteilt, fur diese ibm zugewiesenen
Werte muB der Makler den Kurs taglioh feststellen, sobald in dem be
treffenden Effekt Umsatze stattgefunden haben, oder doch wenigstens
Ange bot oder Nachfrage bestand.

Zu untersoheiden ist das Kassageschaft, d. h . der selbst in kleinen
Mengen (nicht selten nur ein Stiick oder wenige hundert Mark) statt-
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findende Umsatz von Werten, die am .nachsten oder ubemachsten
Werktage dem K aufer gegen Barzahlung geliefert werden. Fiir diese
Werte findet t aglich nnr eine Notiz statt, dieser sogenannte Kassakurs
wird gegen ~2 Uhr von den Maklern festgesetzt und auf den Tafeln,
die' sich in ihren Sehranken befinden, Offentlieh notiert und ehenso
in den amtliehen Kurszet tel aufgenommen .

Der Kurs cines Wertpapieres bildet sieh wie del' Marktpreis einer
Ware aus Angebot und Nachfrage. Der Kursmakler muB den Kurs
so fest setzen, daB die fiir den Augenbliek angebotene Ware mogliohst
Absatz findet.

Werdcn z . B. von einer Brauereiaktie 10000 ,," zum Ankauf ge
sueht und zur gleiehen Zeit will A 3000, B 2000 und C 5000 l' del"
selben Effektengattung verkaufen, so kann d as Geschaft. zum Kurse
des vorangegangenen Borsentages sogleieh ausgefiihrt werden. Eine
soleh e tJb ereinstimmung von Angebot und Naehfrage wird ziemlieh
selten sein.

Handelt es sieh um groBere Posten oder urn Aktien, so. pflegen
Kaufer und Verkaufer ihre Auftrage zu "limitieren" (begrenzen},
d . h. der Ankaufskurs darf nieht hoh er s, der Verkaufskurs nicht
niedriger a ls das gesteUte Limit sein. Das Limit gilt entwede r "auf
Widerruf" oder , wenn anderes nieht vereinbart wurd e, bis Ultim o
des laufenden Monats. Angenomm en, es liegen folgende Auftrage Val':

Allkauf V erk auf
a) 3000 bestens a ) 1000 bestens
b) 2 000 zu 126,00 b ) 5000 zu 125,50
c) 5 000 " 126,50 c) 2000 " 126,00
d) 9 000 " 126,75 d) 4000 " 12n,50
e) 3000 " 127,00 e) 3000 " 127,00
f) 12000 " 127,50 f) 4000 " 127,50

g) 8000 " 128,00
80 wird de rKurs auf 127,50 bz. B gesetzt werden; die Ankaufe unter
b)-e) konnen nieht au sgefiihrt werden. Ebenso ist del' Verkauf "g"
8000 j t zu 128,00 nieht ausfiihrbar , da das Limit 50 Pf. ii be r dem
Tageskurs liegt. Anzukaufen sind Posten a)und f) zusam men
15 000 At,denen stehen jedoeh a)- f) zusammen 19 000 ;, zumVerkauf
gegeniiber, es bleiben a lso. 4000.,," unverkauflich ; del' Makler hilft
sich damit, daB er von einigen Verkaufsposten je 1000 Jt weniger
verkauft.~ Del' Kurs konnte aueh auf 127,50"B, d. h. " rein Brief"
gesetzt werden, dann konnten aUe Posten a)-e) glatt abgesetzt
werden, die 4000 "" zu 127,50 blieben dann unverkauft. Wiirde'der
Kurs auf 127,00 gesetzt werden, so miiBten An kaufsauftrag a) , e )
und f) ausgefiihrt werden, zusammen 18 000 J' , denen die Verksufe
a)-e) mit 15 000 .I, gegeniib erstehen.

Der Kurs mullte demn ach 127,00 bz. G notiert werden und bei
drei Posten wiirden je 1000 .f' weniger als gekauft aufzugeben sein.
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Kann ein Auftrag vorteilhafter aUl!!gefiihrt warden als er limitiert
wurde, so kommt dieser Vorteil dem Auftraggeber zugut, fiir alle
an dem betr. Tage gehandelten Posten einer Effektengattung muG
derselbe Kurs, namlich der Tageskurs zur Berechnung kommen.

Seite 103 zeigt einige Proben des Berliner Kurszettels.
Beziiglich der auf den Kurszetteln vorkommenden Abkiir

zungen ist noch folgendes zu erwahnen:
Unter "Zins-Termin" (Zins-T.) ist der Zeitpunkt zu verstehen,

an welchem die Kupons fallig werden; also v; 1/" 11., 1/11

(1. Jsnuar, 1. Juli), Z. F . bedeutet ZinsfuB, d. h. die £iir 100 Ein.
heiten auf ein Jahr in Betraoht kommende Zinsmenge, Die hinter
den Kursen befindlichen Zeichen haben folgende Bedeutung :

"b." aueh wohl "bez." heiBt "bezahlt", d. h. zu dem ange·
gebenen Kurse haben Umsatee iiberhaupt stattgefunden.

"B." bedeutet "B r i e f" oder "angeboten"; allein stehend, heiBt
dies, es wurde zu diesem Kurse Material ang eboten , ohne daB Kaufer
vorhanden waren, man sagt dann, das Papier ist " rein Brief". "b. B."
heiBt, es haben Umsatze stattgefunden, doch war nicht das ganze
zum Verkauf angebotene Quantum anzubringen, ein Teil blieb an
geboten, ohne Nehmer zu finden.

"G." = "G e I d" ist das Gegenteil von "B r i e f" nnd bedeutet,
daB Nachfrage nach dem Effekt vorhanden war, ohne daB Ware
abgegeben wurde, die Notiz i5t in diesem FaIle "r e i n Gel d";
"b. G." ist analog "b. B." zu verstehen, essind Umsatze gemacht
worden, doch konnte die Nachfruge nicht ganz befriedigt werden.

Die auch vorkommende Notiz, "etw. bez." heil3t, es haben nur
geringfiigige Umsiitze stattgefunden. Wahrend des Krieges ist eino
Veroffentlichung der Effekienkurse unterrag t worden.dem gesamten
Borsenverkehr n ullt en gewisee Beschrankungen auferleg t worden.

Die meisten E f f e k ten werden gegen Kasse gehandelt, d. h.
der Verkii.ufer ist verpflichtet, die Effekten dem Kaufer am nachsten
Werktage oder auch wohl einige Tage spater gegen Zahlung des
Rechnungsbetrages zu liefem. Unter Terminhandel oder Ultimo
gesehatt versteht man dagegen den Kauf bezw. Verkauf von Effekten
per Ultimo eines Monats; erst an dem betr. Ultimo findet die Liefe
rung der gehandelten Werte und die Abrechnung statt. Unter
Prolongation ist die Heriibernahme einer Ultimo-Verpflichtung auf
den folgenden Ultimo zu verstehen. Pramiengeschiifte sind Ultimo
geschii.fte, bei denen das Risiko durch Zahlung einer Pramie auf einen
bestimmten, verhaltniamsllig geringen Betrag beschrsnkt wird ; diese
Geschiifte sowie Umsatze im Ultimoverkehr iiberhaupt, sind jedoch
nur bei grolseren Betragen (15000.1' , 50 Stiick oder dergl.) moglioh.

Die oben geschilderten Einrichtungen der Berliner Borse treffen
im allgemeinen auf aIle deutschen Borsen zu. Neben Berlin sind
Frankfurt a. Main und Hamburg als GroBborsen zu nennen. Die
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Borsen in Miinchen, Leipzig, Dresden und in einigen anderen deut
sehen Stadten haben mehr eine ortliche Bedeutung. Fiir den inter
nationalen Verkehr sind auBer Berlin die Borsen in London, Paris,
Wien und Briissel besonders zu nennen.

K. Kautmanntsche Einrichtungen und Usancen
(Platziebrauehe).

Das Handelsregister dient dazu, einem jeden Einsicht zu ver
schaffen, wer der Inhaber einer Firma ist, und wer befugt ist, die
Firma zu zeichnen. Das deutsche Handelsgesetzbuch schreibt vor,
daB bei jedem zustandigen Amtsgericht ein Handelsregister gefiihrt
w rd; darin ist einzutragen: die Firma des Kaufmannes nebst dem
Namen ihres Inhabers, etwaige spatere Anderungen in den Verhalt
nissen der Firma, ebenso das etwaige Erloschen derselben; jede
Prokura, die einer bestimmten Person erteilt wird, sowie das Er
ldschen einer solehen Prokura, der Sitz der Firma und endlich das
Datum, an dem sich die betreffende Eintragung bezw. .Anderung
zugetragen hat. Das Gericht hat die Eintragungen in das Handels
register durch den "Deutschen Reichsanzeiger"und ein anderesBlatt
bekannt zu maehen ,

Unter einem Prokuristen versteht man einen vom Geschdfts
inhaber ernannten und in das Handelsregister eingetragenen An
gestellten, der befugt ist, an Stelle des Inhabers fiir das betreffende
Handlungshaua rechtsverbindlieh zu zeichnen und zu handeln.

Unter Kollektivprokura versteht man die einem Angestellten
erteilte Befugnis, im Verein mit noeh einem anderen rechtsverbind
liche Unterschrift zu leisten. Die Unterschrift eines Kollektiv
prokuristen fiir sich ist im allgemeinen nieht verbindlich. Nur Voll
kaufleute konnen eine Prokura erteilen, Minderkaufleute konnen nur
eine Handlungsvollmacht erteilen.

Unter Firma ist der Handelsname eines Kaufmanns zu verstehen,
unter dem er sein Geschaff betreibt und seine Untersohrifj abgibt.

Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt
werden , Zur Fiihrung einer Firma ist nur ein Kaufmann befugt.
Vollkaufleute sind verpflichtet, ihre Firma in das Handelsregister
(s. oben) eintragen zu lassen.

Man unterseheidet Firmen, die mit dem Familiennamen und
Vornamen des Inhabers iibereinstimmen, solehe, welche nur den
Familiennamen mit dem Inhaber gemein haben und endlich Firmen,
deren Inhaber einen von der Firma vollig verschiedenen Namen fiihrt.

Ein Kaufmann, der seine Firma eintragen laBt, mnB hierzu
seinen Familiennamen und einen ausgesehriebenen Vornamen ver
wenden, also z, B. "Ferdinand Schmidt"; geht dies Geschii.ft spater
auf einen Sohn iiber, so kann dieser, sobald er 0.18 Inhaber in das



- 106

Handelsregister eingetragen ist, ebenfalls "Ferdinand Schmidt"
zeichnen, obwohl er diesen Vornamen im biirgerlichen Leben nicht
fiihrt. Geht das Geschaft durch Erbschaft oder Kauf auf eine ganz
fremde Pesson iiber, so kann beispielsweise der nunmehrige Besitzer
der Firma "Ferdinand Schmidt" im biirgerlichen Leben "Wilhelm
Krause" heilsen. Vor dem Jahre 1900 war auch statthaft, "Ferd
Schmidt' oder ,,F. Schmidt" zu firmieren.

Man unterscheidet ferner E i n z elf i r men und G e s e l l v

s c h aft s fir men , diese bestehen anscheinend aus einem In
haber, jene aus mehreren Personen; in der Wirklichkeit kann dies
gerade umgekehrt sein . So kann z, B. die Firma "Albert Berger"
zwei Inhaber haben, deren einer "Muller", der andere "Meyer"
heiBt. Dagegen kann beispielsweise die Firma "Walter, Werner
& Weber" als Inhaber eine Person haben, die "Erich Lange" heillt,

Bei Begriindung der Einzelfirma soll der biirgerliche Name
des Inhabers zur Verwendung kommen; ist schon eine Firma gleichen
Namens eingetragen, so sind Zusatz», wie jun. (junior, der Jungere)
oder sen. (senior, der Altere) zuldssig, dagegen darf kein Zusatz ge
maoht werden, der auf ein Geaellsehaftsverhsltnla hindeutet.

Unter offener HandeIsgesellschaft versteht man die Vereinigung
von zwei oder mehreren Personen unter gemeineebaitlicher- Firma.
zur Fiihrung eines Ha.ndeIsbetriebes. In das Register miissen die
Namen samtlicher Inhaber eingetragen werden, in der Firma erscheint
jedoch nur der Name eines oder zweier Inhaber mit einem Zusatz,
der auf das Vorhandensein weiterer Inhaber hinweist, z. B. "Merk,
Fink & Co.", "F. W. Krause & ce., Bankgeschii.ft". AHe Teilhaber
haften solidarisch mit ihrem ganzen Verm6gen, einer fiir alle und
alle fiir einen.

Unter Kommanditgesellschaft versteht man eine Handels
.gesellschaft, bei der ein oder auch mehrere Inhaber nur mit einer
ganz bestimmten Verm6genseinlage den Geeellscheftsglaubigern
gegeniiber haften (Kommanditisten), wahrend die snderen Gesell
schafter (personlieh haftende GeseHschafter, Komplementare) unbe
Bchrankt haftbar sind. Bei der Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister wird nur die Zahl der Kommanditisten, nicht ihr
Name und die Hohe der Einlagen eingetragen.

Die Kommanditisten sind nach § 164 des Handelsgesetzes von
der Fiihrung der Gesellsohaft ausgeschlossen, ebensowenig sind sie
zur Vertretung der GeseHscha.ft ermachtigt,

Kommanditgesellschaften auf Aktien. Mindestens ein Gesell
schafter der KommanditgeselIschaft auf Aktien haftet den Gesell
schaftsglii.ubigern unbesohrankt (persdnlieh haftender Gesellschafter),
wahrend die iibrigen sich nur mit Einlagen auf dss in Aktien zero
legte Grundkapital der Gesellschaft beteiligen (Kommanditisten),
§ 320 des Handelsgesetzes.
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Aktiengesellschaften sind Gesellschaften mit einem bestimmten
Grundkapital (Stammkapital) , die Antcile sind naoh dem
Handelsgesetz auf mindestens 1000 J' das Stiick festgesetzt, nur
in ganz besonderen Fallen sind kleinere Abschnitte mit Erlaubnis
des Bundesrats zulassig (aber nicht niedriger als 200 JU,). Dadurch,
daB die Aktie meist auf den Inhaber lautet, ist sie ohne weiteres von
Hand zu Hand iibertragbar. Die auf Namen lautenden Aktien
miissen durch besondere Zession (Giro) an den neuen Inhaber iiber
tragen werden. Der Inhaber einer Aktie ist im allgemeinen zu
einem hoheren Betrage als dem Nennwerte der Aktie nicht ver
pflichtet.

Gesellschaften mit beschrankter Haftung (G. m. b . H.) nach dem
englisohen Vorbilde der "Company limited". Es haftet nur das
Gesellschaftsvermdgen, kein Gesellschafter personlich, Die Uber
tragung der Gesellschaftsanteile ist an strengere Bedingungen ge
bunden als bei der Aktiengesellschaft. Das Stammkapital muB
mindestens 20 000 J£, die Einlags jedes Gesellschafters wenigstens
500 .1' betragen, die Gesellschaft muB den Zusatz "Gesellschaft mit
besohrankter Haftung" odcr abgekiirzt "G. m. b. H ." fiihren.

Erwahnenswert ist noch der "Stille Socius" oder die stille Ge
sellschaft, die darin besteht, daB jemand ein bestimmtes Kapital
in ein Geschaft einlegt gegen Antell an Gewinn und Verlust. Dies
geschieht ganz im stillen, d. h. ohne daB eine Eintragung in das
Handelsregister erfolgt. Der stille Socius haftet nur bis zur Hohe
seiner Einlage, auf keinen Fall dehnt sich seine Haftung auf einen
hoheren Betrag als seine Einlage aus.

Preis und Preisliste. Der Preis einer Ware oder eines Gegen
standee ist abhangig von Angebot und Nachfrage, diese beiden Be
griffe bilden den Angelpunkt des gesamten kaufmannischen Lebens.
Treten Angebot und Nachfrage in gleichem MaBe auf, so werden
die Preise fiir eine Ware keine Anderung erfahrcn. Mit einer Ver
mehrung des Angebots wird sich ein fiir den Augenblick unverkauf
lioher Ubersohufs an Ware ergeben, der auf den Markt driickt, und der
nur zu ermii.Bigten Preisen Absatz findet; bei vermehrter Nachfrage
dagegen werden die Preise eine steigende Richtung einschlagen.
Das Steigen und Fallen der Preise fiir eincn Artikel nennt man auoh
wahl Konjunktur, man spricht sowohl von einer steigenden als auch
von einer riickgii.ngigen Konjunktur.

Angebot und Naehfrage konnen durch besondere Faktoren be
einfluBt werden, und zwar durch eine vermehrte oder verminderte
Produktion (aueh z. B. Ernte); auoh die an einem Handelsplatz abo
oder zunehmenden Vorrate, iiber welche die Fachblatter regelmallige
statistische Angaben maohen, ebenso die schwimmenden Zufuhren,
deren Ziffern ebenfalls verdffentlicht werden, tragen dazu bei, die
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"Stimmung" (Tendenz) fiir einen Artikel zu beleben, den Kaufmann
fiir eine solohe Ware "fest zu stimmen", zu "animieren".

Andererseits sprioht man von einer "matten Haltung", von
einer "weichenden Tendenz", und bei stark und sohnell fallenden
Preisen "liegt der Artikel flau".

Die Kaufleute pflegen zu bestimmten Zeiten, meist zur soge
nannten "Saison" Preislisten aufzustellen und an ihre Kundsohaft
zu versenden. AuBer diesen Preislisten kennt man noch Spezial
offerten oder Sonderangebote, die entweder fiir einen groBeren
Kreis oder nur iiir eine einzelne Firma bestimmt sind. Bei allen
OHerten unterscheidet man "teste" und "treibleibende". Eine feste
Offerte wird meist nur auf kurze Zeit und bis zu einem ganz genau
bestimmten Zeitpunkt an Hand gegeben. Haufig versendet man
gleiohzeitig mit der Offerte ein Muster der betreffenden Ware und
stellt eine bestimmte Menge des Artikels bis zu einem bestimmten
Zeitpunkte f est an.

Die Preisliste ist fast immer "unverbindlich", "ohne Obligo" ,
das heiJ3t, der Verkaufer bindet sich weder an den gestellten Preis,
noch an die Lieferungsverpflichtung. Die Preisliste und auoh
andere GEschii.ftspapiere fiihren such meist die "Kondltionen", das
heiBt Bedingungen auf, zu denen die Ware angeboten wird. Diese
Bedingungen kdnnen sioh auf die Lieferzeit, auf die Art der Liefe
rung, auf die Bezahlung und dergleichen beziehen.

Zu den iiblichen Bedingungen gehoren :
"Ziel drei Monate gegen :n:r: Tratte oder gegen Kasse
mit . • . . . % Skonto."

Dies bedeutet, der Verkaufer gewahrb dem Kaufer einen Kredit
(Warenkredit) auf drei Monat, hedingt sich jedoch aus, den Betrag
hierbei trassieren, entnehmen, abgeben, ausschreiben zu diirfen
(Tratte vergl. S. 69), oder falls der Kaufer vorzieht, direkt zu regu
Iieren (Rimesse zu machen), gewahrt er fiir die friihere Zahlung
eine Entsohddigung durch Abzug eines gewissen Prozentsatzes
(Skonto).

Sehr haufig tritt hierzu der Vermerk: "Erfiillungsort ist. . ."
(dies ist meisb der Wohnort des Verkaufers) und bedeutet, daB
der Gegenwert fiir die Sendung am Erfiillungsorte bezahlt werden
muB, der Kaufer hat auch die damit verbundenen Kosten
(Porto u , s. w.) zu tragen und dad sie nicht etwa in Abzug
bringen.

Die Preisliste enthalt auBerdem noch Vermerke verschiedener
Art, z. B., ob berechnete Emballagen iiberhaupt, und wenn, zu
welchem Werte sie zuriiokgenommen werden . Auch beziiglich der
Bemiingelungsfrist sind hiiufig besondere Angaben vorhsnden ; dies
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ist beachtenswert, weil der Kaufer nach Ablauf dieser Frist nicht
mehr das Recht hat, eine Ware zur Verfiigung (Disposition) zu stellen.

Haufig wird nach einem Muster gekauft; die gelieferte Ware
mull genau dem Muster entsprechen, welches der Ka.ufer meist beim
Kauf zur Verglcichung zuriickbehalten hat.

Nicht selten geschieht die Lieferung auf Grund von Lager
seheinen, sogenannten Warrants; namentlich in England ist der
Verkehr hierin bedeutend; solche Lagerscheine sind iibertragbar und,
werden oft wie die Ware selbst gehandelt.

An dieser Stelle sei noch ein iger Einrichtungen gedacht, die
im GroJ3handel bestehen, und die nach englischem bezw. am eri
kanischem Muster gebildet sind, um Preis und Produktion gewisser
Artikel nsch bestimmten Gesichtspunkten zu beeinflussen.

Eine Anzahl von Produzenten schlieJ3en z. B. einen Vertrag, in
dem sie sich verpflichten, einen bestimmten Artikel fiir eine bestimmte
Zeit zunachst nicht unter einem besonders vereinbarten Preise nb
zugeben; dies nennt man eine Preiskonvention. Dehnt sich nine
solohe Vereinbarung auf ein grdlseres Gebiet aus, so spricht man
auch von einem "Pool".

Eine solche Vereinigung kann auoh zunschst die Preise so
weit herabsetzen, daJ3 diej enigen, welche der Vereinigung nicht an
gehoren, aus Mangel an Verdienst den Betrieb einstellen miissen,
Hierdurch werden sie gezwungen, sich den Preiskonventionen unter
zuordnen; sind alle nennenswerten Betriebe der Vereinigung bei
getreten, so nennt man diese Veranstaltung einen "Rin,;", der nun
die Preise nsch Moglichkeit erhoh b, soweit dies eine etwaige aus
Iandische Konkurrenz zulaJ3t.

Da solche kiinstliche Beeinflussungen der Preise auf Iangere
Zeit nur dann moglich sind, wenn Angebot und Nachfrage e ben·
f a II s einer Regulierung unterz ogen werden, so stellen sich rler
artige kaufmannische Betriebe oft unter ein Syndlkat. Das Syndikat
ist eine Zentralstelle, die nun den gesamten kaufmannischen Be
trieb, d. h. Einkauf und Verkauf sowie den Verkehr mit Kaufern,
also auch die ganze Abrechnung iibernimmt. Die dem Syndiknte
ang ehorenden Produzenten liefern nur an das Syndikat, sie erhalten
von dem Syndikate Vorschriften tiber die Hohe der Erzeugung,
damit Absatz und Erzeugung stets in gleichem Verhdltnis stehen
una sich Keine grol3eren Bestande anhaufen. AlIe Auftrlige werden
durch das Syndikat ausgefiihrt.

Ein weiterer Schritt, die Alleinherrschaft oder das Monopol fiir
einen Artikel zu errichten, besteht in der Griindung eines "Trust".
Die einzelnen Betriebe geben ihre Selbstsndigkeit auf, sie werden
abgefunden mit Trustanteilen und haben als Gewinn nur die Divi
dende dieser Anteile, im iibrigen arbeiten sie gewissermalleD fiir einen
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einzigen GroBunternehmer, der nun naoh Belieben die Preise herauf
oder herabsetzen kann.

Im aIlgemeinen hat die Erfahrung gelehrt, daB alle Gewalt
maBregeln solcher Art doch nicht imstande sind, dauernd eine
Weltherrschaft iiber einen Artikel zu behaupten. Nur da, wo der
allgemeine Wettbewerb ausgeschlossen ist, weil die Erzeugung eines
Artikels von der Natur auf einen immerhin begrenzten Raum be
sohrankt ist, kann eine solche Herrschaft langere Zeit bestehen und
ungeheure Reichtlimer den Monopol-Inhabern zufiihren. Der freie
Wettbewerb allein regt die stete Verbessernng und Verbreitung
eines Artikels an und stellt ihn zu angemessenen Preisen den Ver
brauohern zur Verfiigung.

Aufgabe des Staates ist es, Handel, Gewerbe und Verkehr
so weit zu unterstiitzen, als es nur durchfiihrbar ist, weil hierdurch
der Wohlstand des Volkes gehoben wird. Durch das Handels
ministerium wird dem Handel besonders naoh auBen hin Pflege und
Unterstiitzung zu teil. Die Kaufleute selbst sind bestrebt, durch
Vereinigungen, Genossenschaften, Gilden, Innungen o. a. den Handel
zu fordern; auch durch die Handelskammern wird der Handel wesent
lich gefordert, Der Schutz des Handels im Auslande wird durch die
Konsulate ausgeiibt.
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